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III

Personalstand der k. k. geologischen Reichsanstalt.
1. Oberste Leitung.

E. E. S ta a tsm in ister in m .
Mnlsteri Seine Excellenz Herr Richard Graf Relcredi ,  k. k. wirklicher Geheimer 

Rath, Kämmerer u. s. w. u. s. w.

2. Mitglieder.

Director: Wilhelm Karl Ritter v. H a id i nge r ,  Med. und Phil. Dr., Ritter des 

österreichisch-kaiserlichen Leopold-Ordens und des kaiserlich-österreichi- 

schen Franz Joseph-Ordens, Resitzer einer grossen goldenen Subscriptions- 

Ehren-Medaille mit seinem Rildnisse, Commandeur des kaiserlich-mexicani- 

schen Ordens unserer lieben Frau von Guadalupe, Ritter der k. preussischen 

Friedensclasse Pour le Mdrüe, des k. preussischen Rothen Adler-Ordens

II. Classe, des russisch-kaiserlichen St. Annen-Ordens II. Classe, des k. 

bayerischen Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, Commandeur 

des k. portugiesischen Christus-Ordens, Ritter des k. sächsischen Albrechts- 

Ordens und des k. schwedischen Nordstern-Ordens, k. k. wirklicher Hof

rath, M. K. A. ID. Ungargasse, 3.

Erster Geologe: Franz Ritter v. Hauer,  Phil. Dr., k. k. wirklicher Bergrath, 

M. K. A. III. Lagergasse, 2.

Zweiter Geologe: Marcus Vincenz L i p o i d ,  k. k. wirklicher Bergrath. III. Sale

sianergasse, 23.

Archivar: August Friedrich Graf Marscha l l  auf B u rgh o l z h a u sen ,  Erb- 

marschall in Thüringen, k. k. wirklicher Kämmerer. I. Wollzeile, 33.

Assistentt Franz Foe t te r le ,  k. k. wirklicher Bergrath. III. Rasumoffskygasse, 3.

Geologen i Dionys Stur .  III. Posthorngasse, S.

Guido S t ä c h e ,  Phil. Dr. III. Heumarkt, 5.

Heinrich Wo l f .  VII. Stiftgasse, 8.

Ferdinand Freiherr v. A n d r i a n - W e rb u rg .  III. Hauptstrasse, 3.

Karl M. Paul. 1. Augustinerstrasse, 12.

Vorstand des chemischen Laboratoriumst Karl Ritter v. Hauer ,  Besitzer des 

k. k. goldenen Verdienstkreuzes mit der Krone, k. k. Hauptmann in Pension.

III. Ungargasse, 27.

BiblUtheks-Gastoss Adolph Senoner ,  Ritter des k. russischen St. Stanislaus- 

Ordens III. CI. und des königl. griechischen Erlöser-Ordens, Mag. Chir. 

III. Ungargasse, 24,
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IV
Zeichner: Eduard Jahn .  IIT. Barichgnsse, 24.

Auswärtig! Moriz Hörnes,  Phil. Dr.. ('ommandeur des k. portugiesischen Christus- 

Ordens, Custos und Vorstand des k. k. HoHVTineraliencabinets,. M. K. A.

II. Rothe Sterngasse, 20.

A u sw ä rtig e  T heilnehm er.
Von Seiner Excellcnz dein gewesenen Herrn k. k. Finanz-Minister Edlen 

v. Plener nach Wien einberufen:

I. Vorstand des k. k. hüttenmännisch-chemischen Laboratoriums.

Adolph Pa te ra ,  k. k. vv. Bergrath, Hüttenchemiker für das gesammte Mon

tanwesen. III. Heumarkt, 13.

II. Berg-Ingenienre.

Vom Jahre 1864.

Adolph Ott, k. k. Markscheiders-Ailjunel. II. Lichlenauergasse, 10.

Matthäus Razczk iew iez ,  | k. k. Exspec- ( III. Ungargasse, 23.

Camillo Edler v. Neupauer,  ( tanten. (III. „ 25. 

Otlo H in ter hu h e r ,  k. k. Praktikant. III. Kriglgasse, 1.

Johann Böckh, j , , ,, . . \ III. Gärtnergasse, 12. 

Alexander Gesell,  f k‘ k‘ HI. Heumarkt, 5.

Wilhelm Göb l ,  k. k. Praktikant. III. Ungergasse, 34.

Franz G rüg er, k. k. Exspectant. III. Gärtnergasse, 19

3. Diener.

Cnbinetsdiener: Johann Suttner .

l.abornnti Franz F re id l ing .  Rasumoffskvffasse 3
Amtsdieners-Gehilfent Ers te r :  Johann Ostermayer.  ’ « asumoni>Kyffasse>ö 

Zweiter :  Sebastian Böhm.

K. k. Militär-Invalide als Portier: Unterofficier Anton G är t n er. Ottakring, Haber

gasse, 328.



V

(iönner und Korrespondenten.
F o r t s e t z u n g  des V e r z e i c h n i s s e s  im XIV. B a n d e  des .1 ahrbuc l i es .

(D ie  sämmtlichen hochverehrten Namen sind liie r , w i* in «len verflogenen Jah ren , in eine eintige alphabetisch fort- 

liu feod« Heihe geordnet und durch Buchstaben die VerauUü'im^ cur Eiuschreibong derselbe» auagedrückt. A die 

M ittbeilaog von wissenschaftlichen Arbeiten; I I  d ie  SehriCtführung für Behörden! tiesells<haftei» uad Institute; C  die 

Geschenke von eelbsiTerfaasleii oder D  fremden Druckgrgenstindcn oder K  von M ineralien; endlich F  als Ausdruck 

des Danke» Überhaupt ond für FtirdrrUDg speoiel|t>r Arbeiten der k. k. geulngischeu Reichsanslalt» wodurch die««*

xii dem gröaaLen Danke verpflichtet is t.)

Die Frauen:

Edle v. Hauer,  Ihre Excellenz Frau Therese. F.

Gräfin v. Nost i t z-R ienek ,  Frau Pauline. Schündorf bei Arad, Ungarn. F.

D ie H e r r e n :

Achaz ,  Moriz, k. k. Schichtmeister, klingerstollen, Schemnitz. F.

Ainon, Seine Hochw. P. Chrysostomus, Gymnasialdirector, Wiener-Neustadt- B.

An dree, Dr. Karl, Consul, Vorsitzender des Vereins für Erdkunde zu Dresden. B.

Arany,  Jänos, Secretär der „Magyar Tudomauyos Akademia“, Pest. B.

Ar l t ,  Anton, Bergdirector, Tcplitz. E.

Ar ta r ia ,  August, Kunsthändler. F.

Artus,  Anton, k. k. Sectionsrath. F.

Bachem ,  Oberbürgermeister, Köln. B.

Baumert ,  Dr., Secretär der Nicderrheinischen Gesellschaft für Natur- und Heil

kunde zu Bonn. F.
Bech i ,  Emilio, Professor, Florenz. F.

Be l lo ,  Anton Eugen, k. k. Bergrath und Bergverwalter, Windschacht, Schemnitz. F.

Bergmann ,  Joseph, kais. Rath, Ritter, Director des k. k. Münz- und Antiken- 

cabinets. F.
Bernard ,  Karl, Oberingenieur der k. k. priv. Theissbahngesellschaft. A.

Be rna th ,  Joseph, zweiter Secretär der geologischen Gesellschaft für Ungarn, 

Pest. B.
Be rnh a rd t ,  Ernst, Phil. Dr., Secretär des naturforschenden Vereines zu Mei

ningen. F.

Bernt ,  Karl, Med. Dr. w. k. k. Landes-Mcdicinalrath, Decan des Med. Doct. Coll. 

an der k. k. Univ. zu Wien. B.

Besobrasow,  V., Secretär der kaiserlich russischen geographischen Gesellschaft, 

St. Petersburg. B.



VI

ß i l im e k ,  Seine Hoch Dominik, Direetor des kaiserl. Museums in Mexico. F. 

B lan ford ,  H. F., Secretär der asiatischen Gesellschaft, Calcutta. B.

Blas er na, Peter, Ritter, Secretär des Consiglio di perfezionamento, Palermo, 

ßo lcm ann ,  Eduard, Apotheker, Lerenz, Honth. F.

Bö r t ze l l ,  A., kön. schwed. Berg-Ingenieur. B.

Bö t t che r ,  Eduard Theodor, Professor, Chemnitz. B.

B randenbu rg ,  Joseph, k. k. Schichtmeister, Sigmundschacht, Schcmnitz. F. 

Brand  sch, Karl, Direetor des evangelischen Gymnasiums A. B. zu Mediasch. B. 

B raumü l le r ,  Wilhelm, k. k. Hof- und L'niversitäts-Buchhändler. F.

B re z in a ,  Aristides, Eleve am k. k. Hof-Mineraliencabinet. F.

Bruch ,  Dr. C., Professor, Offenbach a. M. B.

B ru jm ann ,  Wilhelm, k. k. Obcrbergcommissär, Kaschau. F.

Bras i l ,  George J ., Professor, Astor. Bibliothekar, NewHaven. B.

Busch ,  Wilhelm, Med. Dr., Direetor der Nicderrheinischen Gesellschaft für 

Natur- und Heilkunde zu Bonn. F.

Campagna ,  Johann Baptist, Direetor des k. k. Obergymnasiums zu Treviso. B. 

C am piche,  G. Genf. C.

Cape l l i n i ,  Giovanni, Professor, Bologna. F.

Chand le r ,  Charles F., Ph. Dr., Assistent für analytische Chemie, Union College, 

Albany, V. St. N. A. C.

Chase , S. P., Secretary of the Treasury, Washington. B.

C iepannw sk i ,  Joseph, k. k. Eisenwerkscassier. Rhonitz. F. 

C i t t ade l l a-V igodar ze re ,  Graf v., Seine Exc. Andreas, k. k. w. geh. Rath, 

Padua. F.

Craw ford ,  The Honourable James, Governement Geologist, Wellington, Neu

seeland F.

v. Csch,  Ludwig, k. k. Berg-Exspeetant, Pacherstollen, Scheinnitz. F.

Czern in  v. Chudcn i t z ,  Graf v., Seine Exc. Eugen, k. k. w. geh. Rath, erblicher 

Reichsrath. F.

Deffner ,  Karl, Fabrikant, Esslingen, Württemberg. F.

Dehne ,  August, Verwaltungsrath der Wolffsegg-Traunthaler Kohlenwerks-Ge- 

sellschaft. F.

Denk« Albin, Kaufmann. F.

Desc lo izeaux ,  Alfred, Professor, Paris. F.
D i n w i d d i e, Robert, correspondirender Secretär des Lyceums of Natural History, 

New York. B.

Dobson ,  Edward M. J . , C. E. London, Railway Engineer, Christchurch, Can- 

terbury, Neuseeland. F.

Doyne ,  William, C. E. Christchurch, Canterbury, Neuseeland. F.

D r igo ,  Eugenio, Präsident der Societä d'ineorragiamento della provincia di 

Padova. B.
Dub ,  Moriz, Verwaltungsrath der Wolffsegg-Traunthaler Kohlenwerks - Gesell

schaft. F.

Dupon t ,  Direetor der Societe Industrielle minerale, St. ßlienne. B.

Eck ,  Heinrich, Phil. Dr., Berlin. C.

Em m r ich ,  Dr. Friedrich, Meiningen. F.

Ender ,  Thomas, kaiserlicher Rath, Professor. F.

Enge r th ,  Wilhelm, Ritter v., Cameral-Rath, Central-Director der k. k. priv.

österr. Staats-Eisenbahn-Gescllsrhaft. F.

Erb ,  Ferdinand, Ritter v., k. k. Ministerial-Secretär. F.

E rdm ann ,  E., kön. schwed. Berg-Ingenieur. B.



VH
d'Esp ine ,  Adolphe, Genf. C.

E t ie nne ,  Michael, Herausgeber der Neuen freien Presse. F.

E t t i n g shausen ,  Andreas, Ritter v., k. k. Regierungsrath, M. K. A. F. 

Endes-Des longchamps ,  Dr. Eugene, Professor, Caen. B.

Everwyn ,  R., Director des königl. Museums im Buitenzorg, Batavia, Java. B. 

F ab in i ,  Johann, Gymnasial-Lehrer, Mediasch. C.

Fa l le r ,  Gustav, k. k. Bergrath, Professor, Schemnitz. F.

Farkas ,  Joseph, Ober-Realschuldirector, Pressburg. B.

Faucon-Duquesnay ,  Präsident der Societe Linneenne, Caen. B.

Fauve l ,  Albert, Bibliothekar der Societe Linneenne, Caen. B.

Favre ,  Ernest, Genf. C.

F ic h t n e r ,  J., k. k. Knochenmehi-Fabriksbesitzer, Atzgersdorf. F.

F i lh o l ,  Präsident der Academie Imperiale des Sciences, Arts et Beiles-Lettres, 

Toulouse. B.

F i t z i n g e r ,  Leopold Joseph, Med. und Ph. Dr., M. K. A. F.

F luck ,  Edler v. L e id enk ro n ,  Joseph Bruno, Ritter des österr. kais. Leopold- 

Ordens, k. k. w. Ministerialrath. F.

F o i t h ,  Karl, k. k. Salinenverwalter, Tliorda. F.

Fo rgach ,  Eugen, Graf, k. k. Kämmerer, Gacs. F.

Fraas ,  Dr. Oscar, Professor, Stuttgart. F.
Franck ,  Ritter v., Seine Exc., k. k. w. geh. Rath, Feldmarschall-Lieutenant. F. 

F rank ,  A., Ritter v., Senator, Debreczin. F.

F ra nk l ,  Ludwig August, Med. Dr., Ritter, Secretär der israelitischen Cultus- 

Gemeinde. F.

F r a p p o r t i ,  Director des k. k. Gymnasiums zu Capo d’Istria. B.

F r i c ,  Wenzel, Besitzer einer Naturalienhandlung (736— II) in Prag. E. 

F r i e d l ä n d e r ,  Dr. Max, Herausgeber der Neuen freien Presse. F. 

v. F r ie sach ,  Karl, Med. Dr.,Vice-Präsident der geographischen Gesellschaft. F. 

F rndak ,  Karl, k. k. Verwaltungsadjunct, Bistra, Rhonitz, Ungarn. F.

Fuöhs ,  Theodor, Assistent am k. k. Hof-Mineraliencabinet F.

F u r d z i k ,  Andreas, k. k. Schichtmeister, Ferdinandschacht, Windschacht, 

Schemnitz. F.

Gasser ,  Hanns, Ritter, Bildhauer. F.

G a t ie n-A rnou l t ,  Professor, Secretär der Academie Imperiale des Sciences, 

Inscription et Belles-Lettres, Toulouse. B.

Geny,  Ph., Director des städtischen Gartens, Nizza. E.

G eramb ,  Johann, Freiherr v., k. k. Berg- und Salinen-Director, Wieliczka. F. 

Godwin-Austen ,  Robert A. C., F. R. S ., Foreign Secretary der geologischen 

Gesellschaft, London. B.

G o ld sch m id t ,  Samuel, Juwelier. F.

G reg ,  Robert Philipp, Manchester. F.

G r ion ,  Justus, Ph. Dr., Director des k. k. Ober-Gymnasiums, Udine. B.

G rube ,  F. W ., General-Secretär der internationalen landwirtschaftlichen Aus
stellung, Köln. B.

Gschwandne r ,  Seine Hochw. Dr. Sigismund, Professor. F.

G ün th e r ,  Emst Julius, Buchhändler, Leipzig. B.

Ha fne r ,  Franz, k. k. Steuercontrolor, Kufstein. E.

H am m ers chm ied ,  Johann, Med. Dr. und Rechnungs-Official. C.

Hankesz ,  Franz, Schichtmeister, Hodritsch, Schemnitz. F.

Hasner  Ritter v. A r tha ,  Leopold, J. U. Dr., Ritter des österr. kaiserl. Leopold- 

Ordens, Präsident des Abgeordneten-Hauses und des Unterrichtsrathes. F.



VIII
Hauer ,  Julius, Ritter v., k. k. Professor. F.

Haup t ,  Seine Hochw. Dr. A., kün. Professor und Inspeclor des kün. Naturalicn- 

cabinets, Bamberg. A.

Haus lab ,  Seine Exc. Franz, Ritter v., Ritter des k. k. Militär Maria-Theresien- 

Ordens, Grosskreuz u. s. w ., k. k. w. geh. Rath, Feldzeugmeister, Präsident 

der k. k. geographischen Gesellschaft. F.

Hcctor ,  James, Med. Dr., Government Geologist, Dunedin, Otago, Neuseeland. F.

Heine, Dr. E ., Rector der vereinigten Friedrichs-Universität, Halle a. d. 

Saale. B.

Herb ich ,  Franz, Bergdirector, Kronstadt. E.

Hermann ,  Emil, k. k. Schichtmeister, Christina-Schacht, Windschacht, Schem- 
nitz. F.

H e r zog ,  Joseph, k. k. Bcrgverwalter, Kremnitz. F.

Hess, Seine Exc. Heinrich, Freiherr v., Commandeur des Militär Maria-Theresien- 

Ordens, Grosskreuz des königl. ung. St. Stephan-Ordens, k. k. w. geh. Ratb, 

Feldmarschall. F.

Hessenberg ,  Friedrich, Frankfurt a. M. F.

H i l le ,  Dr. L., Secretär der Wetterauer Gesellschaft für die gesarmnten Natur

wissenschaften, Hanau. B.

H j o r t d a l ,  Th., Christiania. C.

Hofmann ,  Vincenz, k. k. Gymnasialdirector, Brünn, ß.

Holmes,  George, C. E., Christchurch, Canterbury, Neuseeland. F.

Holmes,  Robert, Sccrctär des Philosophical Institute of Canterbury, Chrislchurcb, 

Neuseeland. F.

H o l z in ge r ,  Karl, Director des k. k. Ober-Gymnasiums zu Gürz. B.

Hoorweg ,  Dr. N. J., Bibliothekar der naturforschenden Gesellschaft, Batavia. B.

Hütz l ,  Joseph, Gymnasialprofessor, Linz. B.

H rd l i c ka ,  Seine Hochw. Emanuel, Director des k. k. Gymnasiums, Klattau. B.

H üge l ,  Seine Exc. Karl, Freiherr v., Grosskreuz, k. k. w. geh. Rath, ausserord. 

Gesandter u. s. w., Brüsel. F.

Hummel ,  D., kün. schwed. Berg-Ingenieur. B.

Humme l ,  Joseph, Ritter, k. k. Ministerialsecretär. C.

v. Hüne fe ld ,  P., Kammerherr und Hauptmann, Meiningen. F.

Hun fa lvy ,  Janos, ordentliches Mitglied der Magyar tudomanyos Akademia, 

Pest. B.

Huyssen ,  August, k. pr. Berghauptmann, Halle a. d. S. F.

I r g en s ,  M., Christiania. C.
J a cca rd ,  August, Genf. C.

Jaeger ,  Dr. Georg, Obermedicinalrath, Adjunct L. C. C. Stuttgart. F.

J  a n o t a , Alois, k. k. Ingenieur, Wieliczka. F.

Jones ,  Henry Bence, Secretär der Royal Institution of Great Britain, Lon

don. B.

Kaczw insky ,  Karl, k. k. Schichtmeister, Karlsschacht, Windschacht, Schem- 

nitz. F.

Ka lchbe rg ,  Seine Exc. Joseph, Freiherr v., Grosskreuz, k. k. w. geh. Rath. F.

v, K a r a ja n ,  Theodor Georg, Phil. Dr., Vicepräsident der kaiserlichen Akademie 

der Wissenschaften. F.

Ka ta i ,  Dr. Gabriel, erster Secretär des königl. ungar. naturwissenschaftlichen 

Vereines, Pest. F.

Ka.utynann, Franz J . , Professor an der Cantonsschule,.Luzern. C.

Kesse lmeyer,  Paul August, Frankfurt a. M. F.



IX
K in t z l ,  Leopold, k. k. General-Major, Vice-Präsident der k. k. geographischen 

Gesellschaft. F.

Köche I, Ludwig, kaiserlicher Rath. F.

Koff le r ,  Buchhalter, Elbogen. F.

Kög ler ,  Dr. Wilhelm, Director der deutschen k. k. Oberrealschule in Prag. B. 

v. Kolösväry ,  Franz, k. k. Bergcoininissär, Szekely Udvärhely, Siebenbürgen. F. 

Konecny ,  Wilhelm Theodor, Ritter des österr. kais. Ordens der eisernen Krone, 

k. k. Sectionschef, Vorstand der Direction des unbeweglichen k. k. Staats
Eigenthums. F.

Koner,  Dr. W-, Professor, Herausgeber der Zeitschrift für allgemeine Erdkunde, 
Berlin. B.

de Kön inck ,  Ludwig, Professor, Lüttich. F.

Kotschy ,  Theodor, Ph. Dr., k. k. Custos-Adjunct, Vice-Präsident der k. k. geo

graphischen Gesellschaft. F.
Krause,  geh. Ober-Medicinalrath, Hannover. F.

K re ind l ,  Matthias, Ziegeleienbesitzer, Heiligenstadt bei Wien. E.

K r izek ,  Seine Hochw. Wenzel, Director des Realgymnasiums, Tabor. B. 

K ub iny i ,  Franz, Pest. F.

K uch in k a ,  Franz, Werksbesitzer, Szinobänya, Losonz. F.

K üssel l ,  A., Secretär der naturforschenden Gesellschaft, Görlitz. B.

L ände re r ,  Ferdinand, k. k. Oberbergratb, Vorstand der k. k. Berg-, Forst- und 

Güter-Direction, Schemnitz. F.

L ang ,  Karl, Baumeister. E.

L ange ,  Dr. Ludwig, Professor, Rector der G. H. Universität, Giessen. B. 

Lasser ,  Ritter v. Zol lhe im ,  Seine Exc. Joseph, Ritter I. CI. ,des Ö. K. 0. der 

eisernen Krone, k. k. w. geh. Rath, Minister. F.
Lecher ,  Zacharias Konrad, verantwortlicherRedacteur derNeuen freien Presse. F. 

L enge r ,  Joseph Const., Bergingenieur und Bergverwalters-Adjunct, Kremnitz. F. 

v. Lengye l ,  Dr. Daniel, Director des reformirtcn Lyceums zu Nagy-Ktfrös. B. 

L e no i r ,  Gustav A., Optiker. F.

Leo ,  Ludwig, Med. Dr., Secretär der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu 

Bonn. F.

Lessne r ,  Franz, Ritter v., k. k. Ministerialrath- F.

L e w a l d ,  Paul, Werksbesitzer, Graupen. E.

Lew insky ,  Seine Exc. Karl, Edler v., Jur. Dr., k. k. Sectionschef, Ritter II. CI.

des 0. K. 0. der eisernen Krone. F.

L i n b e rg e r ,  August, Med. Dr. F.
L i pp, Adolph, Sect. Exp. der k. k. priv. galiz. Karl-Ludwig-Bahn, Lemberg. D. 

Lo l lok ,  Johann, k. k. Schichtmeister, Steplitzhof, Schemnitz. F.

Lovey,  Med. Dr., Vorsitzender des physikalischen Vereines zu Frankfurt a. M. F. 

Love t to ,  Karl, Oberlieutenant im k. k- Infanterie-Regiment Nr. 78, Pyrawarth. E. 

L öw en th a l ,  J., Verleger und Druckereibesitzer der const. Oesterr. Zeitung. F. 

L uck i ,  Victor, Ritter v., k. k. Ministerial-Sectionsrath. F. t 
LuyJ.on, Ingenieur, Bergbau-Director, Secretär der Societe de {'Industrie mine

rale, St. Etienne. B.

Maack,  Dr. G. A., München. C.

M a l l i n ck rod t ,  Felix, Secretär des General-Comites für die landwirtschaftliche 

Ausstellung in Köln. B.

Manceau ,  Secretär der Gesellschaft für Ackerbau u. s. w. de la Sarthe, le 

Mans. B.

Marka ,  Georg, Bergverwalter, Moritan-Morawitza* E.

R . k. geologiiohe HeiptuapsU ll. IS . Band I8G5. IV. Helt. B



X
Mar t in a t i ,  Peter Paul, Jur. Dr., Verona. C.

Maske lyne ,  Ncvil Story, Director der mineralogischen Section im britischen 

Museum, London. F.

Matunc i ,  Seine Hochw. Dr. Martin, Director des k. k. Gymnasiums, Warasdin. B.

Matzko,  Karl, k. k. Bergverwaltcrs-Adjunct, Windschaeht, Schemnitz. F.

Mayer,  A., Secretär des Vereines für Landeskunde von Nieder-Oesterreich. B.

Mayer, Matthäus, Besitzer des k. k. goldenen Verdienst-Kreuzes, Gemeinde-Be

zirks-Vorstand. B.

Me inho ld ,  Rudolph, Schichtmeister, Schöpferstollen, Hodritsch, Schemnitz. F.

Meise ns, M., Mitglied derkön. belg. Akademie der Wissenschaften in Brüssel. C.

Mena lo ,  Bonaventura, Sccretär der Socicta d'incorragiamento della provincia di 

Padova. B.

M i l le r ,  William Hallows, M. A. Secrctär für das Ausland der Royal Society, 

London. F.

M it te r ,  Joseph, verantwortlicher Redacteur der Presse. F.

M i t te is ,  Dr. Heinrich, Director des k. k. Ober-Gymnasiums, Laibach. B.

M it zopulos ,  Herakles, Professor, Athen. F.

Mo es eh, Casimir, Zürich. C.

Morb i t ze r ,  Franz, k. k. Bauverwalter, Radautz, Bukowina. D.

Morpurgo ,  Dr. Emilio, Secretär der Accademia di Bovolenta. C.

Mo/.etic,  Radovoj, Corrector der Metropolitan-Druekcrci, Carlowilz. A.
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K A IS. KÖN. G E O L O G IS C H E N  R E IC H S -A N S T A L T .

I. Das Kohlengebiet in den nordöstlichen Alpen.

Bericht über die localisirten Aufnahmen der I. Section der k . k. geologischen Reichs- 
anstalL in den Sommern 1863 und 1864.

Unter Mitwirkung der Herren Gottfried Freiherr Stcrnbach, Joseph Rachoy 
und Ludwig lertle . Von M. V. Lipoid und D. Stur.

I. Theil.

B e r g m ä n n i s c h e  S p e c i a l s t u d i e n .

Redigirt von M. V. L ip o id  ,
k .  k .  B e r g r a t h .

( M i t  3 Ta fe ln  u nd 45  F i g u r e n  in Z i n k o g r a p h ie  a n s g e f ü h r t . )

V o r w o r t .

Für den Sommer 1863 und 1864 wurden mir in Folge Antrages der Direc- 
tion der k. k. geologischen Reichsanstalt vom hohen k. k. Staatsministerium als 
zu lösende Aufgabe die „ l o c a l i s i r t e n  A u f n a h m e n “ in dem Kohlengebiete der 
nordöstlichen Alpen zugewiesen.

Ich glaube das Wesen und den Zweck der „ l o c a l i s i r t e n  A u f n a h m e n *1 
nicht besser darlegen zu können,  als indem ich hier jene W orte wiederhole, 
deren sich hierüber mein hochverehrter Lehrer und Director, Herr k. k. Hofrath 
Wilhelm H a i d i n g e r ,  in der Sitzung der k. k. geologischen Reichsanstalt am 
21. April 1863 J) bedient hatte. Sie lauten:

„Erst in dem gegenwärtigen Sommer ist es uns möglich, die e r s t e  der 
„localisirten Aufnahmen“ einzuleiten, welche bereits in unseren allerersten Zeiten 
vielfach dem Wesen nach für Studien der besonderen Lagerstätten nutzbarer 
Mineralspecies besprochen waren. Es sind dies Arbeiten in Gegenden, welche 
noch mehr in das Einzelne eingehende Studien erheischen, als es selbst unsere 
Detailaufnahmen gestatten, und welche durch ihre national-ökonomische W ichtig
keit, namentlich in montanistischer Beziehung, die grösste Aufmerksamkeit 
erfordern, so wie sie auch in wissenschaftlicher Beziehung als Grundlage wei
terer Forschungen dienen. Der Natur der Sache nach beziehen sie sich vorzüg
lich auf die Gegenden der lebhaftesten montanistischen Thätigkeit, welche nach 
einander vorgenommen werden sollen, in Bezug auf Gewinnung von Erzen, von

' )  Ja h rb u ch  d e r  k. k. geo log ischen  R e ic h san s ta lt. Band XIII. 1863. V erh. S e ite  32,

K. h. geologische B eichsanslklt. 1863. Io . Baad. 1. Heft. 1
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fossilem Brennstoff und anderen werthvolleu Gaben der Erdrinde. Angeschlossen 
an diese erheischen auch manche Fragen geologisch-wissenschaftlicher Art die 
grösste Sorgfalt. Beides vereinigt die d i e s s j ä h r i g e  Aufgabe in den nordöst
lichen Alpen, d a s  S t u d i u m  d e r  S t  ei  n k o h l e n  fl ö t z e  daselbst und der 
b e g l e i t e n d e n  S c h i c h t g e s t e i n e ,  welche als westlichste Section Herrn 
k. k. Bergrath L i p o i d  als Chefgeologen und Herrn Sectionsgeologen S t u r  über
tragen ist.“

Durch den Hauptzweck der Aufgabe, —  das S t u d i u m  d e r  S t e i n k o h -  
l e n f l ö t z e  in den nordöstlichen Alpen, — ist auch der Umfang des Gebietes, 
über welches sich die localisirten Aufnahmen der I. Section auszudehnen hatten, 
bestimmt worden. Es ist nämlich jenes Gebiet, in welchem, mit Ausschluss der 
fossilen Kohlen der Kreide- und Tertiärformation, in Nieder- und Oberösterreich 
die älteren sogenannten „ A l p e n k o h l e n “ auftreten. Zahlreiche Berg- i’iud 
Schurfbaue sind auf diese „Alpenkohlen“ in den Umgebungen von Baden, Hain
feld, Lilienfeld, Kirchberg, Scheibbs, Gresten, Gaming, Lunz, Gossling, Höl
lenstein, Ipsitz *), Waidhofen, Gross-Raming und Molln eröffnet worden, und die 
diese Steinkohlen führenden Schiefer und Sandsteine bilden mehrere Züge in 
den Kalkgebirgen zwischen Baden bei Wien bis Uber Molln in Oberösterreich 
hinaus. Im Norden linden diese Steinkohlen führenden Schichten an der Zone 
der „W iener Sandsteine“ ihre Begrenzung, im Süden an jenen Hochgebirgen, 
welche aus Kalksteinen der rhätischen Stufe, —  Dachsteinkalken, — bestehen. 
Ein zweiter demnächst zu erwähnender Hauptzweck der localisirten Aufnahmen 
der I.. Section machte jedoch die Ausdehnung der Arbeiten derselben auch noch 
südlicher, als in der Umgebung von Kohlenvorkommnissen, u. z. in N iederöster
reich bis zur steiermärkischen Grenze wünschenswerte

Dass das bezeichnetc Terrain mit seinen Seinkohlenflötzen als e r s t e s  
Object für die „localisirten Aufnahmen“ gewählt wurde, war in beiden Richtun
gen, welche die localisirten Aufnahmen zu verfolgen lieben, begründet. E iner
seits sind nämlich seit den Jahren 1851 und 1852, in welchen die geologischen 
Detailaufnahmen in Nieder- und Oberösterreich vorgenommen wurden, sehr viele 
der erwähnten Berg- uud Schurfbaue neu eröffnet w orden, und es stellte sich 
als höchst wünschenswert!) heraus, zur Lösung so mancher praktisch wichtigen 
Frage, über die Vorkommen der „Alpenkohlen“ in Oesterreich unter und ob der 
Enns, über ihre Beschaffenheit und Lagerungsverhältnisse, verlässliche und 
genaue Details zu gewinnen, und dieselben durch Veröffentlichung der allge
meinen B e n ü tz u n g  zugänglich zu machen, was bisher nicht stattgefunden hat. 
Andererseits hat aber auch die geologische Kenntniss der Alpen, u. z. speciell 
der mesozoischen Kalkgebilde derselben, seit dem Jahre 1832 eine überaus 
grosse und wesentliche Erweiterung erlangt, und es war von Wichtigkeit, die in 
den Jahren 1851 und 1852 anfgenommeiie geologische Karte des so nahe der 
Residenzstadt des Kaiserreiches befindlichen Theiles der Kalkalpen mit den Re
sultaten der neueren Forschungen zu vergleichen und in Uehereinstimmung zu 
bringen. Hauptsächlich waren es die „ G r e s t e n e r  S c h i c h t e n “ , über deren 
Stellung noch nicht die erforderliche Klarheit in den ersten Jahren der geologi
schen Aufnahmen der k. k. geologischen Reichsanstalt gewonnen werden konnte.

<) Die Namen Ips, Ipsitz. W aidliofe» an der Ips geben die neuere Form der uralten Namen 
Y bbs, Ybbsitz, W aidhofen an der Ybbs. L etztere sind noch in dem Staatsliandbuche 
allein in Anwendung, doch 9cbien es wünsclicnswerth h ier sich dein allgemeinen Ge
brauche unzusrliliessen , welcher die der gegenwärtigen Entwickelung der Schreibart 
angem essenere Form mit der Bequem lichkeit im Gebrauche auf Karten vereinigt.
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Ausser dem Sectionsgpologen Herrn D. S t u r ,  wurden von den neun von 
Seiner Excellenz dem k. k. Herrn Finanzminister Edlen v. P i e n e r  der k. k. 
geologischen Reiehsanstalt zur Theilnahme an ihren Arbeiten zeitlich zugewie- 
senen k. k. Montan-Tngenieuren <) d rei, nämlich Herr k. k. Schichtmeister 
G o t t f r i e d  F r e i h e r r  v, S t e r n b a c h  und die Herren Bergwesens-Exspec- 
tante« J o s e p h  R a c h o y  und L u d w i g  H e r t l e ,  der I. Section zugetheilt 
und nahmen sin den geologischen Aufnahmen der Section thätigen Antheil.

Im Monate Juni 1863 wurde von sämintlichen Mitgliedern der I. Section 
behufs Orientirung und Gewinnung einer Uebersicht sowohl des Terrains als 
auch der mesozoischen Formationsglieder eine gemeinsame Bereisung des 
grössten Theiles des der I. Section zugewieseneir Aufnahmgebietcs vorgenommen, 
an welcher (Jebersiclitsreise auch Herr Dr. A. M a d e l u n g  als Volontär Theil 
nahm. In der Folge erheischte die grosse Ausdehnung des Aufnahmsgebietes 
und der Umfang der Aufgabe eine Theilung der Arbeit. Das Gebiet erstreckt 
sich nämlich von Ost nach W est über 20 Meilen weit bei einer Breite von 
2 ‘/ , — 3 Meilen und besitzt demnach einen Flächeuraum von ungefähr 60 Qua
dratmeilen, und auf diesem bei 60 Kohlenbergbauobjecte. Desshalb wurde der 
S o m m e r  d e s  J a h r e s  1863 vorzugsweise dazu verwendet, die in dem Ge
biete vorfindigen Steinkohlenvorkommnisse zu untersuchen, namentlich die 
betreffenden Bergbaue zu befahren und aufzunehmen. Zu diesem Zwecke bereiste 
Herr He r t l  e die Umgebungen von Haiufeld, Lilienfeld, Hohenberg, Türnitz,Anna- 
berg, Frankenfels und Kirchberg, — Herr R a c h o y  die Umgebungen von 
Scheibbs, Gaming, des Oelscher, von Lunz, Gresten, Ipsilz, Opponitz, Göss- 
ling und Höllenstein, — und Herr Baron S t e r n b a c h  endlich den westlichen 
Thoil in den Umgebungen von Waidhofen a. d. Y., Neustift, W eyer, Gross-Ra
ming, Losenslein und W indisch-Garsten, während ich selbst die Berghaue in 
der Umgebung von Baden und in Oberösterreich einer Aufnahme unterzog, 
nebstdem an (^en Specialaufnahmen bald des einen, bald des anderen der letzt
genannten drei H erren  Sectionsgeologen Theil nahm, und Herr Sectionsgeolog
D. S t u r  gleichfalls die Steinkoblenbaue des ganzen Gebietes zum Behufe der 
Anfsammlung von Ptlanzenresten und Petrefacten und der Gewinnung der nöthi- 
gen Uebersicht besuchte. Die Hauptaufgabe der Herren M ontan-Ingenieure 
bestand demnach im Sommer 1863 in der Specialaufnahme der in dem bezüg
lichen Terrain eröffneten S t e i n k o h l e n - ,  B e r g -  u n d  S c h u r f b a u e ,  und 
ich werde in der Folge bei der Beschreibung der letzteren nicht ermangeln, 
anzufdhren, von welchem der Herren jede derselben herrührt.

Der Sommer des Jahres 1864 dagegen war ausschliesslich den g e o l o g i 
s c h  en  Specialuntersuchungen gewidmet, und auch hiebei musste eine Theilung 
der Arbeit Platz greifen. Desshalb übernahm Herr D. S t u r  den östlichsten 
Theil des Gebietes, die Umgebungen von Wien, Altenmarkt, Raden. Neustadt, 
Buchberg und Guttenstein, welcher demselben zum Theile schon aus früheren 
Jahren bekannt war, zur Bearbeitung. Westlich schloss sich an denselben Herr 
H e r t l e  an, in den Umgehungen von Reichenau, Schwarzau, Kleinzell, L ilien
feld, Türnitz, St. Egidy und Annaberg. Ic h  s e l b s t  behielt mir zur Special
untersuchung die Umgebungen von Rabenstein, Kirchberg a. d. Pielach und 
Frankenfels vor. Die Umgebungen von Scheibbs bearbeitete speciell Herr A. 
S t e l z n e r ,  Bergingenieur aus Freiberg in Sachsen, welcher sich im Sommer 
1864 der I. Section als Volontär angeschlossen und mit mir im.Monate Juni eine 
geologische Encnrsion in den Umgebungen von Molln und im Ennsthale unter-

*) Ja h rb u c h  d e r  k. k. g eo log ischen  R e iehsansta lt. XIII. 1863, V erh. S.. 23.

1 *
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nommen hatte, au welcher aucli Herr Baron S t e r n b a c h  und H err R a c h o  y 
Theil nahmen. Westlich von Herrn S t e l z n e r ' s  und Herrn H a r t l e ’s Terrain 
untersuchte Herr R a c h o y  die Umgebungen von Lunz, Gresten, Gossling, Höl
lenstein, Waidhofen a. d. Ips, W eyer und Losenstein bis an den Ennsfluss, und 
Herr Baron S t e r n b a c h  das Gebiet am linken Ufer der Enns bei Kleinreifling, 
Reichraming, Klaus und Molln.

Es erübrigt mir noch im Vorworte jener Herren zu gedenken, welche die 
Arbeiten der Mitglieder der I. Section in einer oder der ändern Beziehung, 
besonders bei den Grubenbefahrungen mit grösster Zuvorkommenheit thätig 
unterstützt und gefördert haben, und zugleich jenen Herren für diese wirksame 
Unterstützung im Namen der I. Section der k. k. geologischen Reichaanstatt den 
wärmsten Dank auszusprechen. Es sind dies: Herr J. L ö f f l e r ,  Hutmann des 
Strauss- (Sefcek)'schen Kohlenbaues in Kleinzell; — H. M. D ö r f l e r ,  Vor
steher des Neuber’schen Kohlenbaues in Bernreulh; — Herr Karl Ö s t e r l e i n  in 
Lilienfeld: — Herr M. F. , Za c h ,  Bergverwalter in S teg ; —  Herr A. R u t t e ,  
Verweser, und Herr Joseph B e r l i k ,  Obersteiger in Freiland, bezüglich der 
Ferdinand F ru w ir th 's c b e n  Baue in Engleiten und Rossstallmühl; —  Herr 
Simon L u s c h a n ,  Bergverwalter, lind Herr Joseph S c h m u c k ,  Hutmann bei 
dem Kohlenbaue des Herrn Anton F i s c h e r  in Tradigist; —  Herr Joseph Ne u -  
b e r ,  Bergwerksbesitzer in Kirchberg a. d. Pielach, und dessen Hutman, Herr 
J . W u z e l ,  im Rehgraben; — Herr Andreas T ö p p e r ,  Fabriksinhaber zu 
Neubruck bei Scheibbs, und dessen Berg- und Hüttenadjunct, Herr Adolph 
H o r s t ;  — Herr Joseph H e i s e r ,  Fabriksbesitzer, und dessen Markscheider, 
H e r r A u g u s t M i t t e r e g g e r ; — gräflich F e s te t ic s 's c h e r  Rentmeister Herr Karl 
G i a n i c e l l i  und Hm* Oberförster Engelbert F r u t s c h n i g g ,  sämmtlich in 
Gaming; — Herr Joseph N eu  p e r ,  gräflich Festetics'scher Jäger in Lackenhof;
— Herr Engelbert Ritter v. A m o n , Grosszerrenn-Hammergewerke, und Herr 
Karl D a n z e r ,  Realitätenbesitzer in Lunz; — Herr Karl F e i y i e r ,  S teiger 
beim Kohlenbaiie der Stadt Waidhofen am L u n zer-S ee ; —  Herr Friedrich 
F i s c h e r ,  Bergbaubevollmächtigter zu St. Egidy; — Herr Gottfried B a y e r !  
und Herr Karl S c h m i d t ,  W erksbesitzer, Herr Hermann R i e g e r ,  Bergver
walter und Herr Johann P i l z ,  Hutmann in Hinterholz; —  H. J . M o s e r ,  Sen
sengewerke, und dessen W erksleiler Herr Fr. M i t t e r b e  r g e r ,  in Opponitz; — 
Herr Johann F ü r s t ,  Kohlengewerke und dessen Oekonoiniebeamte Herr Joseph 
G e b e r ,  und die Herren Sensengewerken Johann S t a u d i n g e r ,  Franz S c  h e i bb 
und Sebastian P r a u n s e i s s  in Gossling; — Herr Johann R i e g e r ,  Verwalter 
der Kohlenbergwerke der Stadt Waidhofen in Schneibb bei Höllenstein; —  Herr 
Alois K o f f l e r ,  k. k. Hammerverwalter, Herr Joseph E g g e r ,  Verweser, und 
Herr Hugo H e i m b r o d ,  Hüttenmeister in Höllenstein: — Herr J. P f e i f e r ,  Mon- 
tan-Rechnungsführer der Stadt Waidhofen in Waidhofen; —  die Herren Ale
xander S c h r e i n e r ,  Bergverwalter, und L. M a t z l e r ,  Rechnungsführer in 
Grasau; — Herr Franz W i e k  ho ff ,  Bergbuubesitzer in S teyer und Herr Joseph 
R e i n d l ,  dessen Hutmann im Pechgraben; —  die Herren Johann S p e r l ,  k. k. 
Hammerwerksdirector (nun k. k. Bergrath in Eisenerz), Philipp P i c h l ,  k. k. 
Hammerverwalter, und Franz W o r l i t z k y ,  k. k. Kreisforstmeister in W eyer; —  
die Herren Karl K l e i n ,  Messingfabriksdirector, Karl P f r a u m e r ,  k. k. Ham
merverwalter und Julius P ü h n ,  k. k. Walzwerksleiter in Reichraming; —  Herr 
Joseph P e t t e r ,  k. k. Hammerverwalter in Kleinreifling; —  Herr F ried rich  
R a d k o v s k y ,  k. k. controlirender Amtsschreiber in Altenmarkt; —■ H err 
Joseph D o r f w i r t h , G e w e r k e  und Bürgermeister in Grünburg; —  Herr Emanuel 
P r i b y l ,  Oberförster in Breitenan und Herr Doctor ,T. S c h i e d  e r m a y r  in
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Kirchdorf. Ich muss es mit besonderer Anerkennung hervorheben, dass uns von 
sammtlichen Kohlen Werksbesitzern und von allen Kohlen werksleitern nicht nur 
die Befahrung der Grubenbaue gestattet und erleichtert w urde, sondern dass 
uns dieselben auch alle Betriebsdaten und Grubenkarten mit der grössten Libe
ralität zur Disposition stellten. Ebenso kann ich nicht unerwähnt lassen, dass die 
Herren Z a c h ,  N e u b e . r , H o r s t ,  M i t t e r e g g e r ,  Johann R i e g e r ,  H e i m b r o d ,  
P f e i f e r ,  S c h r e i n e r ,  K l e i n ,  R a d k o v s k y  und P e t t e r  bei den geolo
gischen Ercursionen in den Terrains ihrer bergmännischen Thätigkeit und in 
den Umgebungen ihrer Wohnorte uns freundlichst das Geleite gegeben haben.

Als Leitfaden über sämmtlichc Steinkohlenbcrgbaue und Freischürfe auf 
Steinkohlen in Nieder- und Oberöslerreich, benützen wir das werthvolle Montan- 
Handbuch des Oeslerreicbischeu Kaiserthums für 1864 herausgegeben von 
Herrn k. k. Rechnungsrath und Ritter Johann Baptist K r a u s  <). Dennoch ist uns 
vielleicht ein oder der andere aufgelassene ältere Bergbau, oder ausser Betrieb 
stehende Freischurf unbekannt geblieben und im Folgenden nicht erwähnt 
worden.

L i t e ra t ur .

Ueber die nordöstlichen Alpen im Allgemeinen hat Herr Bergrath Franz Ritter 
v. H a u e r  seiner Abhandlung „Ueber die geognostischen Verhältnisse des Nord
abhanges der nordöstlichen Alpen zwischen Wien und Salzburg1* im I. Rande des 
Jahrbuches der k. k. geologischen Reichsnnstalt (1 8 5 0 , 1. Heft, Seite 17) ein 
Literaturverzeichniss beigefügt, welches sämmtliche bis dahin bekannte Karten, 
Durchschnitte und Mittheilungen, sowohl das ganze Gebiet als auch die einzelnen 
Theile desselben betreffend, umfasst. Mit Hinweisung auf dieses Literaturver
zeichniss soll im Nachfolgenden nur jene Literatur Platz finden, welche sich auf 
das Gebiet bezieht, das die erste Section der k. k. geolog. Reichsanstalt in den 
Sommern 1863 und 1864 zu bearbeiten hatte, u. z. auch nur in so weit, als sie 
auf die von der Section zu lösende bergmännische und geologische Aufgabe Bezug 
nimmt. Sind auch hiebei die älteren Mittheilungen nicht unberücksichtigt geblie
ben, so ist es doch hauptsächlich die geologische L iteratur, die über dieses Gebiet 
seit dem Jahre 1850 erwachsen is t, welche im Nachfolgenden verzeichnet wird, 
und grösstentheils in den Jahrbüchern der k. k. geologischen Reichsanstalt zu 
finden ist. Zur Verfassung des Verzeichnisses wurden die Literatur-V orm er
kungen (Zettelkatalog) des Herrn Rergrathes v. H a u e r  benützt.
B e c k e r ,  Moriz, Oesterreichische Vaterlandskunde. Wien 185a.

— Reisehandbuch für Besucher des Oetschers. Wien 1859. Mit geologischen 
Daten (Seite  94) von Dr. Friedr. Z e k e l y .

B l u m e n b a c h ,  W . W. Neueste Landeskunde von Oesterreich unter der Enns.
2 Bände. Güns 1834 und 1835.

B o u £ ,  Dr. Ami. Karte der neuen W elt. Memoires geolog. et paleont. I. pl. 2,
— Durchschnitt des Thaies von St. Helena bei Baden. Journ. de Gcol. T. I. 

pl. VI, f. B.
— Durchschnitt vom Alpenkalk bis zum Tertiärland in der Gegend von Ipsitz. 

Journ. de Geol. I. pl. VI, f.
—  Mimoire sur les terrains secondaires du Versant Nord des Alpes allemandes. 

Annales des sciences. 1824. T. IX.

W ien lf iß t. Druck vnn Anton S c h w o i g p r  & Comp.



B o u e  Dr. Ami. Remarques sur un Memoire concernant les Alpes autriehiennes 
de Messrs. S e d g w i c k  et M u r c h i 9on.  Bull. soc. geol. I. 1830 , p. 40. 
Journ. de Geol. III. p. 36.

— Sur la classification des depots Alpins. Bull. soc. geol. I. 1830. p. 108.
— Sur les environs de Wand en Autriche. Mem. geol et pal£ont. I. p. 229.
—  Sur les environs de Hinter-Laussa pres d'Altenmarkt ?n Autriche. Mem. geol. 

et pal. I. p. 220.
— Sur les environs de W indisrh-Garsten en Autriche. M£in. g£ol. et pal. I. 

p. 217.
C z j z e k ,  Johann. Geologische Karte der Umgebung von Wien. H a i d i n g e r ’s 

Berichte (über die Miltheilungen von Freunden der Naturwissenschaften in 
W ien). I. Band. 1847. S. 10 und III. Band 1848. S. 163 und Joh. Bapt. 
K r a u s ' s  Jahrb. fiir den Berg- und Hüttenmann des österr. Kaiserstaates 
für das Jahr 1848. Wien S. 234.

— Ideal - Durchschnitt des Wiener Beckens H a i d i n g e r ’s Berichte V. Bd., 
1849. S. 127.

— Umgebung des Eichkogels bei Wien. H a i d i n  g e  r ’s Berichte. V. Bd.,
1849. S. 183.

—  Bericht über die Arbeiten der I. Section im Sommer 1850. — Jahrbuch 
G. R. A. (der k. k. geolgischen Rrichsanstalt.) I. Bd., 1850, S. 617.

—■ Gypsbrüche in Nieder-Oesterreich. Jahrb. G. R. A. II. Bd., 1851, 1. S. 27
— Marmorarten in Oesterreich. Jahrb. G. R. A. II. Bd. 1851, 1. S. 89.
— Das Thal von Buchberg. Jahrb. G. R. A. II. Bd., 1851. 3. S. 58.
— Die Kohle in den Kreideablagerungen von Grünbach, westlich von W iener- 

Neustadt. Jahrb. G. R. A. II. Bd., 1851 2. S. 107.
— Bericht über die Arbeiten der I. Section im Sommer 1851. Jahrb. G. R. A. 

III. Bd., 1852 1 , S. 91.
—  Aptychenschiefer in Nieder-Oesterreich. Jahrb. G. R. A. III. Bd. 1852.

3. S . l .
—- Bericht über die Arbeiten der II. Section im Sommer 1852. Jahrb. G. R. A,

III. Bd., 1852 4. S. 62.
— Geologische Zusammensetzung der Kalkalpen zwischen Wien und Gutten- 

stein. Sitzungsb. vom 11. Februar 1853. Jahrb. G. R. A. IV. Bd., 1853,
S. 178.

— Geologische Beschaffenheit der Gebirge zwischen Gulteristeiu und Kirch- 
berg an der Pielach. Sitzungsb. vom 25. Februar 1853. Jahrb. G. R. A.
IV. Bd. 1853. S. 183.

—  Geologische Beschaffenheit der Gebirge zwischen Stadt Steyr und W eyer 
in Ober-Oesterreich. Sitzungsb. vom I. April 1853. Jahrb. G. R. A. IV. Bd., 
1853, S. 421.

E h r l i c h ,  Karl. Dritter Bericht des geognostisch-montanistischen Vereins für 
Inner-Oesterreich und das Land ob der Enns. Gratz 1849, S. 17.

— Bericht über die Arbeiten der III. Section im Sommer 1850. Jalu b. G. R. A. 
I. Bd., 1850, S. 628.

— Ueber die nordöstlichen Alpen. Ein Beitrag zur näheren Kenntniss des 
Gebietes von Oesterreich ob der Enns und Salzburg in geognostisch-mine- 
ralogisch-montanistischer Beziehung. Linz 1850.

—  Geognostische Wanderungen im Gebiete der nordöstlichen Alpen. Linz 
1852.

— Die geognostische Abtheilung des Museums Fraricisco-Carolimmi. Neun
zehnter Bericht iiher das Museum Fr.-Car. Linz 1859, S. 89,

(5 \l. V. I.ipuld. [ ( ! ]
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F o i t h ,  Karl. Karte über das Kirchberg Lilienfelder Montan-Revier. Auf Kosten 
der Bergbaubesitzer verfasst. (Manuscript, — im Besitz des Herrn A. 
F i s c h e r  in St. Egidy).

G ü r n b e l ,  C. W . Die Dachsteinbivulve (Megalodon triqueterj und ihre alpinen 
Verwandten. Ein Beitrag zur Kenntniss der Fauna der Alpen. Sitzungsb. d. 
k. Akad. d. Wiss. XLV. Bd.

H a i d i n g e r ,  Wilhelm. Rothe Aptychenmergel von Ober-St. Veit. Amtlicher 
Bericht der deutschen Naturforscher-Versammlung in Grat*. 1843. S. 99.

— Geologische Beobachtungen in den österreichischen Alpen. H a i d i n g e r ' s  
Berichte. III. Bd., 1848, S. 347.

—  Ucbersichtskarte der österreichischen Monarchie. Sitzungsb. d. k. Akad. d. 
Wiss. 1. Heft, S. 107.

H a u e r ,  Franz Ritter v. Vorkommen von Monotis in den österreichischen 
Alpen. H a i d i n g e r ’s Berichte, I. 1847, S. 160.

—  Petrefacten vom Aninger-Berge. H a i d i n g e r ’s Berichte, I. S. 34.
— Geognostische Beschaffenheit der Umgebung von Hörnstein. H a i d i n g e r ' s  

Berichte, III., 1848, S. 68.
— Geologische Untersuchungen in den Ausläufern der Alpen westlich von Neu

stadt und Neunkirchen. H a i d i n g e r ’s Berichte VI, 1880, S. 10.
—  Bemerkungen zu Dr. E m m r i c h ' s  Formationsreihe für den Alpenkalk. 

H a i d i n g e r ’s Berichte, VII., 1881, S. 12.
— Versteinerungen von Gumpoldskirchen. H a i d i n g e r ' s  Berichte. VI. 1880.

S, 20.
— Ueher die Gliederung der geschichteten G e b ir g s b i ld u n g e n  in den östl. Alpen 

und den Karpathen. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wiss. IV. Bd. 1880, S. 274.
— Ueber die geognostischen Verhältnisse des Nordabhanges der nordöstlichen 

Alpen zwischen Wien und Salzburg. Jahrb. G. R. A. I. 1880. 1. S. 17.
—  Bericht über die Arbeiten der IV. Section im Sommer 1880. Jahrb. G. R. A.

I. Bd., 1880, S. 646.
— Ueber die Gliederung der Trias-, Lias- und Juragebilde in den nordöstlichen 

Alpen. Jahrb. G. R. A. IV. Bd., 1883. 4. S. 715.
— Beiträge zur K enntn is der Heteropliyllen der österreichischen Alpen. 

Sitzungsb. d. kais. Acad. d. Wiss. Bd. XII. 1884. S. 861.
— Beiträge zur Kenntniss der Capricornier der österreichischen Alpen. 

Sitzungsb. d. kais. Akad. d. Wiss. Bd. XIII, 1884, S. 94.
—  Uebersicht der geologischen Verhältnisse des Erzherzogthums Oesterreich 

unter der Enns. (Besonders abgedruckt aus dem statistischen Berichte der 
nieder-iisterreicliischen Handels- und Gewerbekammer für das Jahr 1884.) 
Wien 1888.

—  Versteinerungen aus den Kössener Schichten von Enzesfeld. Jabrb. G. R. A 
Sitzung am 6. Februar 1868. VI. Bd., 1888, S. 176.

— Ueber die Cephalopoden aus dem Lias der nordöstlichen Alpen. Denkschr 
d. kais. Akad. d. Wiss. Math.-naturw. CI. XI. Bd. 1866. S. 1 u. f.

— Ueber die Eocengebilde imErzheizogthume Oesterreich und Salzburg. Jahrb 
G. R. A. IX. Bd., 1888, S. 103.

H a u e r ,  Karl Ritter von. Analyse von Kalkstein aus der Brühl bei Wien. Jahrb 
G. R. A. V. Bd., 1854, S. 872.

—  Ueber die Kalksteine am Hundskogel in der hinteren Brühl bei Wien. Jahrb 
G. R. A. VI. Bd., 1888, S. 201. -  Analyse derselben. S. 187.

—  Analyse von Kalksteinen von Losenstein bei Steyr in O ber-O esterreich. 
Jalifb, G. R, A V). Bd., 1888, S. 157.
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H i n g e ii:i u , Otto Freiherr v. Oesterreichische Zeitschrift für Berg- und Hütten
wesen. Jahrg. V. 1857. S. »6 und 105 und Jahrg. VIII., 1860, S. 86. 

H i u t e r b e r g e r  Joseph. Beiträge zur Charakteristik der Öberösterreichischen 
Hochgebirge. Achtzehnter Bericht über das Museum Francisco-Carolinum. 
Linz 1858.

Hö r n  e s ,  Dr. Moriz. Versteinerungen des sogenannten Alpenkulkes aus der Ruine 
Starhemberg bei Piesting. H a i d i n g e r ’s Berichte. III. Bd. 1848. S. 108.

—  lieber einige neue Gasteropoden aus den östlichen Alpen. Denkschriften der 
math.-naturw. CI. d. kais. Akad. d. Wiss. X. Bd., 1856.

—  Gasteropoden aus der Trias der Alpen. Sitzungsb. d. kais. Akad. d. Wiss. 
XX. Bd., 1856, S. 68.

K o r i s t k a ,  Karl. Ueber einige trigonometrische und barometrische Höhenmes
sungen in den nordöstlichen Alpen. Jahrb. G. R. A. II. Bd. 1851. S. 34. 

K u d e r n a t s c h ,  Johann. Bericht über die Arbeiten der U. Section im Sommer
1850. Jahrb. G. R. A. L Bd., 1850, S. 625.

—  Bericht über die Arbeiten der II. Section im Sommer 1851. Jahrb. G. R. A.
III. Bd., 1852, 1. Heft, S, 99.

—  Geologische Notizen aus den Alpen. Jahrb. G. R. A. III. Bd., 2. Heft, S. 44. 
M o r l o t  A. v. Mittheilung über die Gegend von Grossau und Pechgraben. Hai -

d i n g e r ’s Berichte, II. Bd., 1847, S. 157.
—  Erläuterungen zur geologischen Uebersichtskarte der nordöstlichen Alpen. 

Wien 1847.
—  Vorlage der geologischen Uebersichtskarte der nordöstlichen Alpen und 

der «Erläuterungen“ . H a i d i n g e r ' s  Berichte. II. Bd., 1847, S. 223 und 423.
M u r c h i s o n ,  Sir Roderick I. Bemerkungen über dieStructur der österreichischen 

Alpen. K a r s t e n s  Archiv. IV. Bd., 1832, S. 472.
P a r t s c h , P a u l  Geognostische Karte des Beckens von W ien und der Gebirge, 

die dasselbe umgeben. Wien 1843 und „Erläuternde Bemerkungen“ zu 
dieser Karte. Wien 1843.

I’a u l ,  Karl M. Ein geologisches Profil aus dem Randgebirge des W iener 
Beckens zwischen Mauer und der Brühl. Jahrb. G. R. A. X. Hd. 1859, S. 257.

—  Ein geologisches Profil durch den Anninger bei,Baden im Randgebirge des 
Wiener Beckens. Jahrb. G. R. A. XI. Bd., 1860, S. 12.

P e t e r s ,  Dr. Karl. Die Aptychen der österreichischen Neocomien- und oberen 
Juraschichten. Jahrb. G. R. A. V. Bd., 1854, S. 439.

R i e p l ,  Franz. UebersichJ; der Steinkohlenbildungen in der Österreichischen 
Monarchie. Jahrb. d. k. k. polytechnischen Institutes. II. Bd., S. 72.

S c h  m i d i ,  A. A. Das Kaiserthum Oesterreich. Stuttgart. 1842.
—  Ueber die Oetscherhöhlen. Sitzungsb. d. kais. Akad. d. W iss. XXIV. Bd., 

1857, S. 180.
S e n o n e r ,  Adolph. Zusammenstellung der Höhenmessungen in Oesterreich ob 

und unter der Enns. Jahrb. G. R. A. I. Bd., 1850, S. 522.
— Der Boden Nieder-Oesterreichs. Allgem. deutsche naturhist. Zeitung. III. Bd. 

Nr. 7. S. 258. Dresden 1857.
S t a t i s t i s c h e  C e n t r a l - C o m i n i s s i o n ,  k. k. Der Bergwerksbetrieb imKaiser- 

thume Oesterreich. Für das Verwaltungsjahr 1862. Wien 1864.
S t r e f f I e u r ,  Valentin. Lagerungsverhältnisse des Sandsteines und Kalkes im 

Wienerwald-Gebirge. H a i d i n g e r ' s  Berichte III. Bd., 1848, S. 332.
S t u r ,  D. Cephalopoden von Enzesfeld. Jahrb. G. R. A. ü . Bd., 1851 1, S. 165.

—  Bunter Sandstein zwischen Neunkirchen und Lilienfeld. Jahrb. G. R. A.
11. Bd. I. S. 145.
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S t u r ,  D. die liassischen Kalksteingebilde von Hirtenberg und Enzesfeld. Jahrb.
6 . R. A. II. Bd., 1851. 3. S. 19.

— die Cephalopoden führenden Kalksteine vom Hornstein. Jahrb. 6 . R. A. 
Reichsanstalt. II. Bd. 1851. 3. S. 27.

—  Ammoniten von Rodaun. Jahrb. 6 . R. A. XI. Bd. 1860. Verh. S. 101.
— Geologische Karte der Umgebungen von W ien. —  Die C z jz e k ’sche Karte 

der Umgebung von Wien rectificirt und neu aufgenommen. 1860.
S u e s s ,  Eduard. Ueber Terebratula diphya. Sitzungsb. d. kais. Akad. d. Wiss. 

1852. VIII. Bd. S. 553.
—  Spiriferen des alpinen Lias. Jahrb. G. R. A. III. Bd. 1852. 4. S. 139.
— Verhältniss der secundären Gebirgsschichten der Ostalpen zu jenen des 

übrigen Europas. Jahrb. G. R. A. IX. Rd. 1858. Verh. S. 57.
—  die Brachiopoden der Kössener Schichten. Sitzungsb. d. kais. Akad. d. Wiss. 

X. Bd., 1853, S. 283.
U n g e r .  Synopsis plantamm fossilium. 1845.

— Die Lias-Formation in den nordöstlichen Alpen von Oesterreich, v. L e o n - 
h a r d ’s und B ro n n 's  Jahrbuch. Jahrg. 1848. S. 279.

Einleitung.

Zum leichteren Verständniss der folgenden Abhandlung werde ich dersel
ben eine gedrängte orographische und hydrographische Beschreibung des Terrains 
vorangehen lassen, an welche sich eine kurze geologische Übersicht des Tarrains 
nach früheren Quellen, so wie der Plan der Abhandlung in Folge der in den 
Sommern 1863 und 1864 gewonnenen Hauptresultate anschliessen sollen.

Gebirge. Das von der I. Section bereiste „Kohlengebiet“ Nieder* und 
Ober-Österreichs ist durchgehends Gebirgsland. Die Gebirge des Gebietes sind 
Theile der n o r i s c h e n  A l p e n ,  u. z. die nordöstlichen Verzweigungen und 
Ausläufer derselben.

Bekanntlich bestehen die norischen Alpen aus einer nahezu von Ost nach 
W est verlaufenden C e n t r a l k e t t e ,  welche aus krystallinischen Schiefern und 
paläozoischen Gebilden zusammengesezt ist,— und aus zwei nördlich und südlich 
an die Centralkette sich anschliessenden zu derselben parallel laufenden Ketten 
von mesozoischeu Kalkgebirgen, —  den n ö r d l i c h e n  und s ü d l i c h e n  K a l k 
a l p e n .  Die Centralketle berührt unser „Kohlengebiet“ nicht; sie zieht sich von 
den Salzburger Centralalpen durch Ober-Steierm ark, und ihre östlichen Aus
läufer erreichen erst am Semmering und W echsel die Grenze Nieder-Österreichs. 
Der Zug d e r  n ö r d l i c h e n  K a l k a l p e n  ist es, welchem die Gebirge des nieder- 
und oberösterreichischen Steinkohlengebietes angehören, und insbesondere bil
den dieselben die n o r d ö s t l i c h s t e n  Züge und Ausläufer dieser Kalkalpen 
gegen das W iener Tertiärbecken.

Berücksichtigt manblos die absolute Erhebung der Gebirge Ober dem Meere, 
so ist die von dem verewigten Johann K u d e r n a t s c h  in seiner Abhandlung 
„Geologische Notizen“ aus den Alpen1) vorgenommene Eintheilung der Gebirge 
unseres Kohlengebietes in „ H o c h - g e b i r g e , “ „ M i t t e l g e b i r g e “ und „ V o r 
g e b i r g e “ vollkommen begründet. Hiebei werden zu dem Hochgebirge die ü b e r

*) Ja h rb u c h  d e r  k . k. geo lo g isch en  R e iehsansta lt. III. 1852.
K , k. geo lo g isch e  B eiehttnelaH . Iß . Bund. 1565. I. H eit, 2
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5000 W. Fass, zu dem Mittelgebirge die zwischen 3500 und 5000 Fuss und zu dem 
Vorgebirge die unten 3500 Fuss ansteigenden Gebirgszüge und Bergrücken gezählt.

Das H o c h g e b i r g e  nimmt die s ü d l i c h s t e n  Theile des Gebietes ein. Die 
höchsten Erhebungen des Hochgebirges der nördlichen Kalkalpen, die sich an 
der unmittelbaren nördlichen Begrenzung der krystallinischen und paläozoischen 
Gebirge befinden, liegen grösstentheils ausserhalb unseres Kohlengebietes, wie 
das Dacbsteingebirge bei Hallstatt mit dem 9313 Fuss ansteigenden Thorsteine, 
und die obersteirischen Kalkalpen mit dem Lugauerberg (6951 Fuss) bei Eisen
erz, dem Hochschwab (7173 Fuss), der Hochweichsel (7104  Fuss) bei Afflenz 
der Veitschalpo (6246 Fuss) bei Mürzsteg u. s. f. Nur in dem südwestlichsten 
Theile unseres Gebietes besitzt das Grenzgebirge des hohen Priels zwischen 
Österreich und Steiermark ebenfalls eine bedeutende Erhebung über dem Meere, 
wie westlich und nördlich von Hinterstoder das Hitbenkas 7215 Fuss, die Spitz
mauer 7152 Fuss, der grosse Priel 7945 Fuss, die Teufelsmauer 6708 Fuss 
und der kleine Priel 6964 Fuss. Die östliche Fortsetzung des hohen Prielgebirges 
geht indessen über das W arscheneck (7236 Fuss), über den grossen Bürgas- 
berg (7088 Fuss) und den Scheiblingstein (6542  F uss), von denen das erstere 
w estlich, die letzteren östlich von Spital am Pyhrn an der österreichisch
steiermärkischen Grenze sich erheben, nach Steiermark über, zieht sich über das 
oben erwähnte Hochschwab- und Hochveitschgebirge zur Schneealpe (6300 Fuss, 
Nassberg 5856 Fuss), und zur Raxalpe (Heukuppe 6338 Fuss, Scheib waldberg 
6140 Fuss) nördlich von Neuberg abermals an die österreichisch-steiermärkische 
Grenze, und endet in unserem Gebiete mit dem hohen Schneeberg-Gebirge 
(Kaiserstein 6605 Fuss), westlich von Buchberg.

Ein zweiter nördlicherer H o c h g e b i r g s - Z u g  der nordöstlichen Kalkalpen, 
der dem eben bezeichneten nahezu parallel ebenfalls von W est nach Ost verläuft, 
beginnt in unserem Terrain nordwestlich von W indischgarsten in dem Hoch- 
S en g se n -G e b irg e  mit dem Donnerstein (5282  Fuss), dem Hoch-Sengsen (5898 
Fuss), dem Hoben Nock (6200 Fuss) und dem Gamsplan (6003 Fuss), und läuft 
gegen Osten über den Kröstenberg (5412  Fuss) und den Bubenwiesberg zur 
Voralpe (5431 Fuss) an der dreifachen Grenze von Obciv und Nieder-Österreich 
und von Steiermark, ostnordöstlich von Altenmarkt. Von der Voralpe in der 
weiteren östlichen Fortsetzung bildet dieser Hochgebirgszug die Grenze Nieder
österreichs und Steiermarks über den Gamsstein (5400  F uss), das Hochkor 
(5692  Fuss, südlich von Lassing), den Kesselberg (5280 Fuss, östlich von Las- 
sing) und den Dirnstein (5920 Fuss, südlich von Lunz) bis zu den drei Zeller- 
Hütten (5128 Fuss), westlich vou Maria Zell, und es gehören zu diesem Zuge 
auch die in unserem Gebiete befindlichen Gebirgserhebungen des Scheibling- 
steins (5110  Fuss, ostsüdöstlich von Lunz), des grossen Ötscherberges (5970 
Fuss) bei Lackenhof, und der Gemeinalpe (5139 Fuss) nordwestlich von Maria
zell. Vermittelst des Hochgebirges südlich von St. Egidy mit dem Göllerberge 
(5571 Fuss) und dem Gipplberge (5274 Fuss) nach Osten fortsetzejid, findet 
auch dieser zweite nördlichere Hochgebirgszug an dem hohen Schneeberge bei 
Buchberg seine östlichste Begrenzung.

Das eben bezeichnete Hochgebirge unseres Terrains zeigt eine scharfe 
Abgrenzung gegen das Mittelgebirge nicht nur durch seine grössere absolute 
Höhe, sondern auch durch die Kahlheit seiner Rücken und Spitzen, die meist über 
die W aldgrenze hinausragen. Die lichtgrauen Zacken und schroffen Wände 
machen das Hochgebirge schon von der Ferne kenntlich. Die eigentüm liche 
geologische Zusammensetzung des Hochgebirges wird später eingehender 
erörtert werden.
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An das Hochgebirge schliesst sich gegen Norden das M i t t e l g e b i r g e  an, 
das eine bei weitem breitere Zone einnimmt, als das Hochgebirge. Es besteht 
dasselbe aus einer grossen Menge langgestrekter Bergrücken, die nach den ver
schiedensten Richtungen verlaufen und grösstentheils bewaldet sind. Ähnliche, 
doch mehr breite und meist bebaute Bergrücken bildet das V o r g e b i r g e ,  das 
in einer nur schmalen Zone sich zwischen dem Mittelgebirge und dem W iener 
Sandsteinterrain ausbreitet. Aber weder das Mittelgebirge noch das Vorgebirge 
erscheint in dem Terrain in zusammenhängenden Gebirgsketten, noch lassen sie 
eine regelmässige Gliederung und Anordnung der Bergrücken wahrnehmen. 
Dasselbe ist wohl auch bei dem Hochgebirge der Fall, das eben so, wie das 
Mittel- und Vorgebirge vielfach durch Flüsse und Thäler, durch Schluchten und 
tiefe Gebirgseinsuttlungen in seinem Zusammenhange von W esten nach Osten 
unterbrochen wird. Man kann demnach von einem regelmässigen Hochgebirgszuge 
nur in dem oben angedeuteten Sinne einer nahe gleichen Erhebung einzelner 
Berggruppen über das Meer sprechen. Vielmehr stellt sich in unserem Kotilen- 
gebiete sowohl das Hochgebirge, als auch insbesondere das Mittel- und Vorgebirge 
als eine Reihe einzelner GebirgsstÖcke dar, d ie , mehr minder isolirt, entweder 
gar nicht oder nur duich niedere Einsattlungen mit einander in einem natürlichen 
Zusammenhange stehen. Von den Mittelpunkten oder den Knotenpunkten dieser 
GebirgsstÖcke aus verlaufen sodann nach allen Richtungen die Bergrficken, 
welche gegen die Thäler abdachen. Als solche Gebirgs-Knotenpunkte erschei
nen in unserem Terrain der „ g r o s s e  P r i e l “ im hohen Prielgebirge („todten 
Gebirge“)  bei Hinterstoder, das „ W a r s c h e n e c k “ und der „ g r o s s e  Bür -  
g a s “ bei Spital am Pyhrn, der „ Ho h e  N o c k b e r g “ im Hochsengsen-Gebirge 
bei W indischgarsten, der „ K a l b e l s a u - S c h n e e b e r g “ , westlich von Reich
raming, der „ g r o s s e  A l p k o g e l “ westlich von Kleinreifling, der „ S t u b a u -  
b e r g “ bei W eyer und der „ F r e i t h o f b e r g “ bei Neustift, die „ V o r a l p e , “ 
südlich von Gross-Hollenstein, der „ S c h w a r z k o g e l “ , westlich von Göss- 
ling, das „ H o c h e c k “ (Uisberg) und der „ F r i e s l i n g b e r g “ bei St. Georgen 
am Reith, der „ S c h  waz  ab e r g “ südwestlich von G resten, der „ D i r n s t e i n "  
südlich von Lunz, der grosse „ Ö t s c h e r “ bei Lackenhof, der „ R i e s s b e r g “ 
(Hochstadelberg der F. F r i e d ’schen Karte der Umgebungen W iens bei 
A. A r t a r i a )  südlich von Puchenstuben, der „ H o h e n s t e i n “ südöstlich 
von Kirchberg an der Pielach, der „ T r a i s e n b e r g “ , westnordwestlich von 
St. Egidy, der „ G i p p l b e r g “ , südlich von St. Egidy, die „ H o c h -  o d e r  
R e i s 9a l p e “ nordöstlich von Hohenberg, die „ R a x a l p e “ bei Neuberg, der 
, K a i s e r s t e i n “ am hohen S c h n e e b e r g  bei Buchberg, auf dem „ G s c h a i d “ 
nordwestlich von Guttenstein, (südöstlich von Kleinzell), und endlich einzelne 
Hochpunkte gegen die Neustädter Ebene, wie die Wand, der „ h o h e  L i n d 
k o g e l “ , der „ A n i n g e r “ u. dgl. m.

Die von den eben bezeichneten Knotenpunkten auslaufenden B e r g r ü c k e n  
sind es, die die Oberflächenbeschaffenheit des Terrains bedingen, daher ich die 
hauptsächlichsten derselben und ihre Verzweigungen andeuten will.

Vom „ g r o s s e n P r i e l  (7945  Fuss) zieht nach W e s t e n  ein Hochgebirgs- 
plateau, das „todte Gebirge*, dessen nördlichste Kuppen (Lackenberg, Eilfer-, 
Zwölfer-, Eisenkogel, Predigtstuhl (.6695 Fuss u. s. f.) die Grenze Steiermarks 
und Ober-Österreichs bilden; eben so nach S ü d e n  ein ähnliches Plateau mit den 
Grenzkuppen des Feuerthalberges, des Hebenkas (7215  Fuss), des Kraxenber
ges zum Krupstein. Dieser s ü d l i c h e  Zug sendet seine kurzen und schroffen 
Aeste gegen 0 . in das Hinterstoderthal. Gegen O s t e n  läuft vom grossen Priel 
die Teufelsmauer (6708  Fuss) bis zum kleinen Priel (6964  Fuss), dessen öst-

2 •
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liehe Ausläufer auch im Hinterstoderthale enden. Viel ausgedehnter sind die B erg
züge, welche vom Gebirgsstocke des grossen Priels nach N o r d e n  auslaufen. Im 
Allgemeinen bilden dieselben die Grenzscheide zwischen dem Flussgebiete des 
Alm- unddesSteyerflusses. Ein kleinerer Zug gchtvon der Teufelsmauer nach Nord 
über den Klamberg und Hühnerzipf und verzweigt sich im Norden am Steierling- 
bache, mit dem Keferberge (3346 Fuss) endend. Der Hauptzug verläuft vom 
grossen Priel in nordnordwestlicher Richtung über einen niederen Bergrücken, 
die Hundskogeln (3685 Fuss), zum Rossschopf und Kaasberge (3518 Fuss) und 
weiters über den Vornauberg in das Almthal bei Grünau. Vom Kaasberge zweigt 
sich ein durch mehrere tiefe Einsattlungen unterbrochener Gibirgszug ab, der von 
S ü d  w e s t  nach N o r d o s t  läuft und bei Leonstein an der Steyer endet. Dieser 
Gebirgszug verbindet eigentlich mittelst der Sättel m ehrere Bergrücken, die sich 
zwischen der Alm und der Steyer von N o r d w e s t  nach S ü d o s t  ausdehnen, 
wie den Falkenbergrücken mit dem Geisstein (4642  Fuss), den Falkendittel und 
„Stemwände“ Rücken westlich bei Klaus, und den Bergrücken des Engelplann- 
berges, des Mittagkogels und des Hoch-Salm (4434 Fuss) südlich von Steinbach.

Der Gebirgsstock des „ W a r  s e h e n  e c k “ (7236  F uss), dessen Hoch- 
gebirgskämme theils nach Südwest über den Kreuzberg, das Hirscheck zum 
Krupstein, theils nach Südöst über den Rossarsch, Kitzspitz und Rabenstein „zum 
Sattel am Pyhrn“ verlaufen und die Grenze zwischen Steiermark und Ober-Oester
reich bilden, entsendet seine Äste nach Norden in das W indischgerstener Thal. Die 
nördlichen Ausläufer dieses Gebirgsstockes befinden sich zwischen dem Stcyer- 
flusse und dem Teichelbache und enden mit dem Rücken des Tamberges (4785  
F uss), südlich von St. Pankraz.

Vom „ G r o s s - B ü r g a s “ (7 0 8 8 Fuss) —  Gebirgsstocke verlaufen nach Nor
den mehrere Zweige in das Tambachthal. Der Hauptrücken an der Landesgrenze 
zieht vom Gross-Bürgas über den Gross-Arning, Rosruck u. m. zum Sattel am 
Pyhrn gegen Südwest, und über den Scheiblingstein (6542 Fuss) und Prinzberg 
gegen Nordosten in das Laussathal.

Das S e n g s e n g e b i r g e ,  nördlich vom W indischgarstener Teichelthale, 
bildet einen bei zwei Meilen langen von W estnordwest nach Ostsüdost verlaufen
der Hochgebirgstock, dessen höchste Erhebungen ich bereits oben bezeichnete. 
Der „ Ho h e  N o c k “ (6200 Fuss) erscheint in demselben als Knotenpunkt, von 
welchem in s ü d ö s t l i c h e r  Richtung ein Bergrücken über den Gamsplan, den 
Marwipfel, die Sonnenwendmauer, den Augustinkogel (4184  Fuss), den F ü rst
hub und Wasserklotz bis in die Hinterlaussa zieht. Gegen S ü d e n  dachen vom 
Sengsen-Hochgebirge nur kurze, aber steile Ausläufer gegen das Teichelthal ab. 
Die n ö r d l i c h e n  Ausläufer bilden die Berge und Kämme zwischen dem Haupt- 
thale der Steyer und dem Thale der krummen Steyerling, und es geht ein Berg
zug vom Donnerstein über das Warscheck, ein zweiter Zug vom Schillereck über 
den Grossspitz (4406 Fuss) in die Rainsau am Steyerflusse. Der Hauptbergzug 
aber zweigt sich vom Hohen Nock nach N o r d e n  ab, und verläuft über den „langen 
Furth“ den Gröstenberg, denTreyling (3902 Fuss), den Annasberg (3125 Fuss) 
und Zomlingsspitz (3326  Fuss) in das Steyerlingthal bei Molln.

Die „ K a l b e l s a u “, bezüglich der S c h n e e b e r g  (3948  Fuss) an der
selben, bildet einen Gebirgsknoten südwestlich von Reicbraming, der nach 
S ü d e n  einen Bergkamm entsendet, dessen zahlreiche Verästungen das Terrain 
zwischen der krummen Steyerling und dem Ramsauthale einnehmen. Dieser 
Bergkamm läuft über den Hollerkogel, das Kreuzeck, den grossen Zöppel, 
den Albenstein (4542  Fuss), das Rosspredeck (4200 Fuss), die Gschwandtneralpe 
(3492  Fuss) zum Kröstenberg (5412  Fuss), welcher von dem oben erwähnten
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Augustinkogel im südöstlichen Bergzuge des Sengsengebirges durch die See
bacher Schwarzleith-Einsattelung geschieden ist. Nach Nordfen geht vom Kal- 
belsauer Schneeberge ein Bergrücken zur „grossen Dirn“ (3684 Fuss), deren 
nördliche Ausläufer zur Enns bei Losenstein abfallen. Ein langer Bergzug geht 
vom Schneeberge gegen W e s t n o r d w e s t  ab, über den Einsiedlberg, die 
Schobermauer (4060  Fuss) südlich vom Trattenbach, den Gaisberg, Hochbuch
berg (4019 Fuss), setzt von da nach Norden über die Weimarleiten (3274  Fuss) 
und das Kruckenbrettel in die W iener Sandsteinzone fort und dacht westlich 
zum Steyerflusse bei Untergrünburg und östlich zum Ennsflusse bei Ternberg ab.

Die Verzweigungen des Gebirgsstockes des „ G r o s s  -  Al p  - K o g e l s “ 
(4775  Fuss) westlich von Kleinreifling nehmen das Terrain zwischen dem Rams- 
authale und dem Ennsthale ein. Vom Gross-Alpkdgel ziehen zwei kleine Berg
rücken nach N o r d e n  und eben so ein Bergrücken über den Ennsberg nach 
O s t e n  in das Ennsthal, und verflächen in dasselbe zwischen Grossraming und 
Kleinreifling. Ein langer Bergzug dehnt sich vom Gross-Alpkogel, als W asser
scheide zwischen dem Ramsau- und Ennsflusse, nach S ü d e n  aus über den Dür
rensteinberg, den Hochzobel, den nach Ost vorspringenden Seekogel und Küh- 
berg (4465 Fuss) bis zum Bubenwiesberg, dessen südliche und östliche Aus
läufer im Laussagraben und Ennsthale bei Altenmarkt mttnden. Vom Hochzobel 
geht ein Kamm nach Nordwest zwischen dem Pleissagraben und Ramsauthale 
über den Hochkogel zum Pleissaberg. Nach N o r d w e s t e n  endlich läuft vom 
Gross-Alpkogel ein Zweig des Gebirgsstockes über den Gamsstein und das 
Anzenbachereck zum Fahrenberg (3956 Fuss) bei Reichraming und wird da
selbst durch die Enns unterbrochen.

An der Nordseite des Ennsflusses zwischen Losenstein und Grossraming 
dehnt sich ein völlig isolirter Bergrücken, der S c h i e f e r s t e i n  (3738  Fuss), 
von W estnordwest nach Ostsüdost aus, der nur nach N o r d e n  durch niedere 
Sattelberge mit dem bereits in der Wienersandsteinzone befindlichem Berg
rücken des Plattenberges (2898 Fuss) und des Tambergcs (2363 Fuss) bei 
Garsten nächst Stadt Steyer im Zusammenhänge steht.

Der „ S t u b a u b e r g “ (3509 Fuss), nordwestlich von W eyer, verflacht nach 
W e s t ,  nach S ü d  und nach O s t unmittelbar zum Ennsilusse und zum Gatlenz- 
bache nächst W eyer, und entsendet nur nach N o r d  einen Bergrücken zum 
Lindauberge (3416 F uss), welcher durch mehrere niedere Einsattlungen gegen 
Norden mit dem Gebirgsstocke des Freithofberges verbunden ist.

Der „ F r e i t h o f b e r g “, östlich von Neustift, ist der Knotenpunkt m ehrerer 
Bergrücken, deren drei, der eine über den Neustiftberg zum Glasnerberge 
(3065  Fuss) nach W e s t e n ,  der andere nach N o r d w e s t e n ,  der dritte nach 
N o r d e n ,  in die W iener Sandsteinzone verlaufen. Ein vierter Bergrücken zieht 
vom Freithofberge nach O s t e n  über Konradsheim an den Ipsfluss bei Waid- 
hofeB a. d. Ips, ein fünfter endlich nach S ü d o s t e n  über den Wiesenthalkogel, 
und den Pantherkogel zum Steinrieglereck, von welchem der Bergzug theils 
zum Gaflenzbache, theils zum niederen Sattel „am Gries“ zwischen Waidhofen 
und Gaflenz, theils in  den Seeberggraben in mehreren Aesten abdacht.

Von der an der dreifachen Grenze von Steiermark, von Ober- und Nieder
österreich befindlichen Kuppe der „ V o r a l p e “ (5431 F uss), auch „ E s s l i n g -  
a l p e “ genannt, zieht ein über drei Meilen langer Bergrücken unter mehrfa
chen Krümmungen nach N o r d e n ,  welcher bis zum Hochseeberg bei Gaflenz 
die W asserscheide zwischen dem Ennsflusse und dem Ipsflusse bildet. E r läuft 
von, der Voralpe zur Stumpfmauer (5600  Fuss), von da zum Högerberg (3842 
Fuss), weiters über den W asserkopf, den Lehuerberg, den Saurüssel-Sattel,
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über welchen die Strasse vun Weyer n»ch Höllenstein führt, den Hinter- oder 
Prentenberg (3356 Fuss) zum Hirschkogel und Seeberg-Sattel (2493 Fuss) 
zwischen Gaflenz und Oppomlz. Vom Hochseeberg selzt der Bergrücken zwi
schen dem Seeberggraben und dem Ipsflusse über den Reiterkogel und Gras
berg zum Buchaberg (2507 Fuss) fort, welcher südlich von Waidhofen über 
den „Schnabel“ zum Ipsflusse abfallt. Von den Seitenästen dieses Bergrückens 
sind jene bemerkenswerth, die vom Högerberge auslaufen, u. z. der eine nach 
Südwesten , an der Enns unterhalb Altenm arkt, der andere nach Nordwesten 
über den Rapoldauberg, am Gaflenzbach bei W eyer abdachend. —  Von der 
Voralpe zieht ferner ein Hochgebirgskumm zuerst nach Südwesten zum Gams
stein (5340 Fuss) und von diesem zwischen dem Hüttgraben und der „Palfau“ 
(in Steierm ark) nach Ostnordost über den Hennriegel zum Scheibenberg (4404 
Fuss), der in den Bachgraben bei Lassing abfällt.

Der „ S c h w a r z k o g e l “ (4574  Fuss) ist die höchste Erhebung eines über
1 Meilen langen, von Südwest nach Nordost verlaufenden Bergrückens, des 
K ö n i g s b e r g e s ,  dessen Ausläufer in Osten, Norden und Nordwesten zwischen 
Gossling und Höllenstein von dem Ipsflusse, in Westen von dem Hollensteiner- 
bache, in Süden von dem Hüttgraben und in Südosten von dem Gösslinger- 
bache begrenzt werdrti. Durch die tiefe Einsattlung bei Bromau (1972 Fuss — 
zwischen dem Hütt- und Bachgraben, über welche die Strasse von Höllenstein 
nach Lassing führt) hängt der Königsberg mit dem östlichen Hochgebirgsrücken 
der Vomlpe zusammen.

Vom „ D i r n s t e i n “ (5920  Fuss) an der steiermärkisch-österreichischen 
Grenze laufen bedeutende Hochgebirgskämme aus. Der eine nach S ü d  w e s t e n ,  
fortwährend die Landesgrenze bildend, über den Hochkirchenberg, den Treml, 
die grossen W indscharten, den Kessel (5280 F u ss), das Langfeld zum Hoch- 
kor (5692 Fuss), und von diesem nach Westen zum Falkenberge, dessen Ab
dachung gegen den Salzufluss in Steiermark Statt findet. Gegen N o r d w e s t e n  
ziehen sich vom Dirnsteine die schroffen Kämme des Notten- und Kreuz-Pichl- 
berges mit ihren nördlichen Verzweigungen, die bis an den Ipsfluss (Ois) zwischen 
Gossling und Lunz,  und über die Hetzberge bis an den Lunzer See reichen. 
Ein dritter Hochgebirgskamm, nach N o r d n o r d o s t  verlaufend, bildet die Hacker
mauern östlich vom Lunzer Seehacligraben, erhebt sich weiter in Norden zum 
Scheiblingsteinbcrg (5110 F u ss ) , und dacht in kleineren Rücken gegen den 
Oisfluss und den Lunzer See ab. Endlich geht ein vierter Kamm vom Dirn
stein nach O s t e n  zum Rothstein, nimmt dort eine s ü d s ü d ö s t l i c h e  und 
weiters an der steiermärkischen Grenze wieder eine ö s t l i c h e  Richtung an bis 
zu den drei Zellerhütten (5120  F uss), deren Östliche Fortsetzung und Abda
chung bei Mariazell in Steiermark Slatt hat. Die drei Zellerhütte entsenden 
nach Norden einen Bergrücken über den Gschaidbodenberg an den „Zellerrein* 
(3543 Fuss), einen Bergsattel, über welchen die Strasse von Gaming (Neuhaus) 
nach Mariazell führt, und der diesen Bergzug von jenem der Gemein-Alpe schei
det. Dieser Bergrücken bildet überdies die W asserscheide zwischen den Quel
len des Oisflusses und des Erlafflusses. Noch ist zu erwähnen ein Bergrücken, 
der vom Gschaidbodenberge nach Nordwesten verlauft, und unterhalb (nord
westlich) von Neuhaus mit dem Zwiselberge (4521 Fuss) und dessen Ansläufern 
am Oisbache endet.

Der nahezu 1 Meile lange, von W estsüdwest und Ostnordost verlaufende 
Hochgebirgskamm d e s O e t s c h e r  hat am grossen „ O e t s c h e r b e r g e “ (5870 
Fuss) seinen Knotenpunkt. Von ihm setzt der Kamm und dessen schroffe Ausläufer 
nach N o r d o s t ,  O s t  und S ü d o s t  bis an den Erlaffluss fort. Nach N o r d e n
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entsendet der Kamm mehrere Zweige, und insbesondere zieht rom grossen 
Octscher ein solcher über Raoeck (3009 F u ss), und den Firmbindelberg zur 
Gfalleralpe (4076  Fuss). Der Bergrücken dieser letzteren verzweigt sich selbst 
wieder nach allen Richtungen, so dass seine Ausläufer das ganze Terrain zwi
schen dem Ois- und Erlafflusse bis Lunz und Gaming, und dem Bodingbach- 
graben und dem Gaminger Aubache einnehmen. Vom grossen Oetscher zieht 
der Hochgebirgskamm gegen W e s t s ü d w e s t  zum kleinen Oetscher, von wel
chem ein Rücken, der schwarze Outscher, nach Nord west an den Lackenbach, 
ein zweiter Rücken aber nach S ü d  o s t  verläuft. Der letztere Rücken verbindet 
den Hochötsuherkamm mit einer B ergkette, die oberhalb Langau am Oisilusse 
beginnt, und in ostsüdöstlicher Richtung über den Saurüssel, den Jägerberg uud die 
Gemeinalpe (6139  Fuss) an den Erlaffluss bei Mitterbach verläuft.

Einen bei weitem geringeren Zusammenhang, als die bisherigen, besitzen 
die Gebirge, die da9 Terrain nördlich und östlich vom Ois- oder Ipsflusse bis zu 
dem Erlafflusse einnehmen. Meist 9ind es nur kurzgedehnte Bergrücken oder 
vereinzelte Bergkuppen, die durch vielfache Sättel getrennt erscheinen, so dass 
die meisten derselben nur für sich allein in Betrachtung gezogen werden kön
nen. Dahin gehören: der U i s b e r g  nordöstlich von Höllenstein mit der „ H o c h -  
e c k “-Kuppe (4318 Fuss), westlich von St. Georgen am Reith, dessen Ausläufer 
in Nordosten von dem Reither- und Opponitzergraben, auf allen übrigen Seiten 
aber vom Thale der Ips begrenzt werden. Der Bergstock des Uisberger Hoch
eckes steht durch einen niederen Sattel, über welchen eine Strasse von Ipsitz 
durch den Prolinger Graben nach St. Georgen am Reith zum Oisilusse führt, mit 
dem „ F r i s l i n g b e r g e “ (4198 F uss), nordöstlich von St. Georgen am Reith, 
in Verbindung, welcher noch einigermassen einen Bergknoteupunkt darstellt.,Von 
ihm aus gehen nämlich mehrere Bergreihen, u. z. die e i n e  w e s t w ä r t s  gegen 
Opponitz und dann nordwärts zwischen dem Ipsflusse und dem Prolingerbache 
über den Schwarzenbachberg (2960 Fuss) zum Grenzgmeinberg (2969 Fuss), 
von welchem mehrere Aeste zur kleinen Ips abdachen. Eine z w e i t e  Bergreihe 
geht vom Frislingberge nach N o r d e n  zwischen dem Prolinger- und Schwarz- 
Uissitzgraben über den Hagreiterkogel, dcnGallbrunnsattel (2047  Fuss) zum Bro- 
chaberg (3630  Fuss), südöstlich von Ipsitz; eine d r i t t e  nach O s t e n  zum Göt- 
tersberge, von welchem sich zweiAeste abzweigen, deren einer nach S ü d o s t e n ,  
der andere nach N o r d o s t e n  verläuft. Der südöstliche Ast verbindet die Ahor- 
ner Berge mit jener B ergkette, welche sich westwärts vom Ipsflusse zwischen 
Gossling und Lunz erhebt. (Steinbacher W ände, 2363 Fuss). Der nordöstliche 
Ast des Göttersberges verbindet m ehrere Kuppen mit dem Stockgrundberge 
(3206 Fuss), welcher in den Bodingbachgrnben verflacht. Der Stockgrundberg 
steht nördlich durch einen Sattel in Verbindung mit dem „ W u l f a b  e r g e “, 
einem Bergrücken östlich vom Schwarz-Uissitz- und nördlich vom Bodingbach- 
graben, welcher Bergrücken sich in ö s t l i c h e r  und n o r d ö s t l i c h e r  Richtung 
bis zu dem Zürnerberge (3432 Fuss) westlich von Gaming fortzieht, und die 
W asserscheide zwischen den Quellen der kleinen Erlaf und dem Gaminger Au- 
bache bildet. Nördlich vom W ültaberge befinden sich noch einige von W est 
nach Ost verlaufende kurze Bergrücken, wie jener des „ S c h w a z a - B e r g e s *  
(2991 Fuss) östlich von Ipsitz. Eine längere Bergkette, nördlich vom Schwaza- 
berge und dem Ipsitzerthale, dehnt sich vom Thale der kleinen Erlaf bei Gresten 
nach W e s t e n  über denSonnleitenberg (2066 Fuss), den Huebberg (2 4 6 2 Fuss), 
über die Hinterholzer Berge bis Waidliofen a. d. Ips. Endlich ist noch ein Berg
rücken zu erw ähnen, der in unserem Terrain sich aus dem Thale der kleinen 
Erlaf südöstlich von Gresten mit dem Gogauberge (2437 Fuss) erhebt, und süd
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östlich von Reinsberg von W esten nach Osten über den „ H o c h s c h l a g b e r g “ 
(2719  Fuss), der „ B u c h b e r g “ , Distelreitberg (2766  Fuss) und Hohenast 
(2881 Fuss)sich bis in dasPeulen- (^ rla f-)T h a l bei Neubruck oberhalbSeheihbs 
ausdehnt. Vom Hohenastberg zweigt sich nach Südwesten ein Bergrücken, die 
K i n n b e r g l e i t e n ,  ab, welcher das westliche Berggehänge des Erlafflusses 
zwischen der Gaminger Mauth und Neubruck bildet.

Der „ R i e s s b e r g “ ( „ H o c h s t a d e l b e r g  4207 Fuss) sUdsüdöstlich von 
Puchenstuben, bildet abermals einen Berg-Knotenpunkt, dessen Verzweigungen 
einen grossen Theil des Gebietes am r e c h t e n  Ufer des Erlafflusses einnehmen. 
Eine Reihe von Bergen zieht vom Riessberge nach N o r d e n  über den Schwein
berg, den Grobmannberg (3381 Fuss), zwischen dem Natters- und Pielach-Flusse 
bis in die Gegend von Frankenfels. Nach W e s t e n  läuft vom Riessberge ein Berg
rücken über den vorderen Hünerlcogel (2992  Fuss) und den Brandebenberg 
(3933 Fuss) zum Erlafflusse. Am vorderen Hünerkogel sendet dieser Bergrücken 
einen sehr langen Zweig nach N o r d e n ,  u. z. über Puchenstuben (2734  Fuss), 
den Puchberg (2067  Fuss), den Forstkogel, den Schlägenboden, bis zum Statz- 
oder Starzberge (2982  Fuss) östlich von Scheibbs. Von diesem nach Norden 
abzweigenden Bergzuge, der die W asserscheide zwischen dem Erlafflusse und 
dem Nattersbache bildet, verlaufen mehrere Nebenzweige nach W est nnd nach 
Ost; wie vom Puchberge ein Bergrücken nach W e s t e n  über den Klauswald 
(35S4 Fuss) zur Steinwand an der Erlaf unterhalb Gaming,—vom Schlägenboden 
ein Bergzug nach W e s t e n  bis zur Erlaf bei Scheibbs und ein zweiter nach 
O s t e n  zwischen dem W eissenbach- und Nattcrsbachthale bis zu deren Zusam
menfluss bei der Ruine W eissenburg,— endlich vom Starzberge ein Bergzug nach 
O s t e n  über den Plankenstein, nördlich vom Pielachflusse und von Kirchberg an 
der Pielach.— Eine weitere Bergreihe zieht vom Riessberge nach S ü d s ü d w e s t  
über den Ameiskogel und Hochstadlberg bis zu dem Lassingfalle an der Erlaf. 
Endlich läHft vom Riessberge ein Bergrücken nach S ü d o s t  zum Kempberge, wo 
eine wenig ausgeprägte Theilung desselbenin  zwei Zuge, nach N o r d o s t  und 
nach S ü d  Statt findet,— der nordöstliche Zng zwischen dem Pielach-und Türnitz- 
Thale über die Brunst zum „Gschaid“ (2494  Fuss —  Uebergangssattel von 
Schwarzenbach nach Türnitz) verlaufend, der südliche Zug überAnnaberg (3124 
Fuss) durch mehrere Kuppen mit dem Salzberge (4413 Fuss) verbunden, von 
welchem sich wieder nach W e s t e n  ein Bergkamm mit vielfachen Verzwei
gungen Uber die Pichlersalpe (4339 Fuss) und den Josephsberg (31 IS  Fuss) bis 
zu den schroffen Ufern des Erlafflusses, nördlich von Mitterbach, zieht.

Mittelst des oben erwähnten „Gschaids“ (Sattels zwischen Schwarzen
bach und Türnitz) hängt der Gebirgsstock des Riessberges mit den Gebirgs- 
stöcken des „ E i s e n s t e i n s “ (3731 Fuss) —  ostnordöstlich von Schwarzen
bach und nordwestlich von Türnitz — und des „ H o h e n s t e i n s “ (3746 Fuss)
—  südöstlich von Kircbberg und nordwestlich von Lehenrott — zusammen. Der 
Eisenstein und der Hohenstein bilden von W est nach Ost verlaufende Berg
rücken, und sie stehen durch einen vom Eisenstein nach Nordost zum Hohen
stein laufenden Bergzug in Verbindung. Von den Bergrücken des Eisensteins 
und des Hohensteins zweigen sich zahlreiche Aeste ab, die mit ihren Ausläufern 
das Terrain zwischen dem Pielachflusse und dem Traisenflusse bedecken. Die 
nach S Udo s t  und Sfld  abzweigenden Aeste verlaufen in dem Traisenthale 
zwischen Türnitz und Lilienfeld, die nach N o r d w e s t  und N o r d  sich erstre
ckenden Bergreihen trennen mehrere Graben (des Pielach-, Loich-, Soiss-, und 
Tradigist-Baches) von ninander und verflachen im Pielachthale bei Kirchberg. 
Vom „Hohenstein“-Berge zieht sich gegen N o r d o s t ,  endlich ein eine Meile langer
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Bergrücken über den Gschettberg (3158  F u ss), Hohen-Ebenberg (2981 Fuss) 
und den „Höll“-Sattel (2155  Fuss —  zwischen Tradigist und Schrambach bei 
Lilienfeld) bis zum Aichberg bei Traisen.

Der „ T r a i s e  n b e r g “, westnordwestlieh von St. Egidy, ist ein über eine 
Meile langer, von W e s t s ü d w e s t  nach O s t n o r d o s t  sich erstreckender Ge- 
birgskamm mit dem Sonnkogel (3743 Fuss) in seiner Mitte. Nach S ü d e n  dacht 
er steil in das Thal von St. Egidy ab. An der O s t n o r d o s t s e i t e  wendet sich 
der Kamm auf der Schachneralpe (2648  Fuss), gerade nördlich von St. Egidy, 
nach N o r d e n ,  und es setzt in dieser Richtung der Bergrücken l 1/* Meilen 
weit über die Grahner Alpe (3904  Fuss), den Steinartzberg, den Türnitzer 
Högerkogel (4329 Fuss) bis an den Zusammenfluss der beiden Traisenflüsse 
bei Freiland fort, den bedeutendsten Nebenzweig vom Türnitzer Högerkogel 
nach W e s t e n  über den Geversteinberg in das Traisenthal bei Türnitz 
entsendend. An seiner W e s t s ü d w e s t s e i t e  verzweigt sich der Traisen- 
bergkamm ebenfalls nach zwei Hauptrichtungen, und zwar nach N o r d e n ,  
zwischen dem Türnitz- und Hetzbache über die Ebenbaueralpe, den Oedwald, 
kalte Kuchelberg (4111 Fuss) und den Eibelbei'g in das Türnitzerthal, und 
nach S ü d s ü d w e s t e n  über den Ulrichsberg (4017 Fuss) zum Schwarz
kogel (4293  Fuss) östlich von Mariazell an der Grenze unseres Gebietes und 
Steiermarks.

Der „ G i p p l b e r g “ (5274  Fuss), südlich von St. Egidy, ist der Mittel
punkt einer bei 2 Meilen langen Gebirgskette, die sich vom Gipplberge aus in 
verschiedenen Biegungen nach W e s t e n  über die Hofalpe zum Göllerberge 
(5571 Fuss) und weiter in den Salzabachgraben, und nach O s t n o r d o s t  über 
den Preineckberg und den Ohersberg (4630 Fuss) bis in das Schwarzatlial bei 
Schwarzau ausdehnt. Am Preineckberge wendet sich diese Gebirgskette nach 
N o r d e n  und zieht über den Gaisrücken, d is Hochreith, den W ieserberg 
(3019 Fuss) und den Hochkogel zum Gschadersattel (2571 Fuss), über welchen 
der W eg von Hohenberg im Traisenthale nach Rohr im Schwarzathale führt, 
und mittelst welches Sattels der Gebirgsstock des Gipplberges mit dem nächst 
zu besprechenden Gebirgsstocke der Hoch- oder Reisalpe zusammenhängt. Vom 
Gipplberge nach S ü d s ü d o s t  verläuft ebenfalls ein 1 1/ a Meilen langer Berg
rücken, zunächst über eine Einsattlung zum Lohnberge, und weiters über den 
Rauchstein und den Nassberg (5856  Fuss) zum Gebirgsstocke der Schneealpe, 
welcher bereits in Steiermark liegt. Diese langen, von Nord nach Süd verlaufen
den Bergrücken bilden vom Gschadersattel bis zum Gipplberge die W asserscheide 
zwischen dem Flussgebiete der Traisen und jenem der Schwarza, und vom 
Gipplberge bis zur Schneealpe die W asserscheide zwischen dem Flussgebiete 
der Mürz (in Steiermark) und jenem der Schwarza. Die sehr zahlreichen und 
theilweise langen und vielfach verzweigten Bergkämme, welche von den oben 
bezeichneten Hauptbergrücken des Gippl-Gebirgsslockes auslaufen, verflachen 
daher auch theils im Traisenthale bei Sl. Egidy, theils an den Armen des Mürz
flusses, theils endlich an dem Schwarzaflusse.

Die „ H o c h -  o d e r  R e i s a l p e  (4423 Fuss) kann als ein besonderer 
Gebirgsknoten angesehen werden, obschon sie durch einen über die Brennalpe 
(3090 Fuss) zum Hohenberger Hegerberg gegen S ü d e n  verlaufenden Berg
rücken mittelst des oberwähnten, südlich vom Hegerberge befindlichen Gschader- 
sattels zwischen Hohenberg und Rohr mit dem nördlichen Hergzuge des Gippl- 
Gebirgsstockes einigermassen verbunden ist. Dieser von der Reisalpe nach 
Süd abfallende Bergrücken und die alsbald zu erwähnenden nördlichen Verzwei
gungen derselben scheiden das Traisenthal von dem Hallbachthale, und bedecken
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mit ihren Ästen und Ausläufern das ganze Gebiet zwischen diesen Thälern und 
dem Göllsenthale bei St. Veit. Nach N o r d e n  entsendet die Reisalpe zwei Haupt
äste oder Bergreihen. Der eine Ast zieht von der Reisalpe zuerst westwärts, 
wendet sich aber bald nach Norden zum Muckenkogel (3933  Fuss), und zieht von 
da weiter nach Norden, die W asserscheide zwischen dem Traisenthale bei Lilien
feld und dem W iesenbachthale bildend, über die Stiftsalpe, den Ebensattel 
(2093 F u ss), die „Paraplui’s“ bis an den Gölsenbach bei Mayerhuf. Der zweite 
Hauptast, welcher das W esenbachthal vom Hallbachthale scheidet, verläuft von 
der Reisalpe zuerst nach Nordnordost zum Ebenwalde, und von diesem nach 
Norden über den Wendelstein-Kogel zum Sengenebenberge (3489 Fuss), wo er 
sich in mehrere Zweige zersplittert, die am Gölsenbache zwischen Mies und 
Rohrbach auslaufen.

Der Gebirgsstock der „ R a x a l p e , “ dessen höchste Erhebung, die Heukuppe 
(6338 F uss), bereits in Steiermark liegt, und welcher im W esten mit dem 
Gebirgsstocke der steiermärkischen Schneealpe zusaminenhäugt, füllt mit seinen 
kurzen nördlichen, östlichen und südlichen Ausläufern das Tarrain zwischen dem 
Nasswald-, dem Schwarza- und dem Preinthale aus. In das Nasswaldthal, 
nach Nordwesten, verlaufen insbesondere die Aeste des W achriegels, in das 
Schwarza- oder J>HölIen“ -T h a l, nach Nordoston, die Aeste des Scheibwald- 
berges (6140  Fuss) und des Griinschacherberges (5489 Fuss), welche zu diesem 
Gebirgsstocke gehören.

Der Gebirgsstock des „ h o h e n  S c h n e e b e r g e s “ , südöstlich von Buchberg, 
bildet einen von Nordwest nach Siidost verlaufenden Hochgebirgskarnm, dessen 
höchste Erhebungen in der Mitte der „ I v a i s e r s t e i n “ (6609 Fuss), an der Nord
westseite der Kühschneeberg (5928 Fuss) und an der Siidostseite der eigentliche 
Schneeberg (6567  Fuss) und der Waxriegel (5962  Fuss) sind. Die s ü d l i c h e n  
und w e s t l i c h e n ,  meist sehr schroffen Abhänge dieses Gebirgsstockes stürzen 
gegen das Höllenthal zum Schwarzaflusse ab. Gegen N o r d e n  läuft ein Bergkatnm 
vom Kaisersteine über die breite Riss und den Nesterkogcl, theils n o r d w e s t l i c h  
zum Stritzlberge und von da an die „ W e g s c h e i d “, den Sattel, über welchen die 
Strasse von Schwarzau nach Guttenstein führt, theils n o r d ö s t l i c h  zum Fadner- 
kogel und von da an den Koltiergsattel. Vom Kolbergsattel aber setzt ein Berg
rücken nach N o r d o s t  fort über den Schoberberg, den Oehlerberg, den Letaberg, 
den Dürrenwald (3653 Fuss) bis in das Thal des Miesenbaches bei Weidmans- 
felden. Von diesem Bergrücken zweigen sich mehrere Aeste ab, u. z. vom Kolberg 
nach Os t e n  über den Kressenberg nach Buchberg, vom Schobcrberg nach N o r 
d e n  über den Nebclstein zum Mariahilfberg bei Guttenstein, uud vom Letaberg 
nach N o r d e n  zum Neukogel (2705 Fuss) und von diesem iu vielen Zweigen 
theils nach Norden, theils nach Nordoslen an den Pieslingfluss (kalten Gang) zwi
schen Guttenstein, Perriitz und der Oed. Die von dem Schneeberger Gebirgsstocke 
nach O s t e n  und S ü d o s t e n  verlaufenden Bergkämme und Bergreihen füllen das 
Terrain zwischen den) Schwarzaflusse und dem Sirningbache aus. Vom Wax- 
rigel läuft ein Kamm nach Ostsüdost zum Hengstbergsattel (4162 Fu^s), yon 
welchem sich der Hengstbergkamm gegen Nordost in’s Buchherger Thal abzweigt, 
und eine zweite lange Bergreihe nach Ostsüdost verläuft über den Mitterkogel 
zum Schwarzenberg (4247 Fuss) und Gansberg (3022 Fuss) und den ferneren 
Ausläufern bis zum Sclnvarzaflusse bei Reichenau, Gloggnitz und Polschach uud bis 
zum Sirningbache bei Sieding.

Der am meisten und am weitesten verzweigte Gebirgsstock ist jener, dessen 
Knotenpunkt sich „auf  d em G s c l i a i d “, südöstlich vou Kleinzell und nordwest
lich von Guttenstein, befindet. Nach S ü d e n  lauft vom „Gschaid“ ein Gebirgs-
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rücken in mehrfach gebogener und gebrochener Linie über den Bergrücken „im 
Thier“ , die „Haselrast“ . .den Habernkogel, den Gschaidberg (2 7 3 0 Fuss, westlich 
von G uttenstein), den Rohrerberg (272S Fuss), den „Streirnling“ (3323  Fuss) 
und den W inseberg zum Handiesberg (4131 F u ss) , nordöstlich von Schwarzau. 
Die Verzweigungen dieses Gebirgsrückens nehmen das Terrain zwischen dem 
Quellengebiete des Schwarzaflusses und jenem des Piestingflusses ein, und von 
diesen Verzweigungen sind besonders hervorzuheben der Bergrücken „im T hier“, 
welcher nach Osten zum „Triefel“ (3508  Fuss) und weiters nach Südosten zwi
schen dem Staina-Piesting- und dem Laimwegthale bis in die Fläche von Gut- 
tenstein und Pernitz verläuft, ferner der Bergrücken, der vom Handelsberg nach 
Nordnordwest bis zurn Schwarzaflusse nächst Rohr reicht, —  endlich ein kleiner 
Bergrücken, der vom W inseberg über den Hutberg bis zu dem bereits oben 
erwähnten „W egschaid“-Sattel, den Überganspunkt von Schwarzau nach Gutten- 
stoin, zieht, und dadurch den „Gschaider“ -Gebirgsstock mit jenem des hohen 
Schneeberges in Berührung bringt. Vom „Gschaid“ nach W e s t ,  dann S ü d  w e s t ,  
verlauft, zwischen dem Hallbach- und dem Schwarzathale, ein Bergrücken über 
die Mühlleiten, den Jochartberg (4005  Fuss) und das „Gseel“ bis zur „kalten 
Kuchel“, südwestlich von Rohr, welche Höhe nur durch einen Sattel von dem süd
lichen Ausläufer des Hohenbcrger Hegerberges getrennt ist, wodurch der 
„Gsehaider“ Gebirgsslock auch mit jenem des Gipplberges in Zusammenhang 
kommt. Nach N o r d n o r d  w e s t  zieht sich vom „Gschaid“ eine Reihe von Bergen 
und Kämmen,  zwischen dem Hallbach- und Ramsauthale, über den Rossliall- 
berg , den Hehenberg (3246 Fuss), und den Suthaler-Berg (2905 Fuss) zum 
Kirchberge südwestlich von Hainfeld, und verflacht an dem Gölsenbaclie zwischen 
Rohrbach und Hainfeld. Ein nicht unbedeutender Bergkamm zweigt sich vom 
Rossbaltherge ah und zieht sich bis in das Hallbachthal bei Klein-Zell. Endlich 
geht vom „ G s c h a i d “ ein langer Bergrücken aus, der zuerst nach O s t n o r d o s t  
über den Unterberg (4 ä4 3  Fuss) und den Kirchwaldberg zum „Kieneck“ , und 
vom Kieneck weiter nach N o r d e n  über den Staffkogel (3502  F u ss), den 
Veiglerberg und den Kelchberg (2621 Fuss) zur Einsattlung nächst dem 
Schaudelhol'e verläuft, über welche Einsattlung die Strasse vou Hainfeld nach 
Kaunberg und Altenmarkt führt. Der Bergrücken setzt übrigens nördlich von die
ser Einsattlung in der Wiener Sandsteinzone fort. Von diesem über 2 Meilen 
langen Bergrücken laufen mehrere nicht unbedeutende Aeste theils nach W esten 
(in das Hallhachlhal), theils nach Osten aus, deren wichtigste h ierangedeutet 
werden. Vom Kalchberg geht ein Ast nach Westen zwischen dem Gölsen- und 
Hallbache bis Hainfeld, — vom Veiglerberge ein eben so langer Bergkamm nach 
Osten zwischen dem Treisingthale und dem Furtthale über den „hohen Riegl“ , 
und den Hocheckberg (3285 Fuss) bis zum Tannberge, der zum Treisingflusse 
bei Weissenbach abdacht, —  endlich vom „Kieneck“ eine Reihe von Bergen in 
ost-südöstlicher Richtung zwischen dem Furt- und Laimwegthale über den Gais- 
ruckberg, den Kalteberg, den Almesbrunberg (3417 Fuss) und den Hochwald
berg (2906 Fuss) bis zum Sattel „am Hals“ , über welchen ein Verbindungsweg 
von Pernitz im Piestingthale nach Pottenstein im Triestingshale führt. W ie der 
Hochwaldberg bereits die Kuppe eines von Südwest nach Nordwest zwischen dem 
Piesting- und Triestingthale verlaufenden Bergskammes ist, eben so verlaufen 
südöstlich vom „Hals“-Sattel zwischen diesen beiden Thälern in derselben Rich
tung und nur durch Sättel verbunden noch zwei ßergkämme, u. z. der Kamm 
des YVaxeneckberges (2506 Fuss) zwischen Pernitz und Pottenstein, und der 
Kamm des Mandlingberges (2935 Fuss) zwischen Oed und Grillenberg. Vom 
Mandlingberge verlauft der Bergzug über den Lindkogel (2760 Fuss) und über

3 *
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Hornstein in mehreren Zweigen in die W iener Neustädter Ebene zwischen Wol
lersdorf und Enzesfeld.

Ausser den eben beschriebenen grösseren Gebirgsstöcken setzen den 
ö s t l i c h s t e n  Theil unseres Gebietes noch m ehrere Berggruppen und Höhen 
zusammen, die entweder mit den erwähnten Gebirgsstöcken nur durch niedere 
Wasserscheiden zusRinmenhängen, daher völlig isolirt auftreten, oder deren 
Zusammenhang mit den Gebirgsstöcken des Kohlengebietes ausserhalb dessel
ben gesucht werden muss. Die Hochpunkte dieser Berggruppen sind: Der 
„ H o c h b e r g “ (3027 Fuss) ostsüdöstlich von Buchberg, — der „ P l a k l e s 
b e r g “ oslnordösilich von Grünbach, —  der „ h o h e  L i n d k o g e l “ (2623  
Fuss) westlich von Baden, — der „ A n n i n g e r “ (2127  Fuss) westlich von 
Gumpoldskirchen —  und der „H ö l l e n  s t e i  nb e r g “ (2020  Fuss) südwestlich 
von Kaltenleutgeben.

Der „ H ö c h b e r g “ entsendet nach W esten einen Bergrücken, der im Tliale 
von Buchberg endet, steht nach Südosten mit dem (Josingborge (2844 Fuss) 
bei Sieding, untl nach Osten mit dem Ketten- und Laizberge hei Wirflach in 
Verbindung, und verflacht nach Norden gegen das Thal von Grüjibach. Die Aus
läufer dieser Berge reichen in Südwesten bis in den Siringbachgriiben, wo sie 
steil abfallen, in Norden bis an den Schrattengraben, und in Osten bis an die 
Neustädter Ebene oder „das Steinfeld“ zwischen Neunkirchen und Urscbendorf.

Der „Plaklesberg“ ist der südlichste Punkt der von Südwest nach Nordust 
verlaufenden „ W a n d “ (2485  Fuss) westlich von Mnthmannsdorf, —  eines be
waldeten Plateaus, das gegen Osten sehr steil abfallt. Vom Plaklesberg zieht 
sich nach W esten ein Bergrücken, von welchem ein Ast nach Süden zu dem 
niederen Sattel zwischen Buchberg und Grünbacli, und ein Ast nach Westen zu 
dem gleichfalls niederen Sattel zwischen dem Buchberg- und Wiesenbachthale 
verflacht. Diese beiden Sättel scheiden die Berggruppe des „Plakles“ einerseils 
von der Berggruppe des Hochberges, andererseits von dem nordöstlichen Berg
zuge des Schneeherg-Gebirg8st0ckes. Ein anderer Bergrücken zieht sich östlich 
vom W iesenbachthale vom Plaklesberg gegen Norden zum Kressenberge (2803 
Fuss) in der Oed.—  Mehrere kleinere Kuppen, wie der Emersberg (1 8 4 4  Fuss), 
der Grösserberg (1916  Fuss), der Maleithenberg (1767  F uss), erheben sich 
vereinzelt zwischen der Muthmansdorfer Mulde und dem Neustädter Steinfelde.

Vom „ h o h e n  L i n d k o g e l “ ziehen grössere Aeste nach Osten gegen 
Baden zum Budner Lindkogel, und nach Siidosten gegen Vöslau zum Lusthaus- 
berge. Gegen W esten und Nordwesten verläuft vorn hohen Lindkogel eine 
Bergkette über den Allanderriegel (2132  Fuss), den W exenhauserberg 
(2271 Fuss), den Hammerberg, den Höcherherg (2077 Fuss, westlich von 
Alland), in die W'iener Sandstein-Zone. Dies;* Beige mit ihren zahlreichen 
nördlichen und südlichen Zweigen nehmen das Terrain zwischen dem Triesting- 
und dem Schw echatbache ein.

Die Gruppe des „ A n n i n g e r “ verzweigt sich zwischen dem Schwechat- 
liache und dem Mödlingerbache, und dacht gegen Osten zwischen Baden und 
Mödling in die Neustädter Ebene ab. Die Ausläufer des Anningerberges gegen 
Norden reichen über den Vierjocli-Kogel und den „todten Mann" bis in die 
Hinterbrühl, und jene nach Süden über den PfalFstettner-Kogel und den Bad- 
nerberg bis zum Triestingbache bei Baden, während die westlichen und nord
westlichen Ausläufer in die W iener Sandsteinzone fortsetzen.

Die Gruppe des „ H ö l l e n s t e i n - uBerges endlich, füllt das Terrain zwi
schen dem Mödlingbache und dem Liesingbache aus, und verflacht gegen Osten 
zwischen Mödling und Liesing ebenfalls in die Neuslädter Ebene. Vom Höllen-
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steinberge zieht ein Bergrücken nach Nordosten über den „grossen Flössel“ und 
den Fährenberg (1828 Fuss) zum Kammerstein (1689 Fuss) bei Rodaun an der 
Liesing, nach Südosten vom grossen Flössel ein Bergkamin über den Hundskogel 
zur Hinterbrühl, endlich nach Nordwesten vom Höllenstein eine Bergkette über 
den Säl/.herg in das Gebiet des W iener Sandsteines.

Gewässer. Gibt auch die Darstellung der Gebirge bereits ein Bild von der 
Oberflächenbeschaffenheit des Gebietes, so wird dieses Bild doch erst klar und 
deutlich durch die Kenntniss der Gewässer, die sich in diesem Gebiete vorfinden. 
Dass unser Kohlengebiet sehr wasserreich se i, lässt sich schon aus dem Um
stande folgern, dass dasselbe durchgehends ein G e b i r g s l a n d  ist; E b e n e n  
sind in demselben k e i n e  vorhanden, ja selbst bedeutendere Thalerweiterungen 
finden sich nur äusserst spärlich vor.

An stehenden Gewässern, S e e n ,  ist unser Gebiet bei weitem ärm er, als 
die übrigen Theile der Ostalpen, wie z. B. das Salzkammergut. Zwei kleine 
Seen (4324 und 4299 Fuss hoch gelegen) befinden sich im Sengsengebirge, 
südlich von der Feuchtauer Alpe (4206  F uss), nördlich vom Hohenocbberge,
—  ein etwas grösserer See, der G l e i n k e r s e e ,  in einer Bergschlacht, nord
westlich von Spital am Pyrhn. Ansserdein besitzt unser Gebiet nur noch die 
L u n z e r s e e n  und den E r l a f s e e ,  erstere  südöstlich von Lunz, letzteren süd
westlich von Mitterbach oder nordwestlich von Mariazell an der steiermärki
schen Grenze. Von beiden wird später noch Erwähnung geschehen.

Dagegen sind die.fliessenden Gewässer unseres Kohlengebietes ausseror
dentlich zahlreich. Jeder der in der That zahllosen Gräben des Gebietes besitzt 
seine Quellen, die, wenn sie auch im Sommer t h e i l w e i s e  versiegen und im 
W inter „einfrieren“ , sich in den Schluchten und Hauptgräben zu Bächen ver
einen, welche sich in die Thäler ergiessend, durch Zutritt neuer Bäche immer 
mehr vergrössern, und endlich bedeutende Flüsse bilden. Es würde zu weit 
führen, und unseren Zweck zu wenig fördern, wollte man eine erschöpfende 
Hydrographie unseres Terrains geben. Ich werde mich daher im Nachfolgenden 
darauf beschränken, nur die bedeutenderen und wichtigeren Flüsse des Gebietes 
und deren grössere Nebenzuflüsse namhaft zu machen und ihren Lauf zu 
bezeichnen.

Alle Flüsse unseres Gebietes fliessen dem D o n a u s t r o m e  zu,  jedoch 
ergiessen sich einige, und zwar die Mehrzahl und die bedeutenderen derselben, 
o b e r h a l b  Wien, andere hingegen u n t e r h a l b  Wien in die Donau. Von 
den ersteren sind die für unser Terrain wichtigen, die wir in Betracht ziehen 
werden, der E n n s f l u s s  mit dem S t e y e r  M ü s s e ,  — der I p s f 1 u s s,
—  der E r l a f f l u s s ,  — der P i e l a c h  f l u s s  —  und der T r a i s e n  f l u s s ;
—  von den letzteren der S c h w a r z a f l u s s ,  mit dem Sirningbache, — 
der P i e s t  i n g -  und der T r i e s t i n g b a c h .

Der  „ E n n s f l u s s “ (die Enns), welcher südlich von Flachau in  den 
Radstädter Tauern im Salzburgischen entspringt, und von Radstadt an durch 
Ober-Steiermark in einem breiten Längenthale von W est nach Ost fliesst. bis er 
sich unterhalb des „Gesäuses“ bei Hiellau nach Nord wendet, betritt unser Ge
biet nächst Altenmarkt (1268 Fuss) an der oberösterreichisch-steiermärkischen 
Grenze. Von Altenmarkt an fliesst die Enns nach N o r d e n  bis zum Einflüsse 
des Gaflenzerbaches bei dem W eyerer Kasten, von dort nach N o r d w e s t e n  
bis zur Mündung des Imbach-Grabens, von dort nach W e s t e n  bis Arzberg 
(Reichraming 1100 Fuss), dann abermals nach N o r d w e s t  e n bis Losenstein 
(1030  Fuss), von dort wieder nach W e s t e n  bis Unterleiten, von wo aus sie in 
n ö r d l i c h e r  Richtung unser Gebiet unterhalb Ternberg (in der Seehöhe -von
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984 Fuss) verlässt. Sie ergiesst sich bei der Stadt Enns in die Donau, in der See
höhe von 740 Fuss. Ihr gesammtcr Lauf vom Ursprünge bis zur Mündung besitzt 
die Länge von 27 Meilen; in unserem Gebiete ist ihr Lauf, der durchgehends 
zwischen hohen, meist schroffen Gebirgen und bei grösstentheils steilen Ufern 
statt findet, zwischen Altenmarkt und Ternberg 6 Meilen lang. Von den aus 
unserem Gebiete der Enns zukoimnenden Nebengewässern, wollen wir verzeich
nen, am linken Ufer derselben: den L a u s s a b a c h ,  den R e i c h r a m i n g b a c h  
und die S t e y e r :  an deren rechtem Ufer: den S a l z a f l u s s ,  den G a f l e n z e r -  
b a c l i  und den G r o s s r a m i n g b a c h .

Der L a u s s a b a c h ,  zwischen den Ausläufern des Tanfarnberges entsprin
gend, bildet an seinem kurzen östlichen Laufe die südliche Landesgrenze Ober- 
Österreichs gegen Steiermark bis zur Mündung nächst Altenmarkt.

Der R e i c h r a m i n g b a c h  wird von mehreren kleineren Rachen gebildet, 
die theilweise besondere Namen führen, und sich nächst der Aschen- und Kien
alpe zu dem „grossen Rache“ vereinen, der erst unterhalb der grossen „Klaus“ 
(1548  Fuss) den Namen „Reichramingbach“ erhält. Die Quellen der kleinen 
Bäche befinden sich an den Nnrdgehängen jenes Gebirgszuges, der sich vom 
Bubenwiesberge nach Westen zieht, theils auch an den Ostgehängen des Berg
rückens zwischen dem Albenstein und Augustinkogel. Von der Kienalpe an fliesst 
der Ramingbach zwischen steilen und bewaldeten Berggehängen bei 2 Meilen 
weit von Süd nach Nord, nimmt hiebei am rechten Ufer den am W estgehänge 
des Dürrensteinbcrges entspringenden Pleissabuch auf, und ergiesst sich bei 
Reichraming (1100 fuss) in die Enns.

Der „ S t e y e r f l u s s “ (die S teyer) entspringt au der Nordseite des Krup- 
steins (im todten Gebirge), fliesst durch das breite Hinterstoder-Tbal gegen N o r d 
o s t e n ,  vom Einflüsse des Vorderstoder-Baches bis zur Thalenge der Klaus nach 
N o r d e n ,  von Klaus durch die Thalweitung der Ramsau bis zum Einflüsse des 
Möllner-Raches abermals nach N o r d o s t e n ,  von da duich die kleine Ebene 
von Leonstein nach N o r d n o r d o s t ,  — verlässt bei Sleyerleiten (1056  Fuss), 
unterhalb Leonstein unser Gebiet und ergiesst sich bei Stadt Steyer (960  t’uss) 
in den Ennsfluss. Von den 8 Meilen seines ganzen Laufes entfallen 5 1/ 4 Meilen 
auf die Strecke vem Ursprünge bis Steyerleiten. Der Steyerfluss nimmt auf sei
nem Laufe in unserem Gebiete m ehrere bedeutendere Nebenflüsse auf, u. z. am 
linken Ufer den Weissenbach nnd den Steyerlingbacb, welche ihre Quellen 
in den nördlichen Abstürzen des hohen Prielgebirges haben, und am rechten 
Ufer den T e i  c h e l f l  n s s ,  den an der Nordseite des Hochsengsen entspringen
den Baltenbach und die „ k r u m m e  S t e y e r l i n g “. Der T e i c h e l  fl u s s  hat 
seinen Ursprung an der Ostseite des W arseheneck-Bcrges, fliesst von der nörd
lichen Abdachung des Pyrhn-Sattels (2884  Fuss), an St- Leonhardt und Spital 
am Pyrhn vorbei, in n ö r d l i c h e r  Richtung in die namhafte Thalweitung bei 
W indischgarslen, nimmt daselbst den aus Südosten kommenden in den west
lichen Ausläufern desTanfarnberges entspringen und bei W indischgarsten (1932  
Fuss) vorbeifliessenden Tambach auf, und fliesst sodann in n o r d w e s t l i c h e r  
Richtung zwischen dem Tamhergrücken und dem Sengsengebirge durch das 
Thal von St. Pankatz dem Steyerflusse zu. Sein Lauf ist im Ganzen 3 ‘/ a Meilen 
lang. —  Die k r u m m e  S t e y e r l i n g ,  ein eben so bedeutendes Nebengewässer 
des Sleyerflusses, deren Lauf von ihrem Ursprünge zwischen den westlichen und 
nördlichen Ausläufern des Augustinkogels nordwestlich von Windischgarsten 
bis zu ihrer Mündnng in die Steyer in der Fläche bei Leonstein (1340  Fuss), 
eine Länge von 3 '/ 4 Meilen besitzt, fliesst anfänglich in einer sehr steilen Berg
schlucht (Forsthans 1817 Fuss), gegen Norden, sodann durch die Thalweitung
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bei Sienhof (1670  Fu9s), und durch die innere Breitenau gegen Nordwesten, 
endlich durch die äussere Breitenau gegen Westen dem Steyerflusse zu.

Der S a l z a f l u s s  besitzt nur sein Quellengebiet in unserem Terrain in Nie- 
der-Österreich, u. z. an dem Südgehänge des Ulrichs- und an dem Nordgehänge 
des Göllerberges, westlich von St. Egidy. Er verlässt bereits in der tiefen Schlucht 
zwischen dem Schwarz- und Güllerberge, die er in südlicher Richtung durchsezt, 
bei Terz (2712  Fuss) unser Gebiet, und selzt seinen im Ganzen über 9 Meilen 
langen Lauf von Ost nach W est südlich von Mariazell durch den Weixelboden 
und das Wildalpenthal in Steiermark fort, wo er sich auch bei Reifling in die 
Enns ergiesst. Von seinen Nebenflüssen am rechten Ufer entspringen der Rotli- 
bach, der später den Namen Lassingbach bekommt, am Westgehänge des Roth- 
steins, und der Mendling- oder Lassinger-Bach an der Südseite deä Königsberges 
in unserem Gebiete.

Der G a f l e n z e r  B a c h  entspringt südöstlich von Gaflenz an der Nordwest
seite des Prentenberges, fliesst zuerst nordwestlich, dann westlich, endlich süd
westlich über Weyer (1254  F u ss ) , wo er den von Süden ans den Nordgehängen 
dus Högerberges kommenden Dürrenbach aufnimmt, zur Enns, in die er sieh hei 
dem W eyerer Kasten ergiesst..

Der G r o s s - R a m i n g e r  Bach endlich wird von zwei oberhalb Gross-Raming 
sich vereinigenden Bächen, d e m N e u s t i f t b a  c h e  und dem P e c h g r a b n e r b a c h e ,  
gebildet. Der Neustiftbach bat seine Quellen an der Südseite der westlichen 
Ausläufer des Freithofberges bei Neustift und fliesst von Nordost nach Südwest; 
der Pechgrabenbach entsteht aus mehreren Quellen an der Südseite des Spaden- 
uud Plattenberges in der Wiener Sandsteinzone, und tliesst von Nord nach Süd. 
Bald nach ihrer Vereinigung ergiessen sie sich unterhalb Gross-Raming (1140 
Fuss) in die Enns.

Unter den Hauptflüssen unseres Gebietes ist der „ I p s f l u s s “ , nebst dem 
Ennsflusse, der bedeutendste, und unter allen derjenige, welcher am längsten 
unser Terrain bewässert, indem er von den 16 (/ 2 Meilen, die «ein Lauf vom 
Ursprünge bis zu seiner Mündung in die Donau bei der Stadt Ips (659 Fnss) lang 
ist, 10 Meilen in unserem Kohlengehicle, d. i. vom Ursprünge bis zur Stadt Waid
hofen an der Ips, zurückgelegt. DieUrsache dieses zur geradlinigen Entfernung *) 
unverhältnissmässig langen Laufes liegt darin, dass die Ips viele und ungewöhn
lich grosse Windungen macht, und ihr Thalgebiet sich theils zu einem Querthale, 
theils zu einem Längenthale gestaltet. Die wechselvolle Richtung des Laufes 
der Ips hat auch eine grosse Verschiedenheit und einen mehrmaligen Wechsel 
der Bes'chafFcnheit der-Thalgehänge im Gefolge, wie sich dies nachstehend zeigen 
wird. Die Ips führt übrigens von ihrem Ursprünge bis Gossling den Nainen 
„ O is“ .

Die Ois oder Ips hat ihre Ursprungsquellen an der Nordseite der drei 
Zellerliütte und an der Südseite des Gschaidbogenberges, fliesst anfänglich als 
unbedeutender Bach in einem Bogen gegen No rd  w e s t e n ,  zwängt sich zwischen 
dem Rothstein- und Zwieselberge, und nachdem sie sich durch den von Südost 
kommenden Neuhauserbach verstärkt hatte, in einer Serpentine zwischen dem 
ScheibJingsteinberge und dem Saurü^sel nach N o r d e n ,  betritt bei Langau 
(1993  Fuss) die erste kleine Thalweitung, und fliesst von dort nach N o r d  w e s t  
bis zur Uisreitmühle südlich vom Polzberge. Bei der Uisreitmiihle wendet die 
Ois unter einem rechten Winkel ihren Lauf nach S i i d w e s t e n ,  und durchzieht

•) Die Luftlinie zwischen den 3 Zeller-Hütlen und Waidhofen uii der I j i s  ist ä 1/^ Meilen lang.
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eine enge Schlucht mit senkrechten Felswänden bis vor Lunz (1885 Fuss), 
wo sich eine zweite Thalweite öffnet. Von Lunz abwärts nach S ü d s ü d w e s t  
fliessend, trennt sie den Zug der Gösslinger Steinwände vom Lunzer Seekopfe, 
deren einstigen Zusammenhang sie durchbrochen hat, wendet sich bei Hierau 
abermals nach S ü d  w e s t  und fliesst in dieser Richtung parallel zu den Göss
linger Steinwänden gleichsam in einem L ä n g e n t h a l e  bis zum Einflüsse des 
Steinbaches (1633 Fuss). Von dort beschreibt die Ips einen kleinen Halb
kreis, indem sie zuerst gegen W e s t e n  und von Gossling an gegen N o r d e n  
und N o r d n o r d o s t e n  fliesst, wendet jedoch alsbald ihren Lauf unter einein 
scharfen Winkel gegen N o r d w e s t e n ,  den sie bis Kogelsbach heibehält. 
Zwischen Gössling und Kogelsbach hat die Ips den Zusammenhang des Königs
berger und des Ahorner Bergrückens durchbrochen, und ist desshalb stark 
eingeengt. VonKogelsbaeh bis St. Georgen am Reith (1615 Fuss) nach W e s t e n  
fliessend, ändert dortselbst die Ips wieder ihren Lauf, fliesst zwischen dem 
Königsberg- und Uisbergriieken in einem zweiten Längenthale in mehreren 
kleinen Serpentinen gegen S ü d w e s t e n ,  und beschreibt hierauf nächst Höllen
stein (1400  Fuss) einen we ten Bogen um den Uisberg, den sie hiebei von dem 
Hügerbergrücken scheidet, indem sie ihren Lauf nach W e s t e n ,  dann N o r d 
w e s t e n ,  und unterhalb Klein-Hollenstein endlich, am Fusse des Saurüssels, nach 
N o r d o s t e n  richlet. Diese nordöstliche Richtung behält die Ips, dem Hinter- oder 
Prentenbergrücken parallel laufend, bis zum Einflüsse des Opponitzer Baches in 
einer kleinen Thalweitung, von dort in einer engen Thalsclilucht. bis Furth 
hei,— und fliesst sodann stets zwischen steilen Berggehängen gegen N o r d n o r d -  
w e s t e n  bis Schütt (1106  Fuss), wo sie die kleine Ips aufnimmt, —  und endlich 
nach einem kleinen südwestlichen Umbug gegen N o r d  w e s t e n  über Waidhofen 
an der Ips (1028  Fuss) hinaus, wo sie aus unserem Gebiete tritt.

Ungeachtet ihres langen Laufes hat die Ip s  nur wenig bedeutende N e b e n 
z u f l ü s s e  in unserem Gebiete. Bemerkenswerth sind unter diesen am l i n k e u  
U f e r  derselben: d e r S e e b a c h ,  welcher am Nordgehänge des Dirnsteins in einem 
kleinen (dein O b e r  ) S e e  (3246 Fuss) seinen Lauf beginnt, zwischen den steilen 
Felswänden der Hetzkogeln und der Hackermauei1 über den unbedeutenden M i t -  
t e r s e e  (2415 Fuss) bis zum Seehof nach Norden fliesst, dann vo t Ost nach West 
den 850 Klafter langen und 400 Klafter breiten romantischen „ L u n z e r s e e “ 
(1876  Fuss) durchzieht, und bald unter dem See nächst Lunz (1885 Fuss) die Ips 
erre ich t;— der S t e i n b a c h ,  der seine Quellen in dem Hochgebirgskamrne zwischen 
dem Kesselberge und dem Dirnsteine hat, und von Südost nach Nordwest durch 
eine schroffe F e :senklainm bei Stixenstein gegenüber den Steinbachwänden der Ips 
zufliesst; —  der G ö s s l i n g b a c h ,  auf der Nordseite des Hochkohr (Laugfeld) ent
springend, und mit einem nördlichen Laufe zwischen hügeligem Terrain sich bei 
Gössling in die Ips ergiessend; —  der H o l l e n s t e i n e r b a c h ,  der an der nörd
lichen Abdachung des Gamssteines seine Quellen besitzt, und rnit nördlicher Rich
tung in Gross-llolleustein in die Ips mündet; —  endlich der S e e b e r g - B a o h ,  der 
am Hoeh-Seelierg entspringt, ebenfalls gegen Norden läuft, sieh mit dem von 
Westen aus den Freithofberg-Gehängeu kommenden Rödenbache vor Waidhofen
a. d.Ips verstärkt, und in dieser Stadt sich mit der Ips vereinigt.— Am r e c h t e n  
Ufer fliessen der Ips ausser zahlreichen kleinen Bächen zu: Der L a c k e n b a c h ,  
aus Osten, von der W estseite des hohen Ötscher über Lackenhof (2460  Fuss — 
nach Anderen 2532 F u s s ) ;— der B o d i n g b a c h  vom Wülfaberge aus Norden, 
durch den Rothberghach und Salzbach verstärkt, bei Lunz; — und der bedeu
tendste Nebenfluss der Ips, die k l e i n e  Ip s . Die kleine Ips, welche am Nord
gehänge des Sattels zwischen dem Friesling- und Stockgrundberge entspringt,
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führt bis Ipsit? den Namen „Schwarz-Uissifzbach“ , fliesst durch einen schma
len, theilweise sehr verengten Graben bis zur Schroftmühle gegen N o r d e n ,  und 
dann bis zu ihrer Mündung in Schütt gegen W e s t e n ,  und nimmt bei Ipsitz 
(1283 Fuss) den am Nordwestgehänge des Frieslingberges entspringenden, in 
nördlicher Richtung ihr zufliessenden P r o l i n g b a c h  auf. Ihr Lauf i s t2 y s Meilen 
lang. —  Der A r l b a c h ,  der von 0 . zufliessend, sich ebenfalls in Waidhofen a. d. 
Ips in die Ips ergiesst, hat seine Ursprungsquellen in der W iener Sandsteinzone.

Der „ E r l a f f l u s s “ wird von zwei Flüssen, der „ g r o s s e n “ und der „ k l e i 
n e n  E r l a f “ gebildet, welche beide ihr Quellengebiet in unserem Terrain haben, 
sich aber ausserhalb desselben, bei Wieselburg, vereinigen. Die kleine Eriaf, die 
am Nordgehänge des Bergrückens zwischen dem Wülfa- und Ziirnei berge ent
springt, fliesst in n ö r d l i c h e r  Richtung nur 1 Meile weit in unserem Terrain, 
nämlich bis Gresten (1303 F uss), wo sie in die Zone der W iener Sandsteine 
Übertritt. Dagegen gehört die „grosse Erlaf“ , dem grösseren Theile nach, 
unserem Gebiete an. Sie entspringt an den Südwestgehängen der „Gemein-Alpe“, 
betritt bald nach ihrem Ursprünge den bei 760 Klafter langen und 280 Klafter 
breiten E r l a f - S e e  (2648  Fuss), welchen sie von W est nach O st durchströmt, 
wendet ihren Lauf bald nach dem Austritte aus dem See gegen N o r d e n ,  welche 
Richtung sie, an Milterbach (2518 Fuss) vorbei und bis dahin die Grenze zwi
schen Nieder-Oesterrcich und Steiermark bildend und zwischen den östlichen Aus
läufern des Oetschers und dem Josephsberge sich durchwindend, bis zum Ein
flüsse des Lassingbaches beibehält, —  fliesst sodann in mehreren Serpentinen 
jedoch in der Hauptrichtung gegen N o r d w e s t e n  in einer wilden Bergschlucht 
durch schroffe Felspartien, den Erlafboden (1635 Fuss) und die sogenannten 
„Thormäuer“, bis zum Einflüsse des Aubaches, ändert dortselbst ihren Lauf und 
durchströmt das „Peulenthal“ von Süd west nach N o r d o s t  bis Neubruck, von wo 
aus sie endlich gegen N o r d n o r d w e s t  fliesst. Bei Scheibbs (1040  Fuss) ver
lässt die E rlaf unser Gebiet, nachdem sie in demselben 5 Meilen W eges zuriick- 
gelegt hatte, und ergiesst sich nach einem ferneren Laufe ausserhalb unseres 
Gebietes in der Länge von 4 Meilen bei Gross-Pöchlarn (646  Fuss) in die 
Donau. Yon den vielen N e b e n b ä c h e n  und Seitengräben der Erlaf wollen wir 
bemerken, u. z. am l i n k e n  Uf e r :  den O e t s c h c r b a c h ,  der an den südwest
lichen Gehängen des kleinen Oetscher (Spielbichleralpe, 2969 Fuss) entspringt 
und in ö s t l i c h e r  Richtung durch das wilde und tief eingeschnittene Oetscher- 
tlial fliessend gegenüber dem Josephberge die Erlaf erreicht; — den N e s s e l 
b a c h ,  vom grossen Oetscher in n ö r d l i c h e r  Richtung der Erlaf zufliessend;— 
den A u- o d e r  G a m i n g e r - ß a c h ,  welcher aus den südlichsten Ausläufern des 
Zürnerberges kommend, von Süd west nach N o r d  o s t  durch den Marktflecken 
Gaming (1260 Fuss) der Erlaf zufliesst, und sich bald unterhalb dieses Ortes 
in dieselbe ergiesst;— und am r e c h t e n  U f e r :  Den L a s s i n g b a c h ,  der an der 
Nordseite des Sulzberges seine Quellen hat, seinen anfänglich nordwestlichen 
unterhalb Annaberg in einen westsüdwesllichen Lauf ändert, bei „ W ienerbrückel“ 
(2445 Fuss) vorbeifliesst, und sich gegenüber dem grossen Oetscher, einen 
bedeutenden und besuchten W a s s e r f a l l  bildend, überFelswände in drei Abstu
fungen bei 280 Fuss tief in die E rlaf s tü rz t;— den von den Puchenstubner Ber
gen aus Osten kommenden T r e f l i n g b a c h ;  —  endlich den J e s n i t z b a c h ,  der 
an den Nordgehängen des Klauswald-Bergrückens seine Quellen hat, in nord
westlicher Richtung bei St. Anton (1253 Fuss) vorbeifliesst, und bei Neubruck 
in die Erlaf mündet.

Der „P i e l a c h  f l u s s “ entspringt im Mittelgebirge, u. z. an der Südostseite des 
Riessberges (Hochstadel) nordwestlich von Annaberg. Sein Lauf ist vom Ursprünge
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bis Schwarzenbach (1359 Fuss) ein n o r d  n o r d ö s t l i c h e r ,  sodann bis zur engen 
Felsenklamm bei der Ruine W eissenburg ein n o r d n o r d w e s t l i c h e r ,  endlich 
durch das freundliche Thal von Kirchberg (1124  Fuss) bis über Rabenstein 
hinaus, wo er unser Gebiet verlässt, mit einer Serpentine im Durchschnitte ein 
n o r d ö s t l i c h e r .  Er ergiesst sich bei Mölk (G31 Fuss) nach einem 8 Meilen 
langen Laufe, von dem er 3 '/2 Meilen in unserem Gebiete znriicklegte, in die 
Donau. Die bedeutenderen N e b e n z u f l ü s s e  der Pielach vom Urspunge bis 
Rabenstein sind am linken Ufer der Natters- und der Weissenbach, und am rech
ten Ufer der Loich,- der Soiss- und der Tradigistbach. Der N a t t e r s b a c h  hat 
seine Quellen an der Nordseite des Vorder-Hünerkogels und des Riessberges, bei 
Brandeben, fliesst bis zur Laubenbachmühle (1666  Fuss) gegen N o r d e n ,  zwängt 
sich von dort zuerst in ö s t l i c h e r ,  dann n ö r d l i c h e r ,  endlich n o r d ö s t l i c h e r  
Richtung zwischen schroffen felsigen Berggehängen durch bis Frankenfels (1449 
Fuss) und ergiesst sich unterhalb dieses Ortes in die Pielach. Der W e i s s e n b a c h  
kommt der Pielach aus dem Wiener Sandsteingebirge von W esten zu, und mün
det bei der Ruine W eissenburg. Der L o i c h b a c h ,  der S o i s s b a c h  und der 
T r a d i g i s t b a c h  endlich besitzen ihre Ursprungquellen an den Nordgehäugen 
des Eisenstein- und Hohenstein-Bergznges, haben einen Lauf gegen N o r d 
w e s t e n  und ergiessen sich in die Pielach, der erstere oberhalb, der zweite in, 
und der leztere unterhalb Kirchberg.

Der „ T r a i s e n f l u s s “ ha t  zwei Hauplquellengebicte, närnlich jenes der 
eigentlichen Traisen, auch rechten oder T ü r n i t z e r  T r a i s e n  genannt, und 
jenes der Unrechten oder H o h e n b e r g e r  T r a i s e n .  Der westieho (Tiirnitzer) 
Traisenbach vereinigt sich mit dem östlichen (Hohenberger) Traiscnbache bei 
Ausserfahrafeld (Freiland) zum Traisenflussc. — Der T ü r n i t z e r  T r a i s e n b a c h  
entspringt an der nördlichen Abdachung der Ostseite des langgedelmten Traisen
bergrückens, fliesst anfänglich in einer engen Schlucht gegen N o r d w e s t e n ,  
nach Aufnahme des Retz- oder W eitenauhaches, der ihm von der Nordseite des 
Traisenberges aus Südwesten zukominf, gegen N o r d e n ,  und endlich nach 
Aufnahme des T ü r n i t z b a c h e s ,  —  der, au der Nordseite des Annaberges ent
springend, ihm in n o r d ö s t l i c h e r  Richtung durch einen sehr schroffen und 
durch Felswände eingeengten Graben zufliesst, —  durch eine grössere Thalwei
tung zwischen den sanften Ausläufern des Eisen- und Hohensteins und des T ü r
nitzer Högerkogels über Türnitz (1476  Fuss) und Lehenrolt (1344  Fuss) gegen 
N o r d  o s t e n  bis zur Vereinigung mit dem HohenbergeiTraisenbachebei Freiland. 
Letzterer, die U n r e c h t e  T r a i s e n ,  hat seine Quellenbäche, die sich iu der Thal
mulde von St. Egidy vereinen, theils am Südgehänge der W estseite des Traisen
bergrückens, theils au der Nordseite des Gipplberger ilochgebirgskammes. Von 
St. Egidy (1767 Fuss) fliesst die Unrechte Traisen, viele jedoch ganz unbedeutende 
Bäche aufnehmend und theilweise zwischen den Bergen eingeengt, gegen N o r d 
o s t e n  bis Hohenberg (1479 Fuss), und sodann in einem erweiterten Thale über 
Inner-Fahrafeld gegen N o r d  n o r d w e s t e n  bis Freiland, wo sie sich, wie bemerkt, 
mit der echten Traisen, u. z. zu einem ansehnlichen aber reissenden Flusse ver
bindet.— Von Freiland an strömt der T r a i s e n f l  uss  anfänglich eingeengt bis 
Steg (1218 Fuss), wo er den aus Westen vom Hohensteingehänge kommenden 
und durch den E n g l i s c h b a c h  verstärkten Z ö g e r s b a c l i  aufnimmt, in n ö r d 
l i c h e r  Richtung, dann aber in mehreren kleinen Serpentinen durch das freund
liche Thal von Lilienfeld (1098 Fuss) iu n o r d  n o r d  ö s t l i c h e r  Richtung bis 
Traisen, wo er das Gebiet des Wiener Sandsteines betritt. Der Traisenfluss 
mündet bei Traismauer (5 6 9 Fuss) in die Donau. Die Länge des Laufes der Tiir
nitzer Traisen vom Ursprünge bis Freilaud beträgt 2 1/* Meilen, jener der Hohen-
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berger Traisen vom Ursprünge bis Freiland 3 */4 Meilen, und jener des Traisen
flusses von Freiland bis Traisen 1 >/4 Meilen und von Traisen bis zur Mündung 
in die Donau 5 1/ 2 Mei en, — im Ganzen also 10 Meilen. —  Ausser den bereits 
erwähnte') Nebenbächcn der Traisenquellbäche hat der Traisenfluss in unserem 
Gebiete keinen bedeutenderen Nebenzufluss. Hingegen strömen aus unserem 
Gebiete drei ansehliche Bäche, nämlich der W i e s e n b a c h ,  der H a l l b a c j i  
und der R a m s a u b a c h  einem Ncbenbache des Traisenflusses, nämlich dem Göl 
s e n b a c h e ,  zu,  der an der Nordseile des Sulzerkogels westlich von Kaunberg 
entspringt, in der Richtung von Osten nach W e s t e n  durch ein breites Thal 
über Hainfeld (1255 Fuss) und St. Veit dem Traisenflusse zufliesst, und in den
selben nach einem Laufe von 2*/2 Meilen unterhalb Traisen mündet.— Der W ie 
s e n b a c h  hat seine Quellen an den Nordgehängen der Hoch- oder Reisalpe, 
fliesst zwischen den Ausläufern des Muckenkogels und des Wendelsteins in einem 
engen Thale, das den Namen „Klostereben" führt, gegen N o r d e n ,  und mün
det bei Wies in den Gölsenbach. Der H a l l b a c h ,  dessen Lauf 2 i/a Meilen laug 
is t, entspringt an der Nordabdachung der .kalten Kuchel“ südwestlich vom 
Hohenberger Hegerberge, fliesst bis zum Huebnerhof n ö r d l i c h ,  dann in einem 
sehr schmalen, zum Theile schroffen Graben an Kleinzell (1427 Fuss) vorbei 
nach N o r d o s t e n  bis zum Einflüsse des S a l z a b a c h e s ,  der ihm vom llosshalt- 
berge aus Südosfen zuströmt, und endlich, immer noch grösstenlheils zwischen 
steilen Berggehängen, gegen N o r d n o r d  w e s t e n  bis zur Mündung in den Göl
senbach bei Reinfeld. Oer R a m s a u b a c h  endlich wird von mehreren kleinen 
Bächen, die aus verschieden benannten Gräben theils von den Gehängen des 
„Gschaid“ , theils von jenen des Kienecks und Veiglerberges zusammenfliessen, 
gebildet, und fliesst ebenfalls in einem schmalen Thalgrunde über Ramsau (1494 
Fuss) gegen N o r d  w e s t e n  dem Gölsenbache zu, den er bei Hainfeld erreicht.

Von den unterhalb Wien in den Donaustrom sich ergiessenden Gewässern 
unseres Kohlengebietcs ist der „ S c h w a r z a f l u s s “ (die Schwarzau) der be
trächtlichste und derjenige, der auch am längsten (vom Ursprünge bis Reichenau 
4'/ij Meilen) dieses Gebiet bewässert. Er entspringt an der Südwestseile des 
„Gschaid“, hat einen s ü d w e s t l i c h e n  Lauf an Rohr (2000 Fuss) vorüber bis 
Pichel, von da bis Schwarzau einen Lauf gegen S ü d e n ,  und von da gegen 
S ü d  o s t e n .  Vom Ursprünge bis Schwarzau, auf welchem Laufe er mehrere 
Seitenbäche aufuimmt und den Namen „Rohreibach“ führt, fliesst er theilweise 
in Thalerweiterungen. Von Schwarzau abwärts aber, insbesondere vom Einflüsse 
des von den Gehängen der Schneealpe zukommenden Nasswaldbaches, zwängt 
sich d e r  Schwarzafluss zwischen den steilen Felsabstürzen des Gebirgsstockes 
der Raxalpe und jenes des Schneeberges durch das wildromantische „Höllen
thal“ hindurch, bis er das Reichenauer Thal betritt. Von Gloggnitz an, ausserhalb 
unseres Gebietes, nimmt der Schwarzafluss eine nordöstliche Richtung, erhält 
nach der Vereinigung mit dem Pittnerbache bei Haderwerth den Namen 
„ L e i t h a “, und bildet bis zur Mündung in die Donau theilweise die Grenze zwi
schen Niederösterreich und Ungarn. Das bedeutendste Nebengewässer, das dem 
Schwarzaflusse aus unserem Gebiete zuströmt, ist der S i r n i n g b a c h ,  welcher 
an der Südweslseite des Schoberberges entspringt, und durch eine enge Thal- 
schluchl in das weite Thal yon Buchberg (1794  Fuss) gelangt. Iu Buchberg 
e rhält er Zuflüsse von Osten, und besonders mehrere von W esten aus den nörd
lichen Gehängen des Schneeberges, zieht von Buchherg in einer schmalen 
Schlucht gegen S ü d o s t e n ,  dann S ü d e n ,  bis Sieding (1 3 1 4  Fuss) zwischen 
steilen Berggehängen, dann wieder südöstlich durch ein breiteres Thal, und er* 
giesst sich bei Ternilz in die Schwarzau.

4 *
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Der „P i e s t i n g b a c h “ entsteht aus der Vereinigung d r e i e r  Bäche in dem 
Marktflecken Guttenstein (1441 Fuss). Der eine dieser Quellenbäche ist die 
S t a i n a - - P i e s t i n g ,  welche in den Gehängen der Ost- und Südausläufer des 
Bergrückens „im Thier“ ihre Ursprungsquellen hat und in s ü d ö s t l i c h e r  
Richtung nach Guttenstein fliesst; — der zweite Quellenbach,der „ k a l t e  G a n g “ 
genannt, entspringt an der Südostseite des Stritzlberges nördlich vom Kühschnee- 
berge, lind nimmt seinen Lauf gegen Guttenstein durch das schmale „Kloster
thal“ in n o r d ö s t l i c h e r  Richtung; —  die L ä n g a - P i e s t i n g  endlich, der 
dritte Quellenbacli, gelangt vom Nordgehänge des Schoberberges durch eine 
enge Schlucht in n ö r d l i c h e r  Richtung nach Guttenstein. Die vereinigten Bäche 
führen von Guttenstein abwärts bald den Namen „kalter Gang“, bald den Namen 
„Piestingbach“. Der kalte Gang oder Piestingbach fliesst von Guttenstein gegen 
O s t n o r d o s t  in einer Thalweitung bis P e r n i t z ,  wo letztere eine ziemliche 
Fläche bildet, —  wendet sodann seinen Lauf gegen O s t s ü d o s t  durch die stark 
eingeengte „Oed“ bis Waldeck, —  und tritt nach einem ö s t l i c h e n  Laufe durch 
das Thal von Piesting (1051 Fuss) bei W ollersdorf aus dem Gebirge und aus 
unserem Aufnahmsgebiete, durch welches er vier Meilen Laufes zurückgelegt 
hatte. Er ergiesst sich in die Fischa, und diese bei Fischamend in die Donau. 
Als namhaftere Nebenbäche des Piestingbachcs sind zu bemerken am l i n k e n  
U f e r :  der M i r a b a c h ,  der aus einer Höhle an der Ostseite des Untcrsberges 
entspringt, durch das Laimwegthal gegen S ü d o s t e n  fliesst, nächst Muckendorf 
in einer Bergschlucht einen Wasserfall bildet und bei Pernitz mündet; — und 
am r e c h t e n  U f e r :  der Wiesenbach, aus dem Graben von Scheuchenstein 
kommend, und in der Oed mündend, —  und der D ü r n b a c h ,  der sich unterhalb 
Waldeck in den kalten Gang ergiesst.

Der „ T r i e s t i n g b a c h “, ein Seitenbach des Schwechater Baches, ent
springt in der Zone der W iener Sandsteine nördlich von Kaunberg (1510  Fuss), 
fliesst in ö s t l i c h e r  Richtung durch das breite Thal von Altenmarkt, und sodann 
in s ü d ö s t l i c h e r  Richtung bis W eissenbach in einem schmalen und soda»n 
erweiterten Thale über Potlenstein (1062  Fuss) und St. Veit nach Hirtenberg, 
wo er mit dem Gebirge auch unser Gebiet verlässt, das er drei Meilen lang 
bewässerte. Die wichtigeren Nebenbäche der Triesting in unserem Gebiete sind 
der F u r t b a c h ,  der vom Ostgehänge des Veiglerberges von W esten aus dem 
engen Furterthale kommend, bei Weissenbach mündet, — und der V e i t s a u -  
b a c h ,  der von der Nordostseite des Mandlingberges durch mehrere Gräben in 
n o r d ö s t l i c h e r  Richtung bei Perndorf derselben zufliesst.

Die übrigen Bäche, die in unserem Aufnahmsgebiete noch vorgefunden 
werden, verqueren dasselbe meist blos von W esten nach Osten, indem sie im 
W esten der Kalkgebirge, in der Zone der W iener Sandsteine, ihren Ursprung 
haben, und im Osten der Kalkgebirge ersl der Donau zufliessen. Zu diesen 
Bächen gehören: der S c h w e c h a t b a c h ,  der hei Alland unser Gebiet betritt 
und dasselbe, verstärkt durch den aus dem Heiligenkreuzerthale kommenden 
Sattelbach, bei der Stadt Baden verlässt, — und seine Nebenbäche: der Möd
l i n g b a c h ,  welcher in unserem Gebiete durch die bekannte Brühl fliesst, und 
der L i e s i n g b a c h ,  der in der Enge bei Kalksburg und Rodaun die nordöst
lichsten Ausläufer unserer Kalkgebirge berührt.

Geologische Cebersichl des Terrains nnd Plan der Abhandlung. Die in der 
geologischen harte  von Nieder- und Oberösterreich nach den in den Jahren 
1850— 1852 stattgehabten geologischen Aufnahmen durcbgel'ührte Gliederung 
der „ A l p e n k a l k e “ ist in Franz Ritter v. H a u e r ' s  „ G l i e d e r u n g  d e r  
T r i a s - ,  L i a s >  u n d  J u r a g e b i l d e  in d e n  n o r d ö s t l i c h e n  A l p e n “
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erläutert und begründet. Es sind hiernach auf der bezeichneten geologischen 
Karte in der Alpenkalkzone Ober- und Niederö.sterreichs, speciell in unserem 
Kohlengebiete, ausgeschieden und bezeichnet worden :

1. Bunter Sandslein, — „ W e r f e n e r  S c h i c h t e n “ ;
2. Unterer Muschelkalk, —  „ G u t t e n s t e i n e r  S c h i c h t e n “ ;
3. Oberer „ — „ H a l l s t ä t t e r  S c h i c h t e n “ ;
4. Unterer Li as ,  — „ D a c h s t e i n - ,  S t a r h e m b e r g - ,  K ö s s e n e r -  

und G r e s t e n e r  S c h i c h t e n “ ;
5. Oberer Lias, — „ A d n e t h e r - u n d  H i e r l a t z  S c h i c h t e n “ ;
6. Unterer Jura, — „ V i l s e r - u n d  K l a u s - S c h i c h t e n “ ;
7. Oberer Jura, — „ A p t y c h e n s c h i e f e r  d e s  J u r a “ und „St. V e i t e r  

S c h i c h t e n “ ; endlich
8. Neocomien —  A p t y c h e n s c h i e f e r  d e s  N e o c o m i e n ,  „ R o s s f e l d e r  

Schichten“.
Einzelne dieser Schichtencomplexe haben seit dem Jahre 1852, und insbe

sondere durch die Arbeiten der I. Section in den Sommern 1863 und 1864 Er
weiterungen und Berichtigungen erfahren, die in der Folge detaillirt und aus
führlich behandelt werden sollen. Hier wollen wir über dieselben nur das Noth- 
wendigste voraussenden.

Vor Allem sind es die in der bezeichneten geologischen Karte als „ G re 
s t e n e r  S c h i c h t e n “ ausgeschiedenen Ablagerungen, die schon hier eine 
nähere Erörterung erheischen, denn s i e  umfassen die k o h l e n f ü h r e n d e n  
Ablagerungen des Kalkalpengebietes, deren specielle Untersuchung eben die 
Hauptaufgabe der I. Section in den Sommern 1863 und 1864 war.

Die Sandstein- und Schieferthon-Ablagerungen in den Kalkgebirgen der 
nordöstlichen Alpen, w e l c h e  S t e i  n k o h l e n  fl ö t z e  f ü h r e n ,  sind in früheren 
Zeiten von den „ W i e n e r  S a n d s t e i n e n “ nicht geschieden worden. Sie 
erscheinen daher auch in den älteren geologischen Karten, wie z. B. in H ai
d i n g e r ' s  geologischer Uebersichtskarte der österreichischen Monarchie und in 
C z j z e k ’s geognostischer Karte der Umgebung von W ien, mit den „W iener 
Sandsteinen" vereinigt und als solche bezeichnet. Als jedoch bei den Bergbauen 
auf jene Steinkohlenflötze fossile Pflanzen vorgefunden und dieselben von U n g e r  
als solche anerkannt wurden, die ä l t e r e n  Formationen eigentüm lich sind, 
war der Anstoss gegeben, die k o h l e n f ü h r e n d e n  Sandsteinablagerungen in 
den nordöstlichen Alpen von den eigentlichen „W iener Sandsteinen“, welche 
man j ü n g e r e n  Formationen einzureihen Grund hatte, zu trennen.

Die von jenen Kühlenbergbauen herrührenden und von U n g e r ,  G ö p p e r t  
später auch von C. v. E t t i n g s h a u s e n  bestimmten Pflanzenreste erschienen 
nun als solche, die anderweitig theils aus der Triasformation, u. z. aus dem 
„ K e u p e r “, theils aus der Juraformation, u. z. aus dem „ L ia s " ,  bekannt 
sind. Diese scheinbare Mengung von charakteristischen Pflanzenresten v e r 
s c h i e d e n e r  Formationen war auch Ursache, dass das Alter unserer Kohlen
ablagerungen, wenn auch in engeren Grenzen, immer noch zweifelhaft blieb, und 
dass diese Kohlensandsteine bald dem „Lias“, bald dem „Keuper“ zugezählt 
wurden. So bezeichnet Professor U n g e r  in seiner angeführten Mittheilung in 
v. L e o n h a r d  und B r o n n ' s  Jahrbuch sämmtliche kohlenführende Sandstein- 
ziige in den Nordostalpen als „ L i a s f o r m a t i o n “, hauptsächlich gestützt auf 
den Umstand, dass er von einigen jener Bei gbaue, die ihm fossile Pflanzen
reste  geliefert haben, (Pechgraben, Grossau), auch echt l i a s s i s c h e  Ver
steinerungen von Thierresten erhielt. Diesem Beispiele folgten C z j z e k  und 
E h r l i c h .  K u d e r n a t s c h  dagegen in seinen ^geologischen Notizen aus den
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nordöstlichen Alpen“ reihte, grösstentheils iii Berücksichtigung der Lagerungs
verhältnisse, sämmtliche ko h l e n f ü h r e n  de  Sandsteinablagerungen der oberen 
Trias, dem K e u p e r ,  ein, und bezeichnete nur Sandsteine, die nach seiner 
Angabe in den Hangendkalksteinen der Keupersandsteine auftreten, die aber 
„ o h n e  a l l e  K o h l e n l a g e r “ sind, als L ias-Sandsteine. Franz v. ( l a u e r  
benennt in seiner Abhandlung „Geognostische Verhältnisse des Nordabhanges 
der nordöstlichen Alpen u. s . w . “ a l l e  Localitäten mit K o h l e n  am Süd
rande der W iener Sandsteinzone und im Innern der Alperikalkzone als 
„ K e u p e r “, indem er jedoch zugibt, dass die an diesen Localitäten Vorgefun
denen Pfhiizenreste auch eine Einreihung der Schichten zum Lias erlauben 
würden. In seiner „Gliederung der Trias-, Lias- und Juragebilde in den nordöst
lichen Alpen“ *) belegte endlich v. H a u e r  die Sandsteinablagerungen mit den 
Alpenkuhlen mit dem Namen „ G r e s t e n e r  S c h i c h t e n “, und bezeichnete sie 
als „ u n t e r e n  L i a s “ auf Grund der durchgehends dem Lias ängehörigen 
Molluskenarten, die aus jenen Ablagerungen bekannt und bestimmt wurden, 
und denen er ein grösseres Gewicht beilegen musste, als den Pflai^enresten, 
die aus Sandsteinablagerungen mit Alpeukohlen herrührten, und die nach den 
Bestimmungen U n g e r ' s  und v. E t t i n g s h a u s e n ’s theils dem „Keuper“, 
theils dem „Lias“, theils auch dem Oolith angehörten. Auf diesem Standpunkte 
war die Frage über das Alter der kohlenführenden Sandsteinablagerungen in 
den nordöstlichen Alpen bis zum Sommer 1863 geblieben.

Fasst man die von Bergrath y. H a u e r  in der citirten „Gliederung“ mitge- 
theilte T a b e l l e ü b e r  die Fossilien der „ G r e s t e n e r  S c h i c h t e n “ näher in’s 
Auge, so fällt es auf, dass die angeführten echt l i a s s i s c h e n  T h i e r  re s t e  nur von 
dun Localitäten: B e r n r e u t ,  G r e s t e n ,  G r o s s a u  und P e c h g r a b e n  mit zahl
reichem Species (und Gaming mit e i n e r  und zwar n e u e n  Spccies) herrühren, 
w ährend bei den übrigen angeführten Fundorten, und zwar von Hainsau bei 
Kleinzell, Lilienfeld, St. Egidy, Kirchberg a. d. P., Wiener Brückel, Lunz, Ipsitz, 
Hinterholz bei Waidhofen, Lindau bei Gaflenz. Guggerlung bei W eyer, Gross
Hollenstein und Sulzbachgraben bei Reichraming zwar, —  wie auch bei Gaming, 
Grossau und Pechgraben, aber n i c h t  bei Bernreut und Gresten, —  Pflanzen- 
reste, aber k e i n e  T h i e r r e s t e  verzeichnet sind. Die erstgenannten Mollusken 
führenden Localitäten (mit Ausschluss Gamings), nämlich: Bernreut, Gresten, 
Grossau und Pechgrabcn, befinden sich nun s ämmtlich am n ö r d l i c h e n  
B a n d e  d e r  Ka l k  a l p e n ,  unmittelbar an der südlichen Grenze der W iener 
Sandsteinzone, während die übrigen Fundorte von Pflanzenfossilien ohne Mollus
kenresten mit einziger Ausnahme von Hinterholz, sämmtlreh im  I n n e r n  der 
Alpenkalkzone gelegen sind.

Diese verschiedene Lage der bezeichneten Fundorte von „Grestener 
Schichten“ und die auffallende Verschiedenheit der an denselben vorfindigen 
Fossilreste ist nun in der That keine zufällige, sondern es ist mit derselben auch 
eine Verschiedenheit in dem A l t e r  der betreffenden Sandstein- und Kohlenab
lagerungen verbunden, wie dies die Special-Untersuchungen der I. Section 
schon im Sommer 1863 mit voller Bestimmtheit dargethan haben. Die von den 
Geologen der I. Section bei den Kohlenbergbauen am R a n d e  der Alpenkalk
zone, namentlich in G r o s s a u  und P e c h g r a b e n ,  wie auch in H i n t e r h o l z ,  
an O r t  und S t e l l e  sorgfältigst und zahlreich aufgesammelten Pflanzenreste

*) Jahrbuch der k. k. geolog. Reiehsanstalt IV. 1853.
*) A. a. 0 . Seite 743.
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lassen nämlich nach Herrn D. S tu r 's  Bestimmungen, unter denselben g a r  k e i n e  
entschiedenen K e u p e r p f l a n z e n 1), sondern nur jüngere, meist l i a s s i s c h e  
Formen erkennen, wie die9 später detaillirt nachgewiesen werden wird. B e r n 
r e u t  und G r e s t e n  haben gar keine Pflanzenreste geliefert. Im unmittelbaren 
Hangenden der kohlenführenden Sandsteine dieser Localitäten, —  mit Ausnahme 
von Hinterholz,— findet man hingegen die von Bergrath v. f l a u e r  a. a. 0 . in der 
Tabelle der Fossilien der „Grestener Schichten“ aufgeführte reiche Mollusken- 
fauna (Plioladomya ambigua S o w ., Pleuromya unioides sp. Go l d  f., Pecten 
liasinus N y s t  u. S. f.), welche dem unteren L i a s  eigentüm lich ist. Das unmit
telbare Liegende der kohlenführenden Sandstoinablagerungen an den bezeich- 
ncten Localitäten ist bisher nirgends entblösst gefunden worden. Die in Kürze 
dargestellten Thatsachen führen rtun zu der Uebcrzeugung, d a s s  d i e  am 
n ö r d l i c h e n  R a n d e  d e r  K a l k a l p e n z o n e  u n s e r e s  G e b i e t e s  a u f t r e 
t e n d e n  A b l a g e r u n g e n  von  f o s s i l e n  K o h l e n ,  — namentlich jene von 
Bernreut, Gresten, Hinterholz, Grossau und Pechgraben, — dem  „ u n t e r n  
L i a s “ a i i g e h ö r e n ,  und für d i e s e  Ablagerungen allein wollen wir in der 
Folge die Bezeichnung „ G r e s t e n e r  S c h i c h t e n “ beibehalten.

Ein anderes Resultat ergaben die Specialaufnahmen der I. Section bei jenen 
Kohlenbergbauen und Sandstenablagerungen, welche im I n n e r n  d e r  Ka l k 
a l p e n z o n e  unseres Gebietes, wie bei Kleinzell, Lilienfeld, Kirchberg a. d. P., 
Lunz u. s. f. gelegen sind. In fast allen kohlenführenden Localitäten dieses 
Terrains sind nämlich Pflanzenreste gesammelt worden, unter denen sich nach 
Herrn D. S t u r ’s Untersuchungen echte K c u p e r p f l a n z e n  (Pecopteris Stutt- 
gardiensis B r o n g n . ,  Equisetitcs columnaris S t e r n b . ,  häufig mit Pterophyllum 
longifolium B r o n g n . ,  u. m. a.) befinden. Aber nicht nur Pflanzenreste, sondern 
auch Thierreste der o b e r e n  T r i a s ,  namentlich Posidonomya Wengensis und 
Ammonites floridus, h:iben die die Kohlenflötze begleitenden Schieferthone an ein
zelnen Localitäten geliefert, während überdies an mehreren Punkten im 
u n m i t t e l b a r e n  L i e g e n d e n  der kohlenführenden Sandsteinablagerungen 
des Terrains Kalksteine mit ob e r t r i a s s i s e h e  n Petref.icten (Halobia, Lommeli, 
Ammonites Aon.), und im u n m i t t e l b a r e n  H a n g e n d e n  derselben Ablagerun
gen Kalksteine ebenfalls mit o b e r t r i a s s i s c h e n  Versteinerungen QMyophoria 
Whatleyae B u c h ,  Corbis Mellingi Hau.  u. m. a .) vorgefunden worden sind. Es 
wird einen Gegenstand des II. Theiles des nachfolgenden Berichtes bilden, nicht 
nur die genaue Beschreibung dieser Localitäten, sondern auch die Erörterung, in 
wie weit die kohlenführenden Sandsteine und Schiefer dieses Terrains den 
„ W e n  g e r  S c h i c h t e n , “ die im L i e g e n d e n  derselben vorfindigen Kalksteine 
den „ C a s s i a n e r  S c h i c h t e n , “ und die zunächst, im H a n g e n d e n  derselben 
befindlichen Petrefacten führenden Kalksteine den „R a ib I e r S ch i c h t e n“ entspre
chen. Hier genügt cs zu constatiren, d a s s  d i e  im I n n e r n  d e r  K a l k a l p e n 
z o n e  u n s e r e s  G e b i e t e s  v o r  k o m m e n d e n  S a n d s t e i n a b l a g e r u n g e n  
mi t  K o h l e n f l ö t z e n  z w e i f e l l o s  d e r  o b e r e n  T r i a s f o r m a t i o n  — dem 
Keuper, — a n g e h ö r e n ,  und dass demnach die Saudsteinablagerungeu mit den 
„Alpenkohlen“ zwei verschiedenen Formationen, nämlich ain R a n d e  der Kalk
alpen dem L i a s ,  und im I n n e r n  derselben der T r i a s ,  beizuzählen sind. W ir 
haben für die ersteren, d. i. für die L i a s k  oh len -Ablagerungen, wie erwähnt,

W ir haben daher vollen Grund zur Annahme, dass in der oben erwähnten „T abelle“ von 
H a u e r ’s die Aufzählung von ein P aar echten Keuperpflanzi'n von G rossau, Pech
graben und Hinterholt nur in Folj;e einer Verwechselung der Kt quetten S ta tt gefunden 
habe, und dieselben von anderen Fundurten herrührten.
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den früher für a l l e  Kohlenvorkomnisse benützten Namen „ G r e s t e t i e r  S c h i c h 
t e n “ beibehalten, dagegen für die letzteren, d. i. für die T r i a s k o h l e n - A b l a -  
gerungen, den Localnamen „ L u n z e r  S c h i c h t e n “ vorgeschlagen und ange
wendet. — so wie wir auch vorläufig die unmittelbaren L i e g e n d k a l k s t e i n e  
der „Lunzer Schichten“ mit dem Localnamen „ G ö s s l i n g e r  S c h i c h t e n , “ die 
unmittelbaren H a n g e n d k a l k s t e i n e  der „LunzerSchichten“ und die über den 
Kalksteinen mächtig entwickelten Dolomite mit dem Localnamen „ Ö p p o n i t z e r  
S c h i c h t e n “ zu belegen uns veranlasst sahen. Für die übrigen Glieder der alpinen 
Trias- und Juraschichten wurden die älteren Localbezeichnungen beibehalten.

Da die „localisirten Aufnahmen“ der 1. Section einen doppelten, wenn auch 
gleichzeitig zu verfolgenden und in mancher Beziehung nicht trennbaren Zweck 
hatten, nämlich einen m o n t a n i s t i s c h e n ’ und einen g e o l o g i s c h e n ,  so 
werden wir auch unseren Bericht hierüber, in so weit dieses möglich und zuläs
sig ist, getrennt und in zwei H auptabteilungen erstatten, und im I. T h e i l e  die 
„ b e r g m ä n n i s c h e n  S p  e c i a U  S t u d i e n , “ im II. T h e i l e  dagegen die ^ g e o 
l o g i s c h e n  S p e c i a l - S t u d i e n , "  welche von den Geologen der I. Section 
gemacht wurden, so wie deren Ergebnisse, mittheilen. Die Redaction des I. Thei- 
Ies habe icb, die Redaction des II. Theiles hat Herr D. S t u r  übernommen.

Erster Theil. B e r g m ä n n i s c h e  S p e c i a l s t u d i e n .  Die bergmän
nischen Specialstndien der I. Section erstreckten sich auf sämmtliche Berg
baue und Schürfungen auf Kohlen, die im Kalkalpengebiet in Nieder- und 
Oberösferreieh im Sommer 1863 offen waren, so wie auch auf ältere bereits 
aufgelassene derlei Baue, in so weit noch hierüber Aufklärungen zu e r
halten möglich war. Mit der Befahrung und Aufnahme der Grubenbaue waren 
insbesondere die Herrn k. k. Montaningenieure, Schichtmeister Baron S t e r n 
b a c h ,  und Exspectantrn R a c h o y  und H e r t l e  betraut. Im Nachfolgenden 
sollen nnn vorerst im I. Abschnitte die B e s c h r e i b u n g e n  der aufgenommenen 
B e r g b a u o b j e c t e  geliefert, und hierauf in einem II. A b s c h n i t t e  die allge
meinen E r g e b n i s s e  d e r  b e r g m ä n n i s c h e n  S p e c i a l - S t u d i e n  in Kürze 
erläutert werden.

1. Abschnitt. B e s c h r e i b u n g  d e r  B e r g b a u o b j e c t e .  Nach dem am 
Schlüsse der Einleitung Gesagten haben wir in unserem Kalkalpengebiete 
z w e i  Gruppen von Kohlen Vorkommnissen , nämlich l i a s s i s c l i e  und t r i a s -  
s i s c h e ,  unterschieden. Nach diesen zwei Gruppen soll auch die Beschrei
bung der Bergbauohjecte des Gebietes vorgenommen werden, u. z. zunächst 
jene der K o h l e n b a u e  der Lias- oder „ G r e s t e n e r - S c h i c h  t e n “ , und 
h ieraufjene  der K o h l e n h a u e  der T r i a s -  oder „ L u n z e r - S c h i c h t e n “, 
indem wir in beiden Fällen von Osten nach W esten fortschreiten. So wie die 
Befahrung der Grubenbaue vorzugsweise von den oben benannten Herrn k. k. 
Montaningenieureri vorgenommen wurde, so haben dieselben auch die nachfol
genden Beschreibungen der von ihnen aufgenommenen Bergbauobjecte geliefert, 
und es wird der Name desjenigen Herrn beigefügt, von welchem die betreffende 
Beschreibung herrührt.

1. K o h l e n b a u e  d e r  „ G r e s t e n e r  S c h i c h t e n “ .

Die Kohlenbaue, w eichein den „ G r e s t e n e r  S c h i c h t e n “ umgehen, be
finden sich sämmtlich, — wie dies bereits erwähnt wurde, — am nördlichen 
R a n d e  der Kalkalpenzone in der unmittelbaren südlichen Begrenzung der
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Wiener-Sandsteinzone. Es sind dies ?on Osten gegen Westen die Hergliaue von 
Rernreut, Gresten, Hinterholz, Grossau und Pecligraben, deren Beschreibung in 
dieser Ordnung folgen soll.

a) Bergbau zu Bernreut.

Aufgenommen und beschrieben von Ludwig H e r t le .

Das Thal des am Gerichtsberge, dem Gebirgssattel zwischen Kaunberg und 
Hainfeld, entspringenden Gölsenbaches liegt ganz in der W iener-Sandsteinzone. 
An seinem Grnnde mit Alluvionen erfüllt tauchen aus denselben die aus W iener- 
Sandstein bestehenden Bergketten empor, die flachen Gehänge des Thaies bil
dend. Nordwestlich vom Markte Hainfeld am rechten Thalgehänge, zwischen dem 
Kerschbach- und Rohrbachgraben, treten jedoch ältere Gebilde auf, Gebilde, die 
vorwaltend aus Sandsteinen und Schieferthonen bestehen und Koblenilötze füh
ren. Sie gehören den sogenannten „ G r e s t e n e r - S c h i c h t e n “ an, entsprechend 
dem untersten L i a s .  Ueber Tags sind die Grestener Schichten nirgends deutlich 
entblösst, und das Vorhandensein von Kohlenflözen in denselben ist nur durch 
beiin Ackern gefundene Kohlenausbisse bekannt geworden. Durch solche Aus
bisse kennt man die Ausdehnung der kohlenführemlen Grestener Schichten nach 
ihrem Streichen (von Ost nach W est) auf circa 1000 Klafter.

Die Oberflächengestnltung betreifend, hat der von den Grestener Schichten 
eingenommene Theil des Gehänges sehr flachen Fall nach Süd und gellt allmä- 
lig in die fast horizontale Alluvialebene über. Die östlich und westlich davon 
gelegenen aus W iener-Sandstein bestehenden Theile des Gehänges zeigen etwa9 
stärkeren Fall und keinen so allmähligen Uebergang in die Thalsohle, so dass 
auf diese Art die Verbreitung der Grestener Schichten und ihre östliche und west
liche Abgrenzung durch den W iener-Sandstein durch die oben angeführten 
Unterschiede in der Oberflächengestaltung leicht ersichtlich ist. Auffallend ist der 
Umstand, dass die das flache Gehänge'bildenden G restener Schichten in hoch 
aufgerichteter Schichtenstellung sich befinden, so zw ar, dass man das Gehänge 
aufwärts gehend, die Schichtenköpfe der Grestener Schichten überschreitet, eine 
Thatsache, welche sich aus den durch die Grubenbaue gemachten Aufschlüssen 
ergab, und in einem von Bergrath J. C z j z e k  angefertigten Profile1)  ersicht
lich ist.

Auf das Vorkommen von Kohlenflötzen in den Grestener Schichten zu Bern
reut (nach dem daselbst gelegenen Bauernhöfe benannt) bestand ehedem ein 
ziemlich bedeutender Bergbau, welcher einen Schacht und zwei Stollen zu Ein
bauen hatte. Gegenwärtig sind die Einbaue dem Verbruche anheim gegeben, 
und die aufgeschlossenen Tiefbaue ersäuft. Ein Schürfstollen, nordöstlich Yom 
Bauernhöfe Bernreut, nahe dem Flötzausgehenden angelegt, wird beut zu Tage 
betrieben.

Auf der sehr grossen Halde des ehemaligen Unterbaustollens findet man 
Gesteine von mannigfaltiger petrographischer Verschiedenheit und verschiedene 
den Horizont der Grestener Schichten bezeichnende Fossilien. Besonders zahl
reich sind die Varietäten der Sandsteine, von denen man im Wesentlichen fol
gende Arten unterscheiden kann: Lichtgelbe bis weisse grobkörnige Sandsteine

C z j  z e k , welcher bei seinen Aufnahmen im Jah re  1831 den Grubenbau zu Bernreut 
noch offen fand, gibt über das Vorkommen der G restener Schichten und die Lagerungs- 
Verhältnisse daselbst ein Profil, das in „ v .H a u e r ’s “ Gliederung d e rT rias-, L ias-und Ju ra 
gebilde u. s. w. Jahrbuch  d e r geol. R eichsanstalt IV. 1853, S. 741 enthalten ist.

K. k . geologische Reicli«austalt. 1805 lü ,  Band. I. l ie f t.
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mit eingespreisgten Quarzkörnem von ranchgrauer Farbe und Linsengrösse. 
Seltener treten Glimmerblättchen und Spuren eines chloritischen Minerals in die
sen Sandsteinen auf. Ebenso häufig findet man Sandsteine, die Glimmerblättchen 
enthalten, in plattigen Stücken brechen und grössere Quarzkörner nur als spora
disches Vorkommen enthalten. Endlich findet man allmählige Uehergänge in 
eigentlichen Sandsteinschiefer, von denen einige sehr den Sandsteiiischiefern 
des W iener-Sandsteines gleichen. Sie sind im frischen Bruche von grauer Farbe, 
oft mit einem Stich in’s Rothe, und enthalten Nester eines grünen talkartigen 
Minerals und Einlagerungen von Kalkmergelschiefern von graugrüner Färbung. 
Sehr zahlreich finden sich auf der Halde Stücke eines grauen bis schwarzen 
Kalkes, welcher Petrefacten enthält.

In C z j z e k ' s  Profile erscheint der petrefactenführende Kalk als Einlagerung 
in den die Kohlenflötze führenden Sandsteinen und Schieferthonen zwischen zwei 
Kohlenflftlzen. Von den Pretrefacten, die aus dem erwähnten Kalke auf der Halde 
des Unterbaustollens gesammelt wurden, sind: Mytilus Morris! Op. ,  Pleuromya 
unioidcs Ag. und Pecten liasintis Ny s t  bestimmt worden. Ueberdies fand sich 
in einem sandigen Schieler auf derselben Halde ein Ammonites angulatus vor. 
Noch ist des Vorkommens von Sphärosideriten zu erwähnen, die oft die Grösse 
von 1/ a Kuhikfuss erreichen und Petrefacten führen. Einzelne, meist kleinere 
Knollen dieses Spliärosiderites bestehen aus dicht aneinander gedrängten Exem
plaren der Terebratula grestensis S u e s s .  Auf der Halde des jetzt im Betriebe 
stehenden Schürfstollens findet man die petrefactenfiihrenden Kalke nicht; 
dagegen sind graue Schieferthone mit Pflanzenresten, von denen einige Leitpflanzen 
für die Grestener Schichten sind, und sandige Schiefer mit Pholadomya sp.und 
Mytilus sp. vorfindlich. Der Schürfst ollen, welcher nach NO. angeschlagen ist, durch
fährt zunächstSandsteine und Sandsteinschiefer von grauer Farbe welche meist un
geschichtet und im aufgelösten Zustende sich befinden und kein Streichen oder Ver
flachen wahrnehmen lassen. Ihnen folgen die Schieferthone mit Pflanzenresten, und 
in der 1 0 .Klafter der Stollenlänge ein dreischuhiges Kohlenflötz, das nach No r d  
u n t e r  80 G r a d e n  verflacht. Die Pflanzenreste führenden Schieferthone erschei
nen daher hier im Liegenden des Kohlenflötzes. Am Kohlenflötze wurde in öst
licher Richtung ausgelängt und stand das Fcldort zur Zeit meines Besuches (Juli
1863) circa 30 Klafter vom Anfahrungspunkte des Kohlenflötzes entfernt. Das 
Kohlenflötz zeigt sich im Auslängen häufig verdrückt und die Kohle des Flötzes 
oft stark verunreinigt. Dann bricht sie in grösseren Stücken und hat das Aus
sehen einer schönen und guten Glanzkohle.

Die chemische Analyse eines Stückes solcher Kohle ergab 1*4 Pct. W as
ser — und 42*0 Pct. Aschengehalt! ein Resultat, das die scheinbar gute Kohle 
wohl als Kohlenschiefer bezeichnet. Die eigentliche reine und einen hoben Brenn- 
effekt erzielende Kohle der Greslener Schichten ist; von mürber Consistenz, gibt 
bei der Erzeugung meist nur Kleinkohle und ist ausgezeichnet backend. Es ist 
wohl anzunehmen, dass dis Verunreinigung der Kohle durch das Durchsickern 
der sandigen und schieferhältigen Tagwässer in die Flötzköpfe bedingt sei, und 
dass dieser Uebelstand sich nur auf die dem Flötzausgehenden näher liegenden 
Partien beschränken, in die Tiefe zu aber allmählig verschwinden wird.

Der Bernreuter Bergbau gehört Herrn J. Ne ü b e r  von Kirchberg a. d. Pie
lach. Er betreibt den Schürfstollen mit 4 Mann. Die Kohleiierzeugung ist gegen
wärtig eine sehr geringe, und beträgt wöchentlich 40 Ctr.
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b) Bergbau bei Gresten.

Aufgenommeo und beschrieben von J. K a e h o y .

Der Bergbau auf Steinkohlen bei G r e s t e n  befindet sich vom Markte 
gleichen Namens circa </s Stunde in SO. Richtung entfernt. Das Terrain, wel
ches durch den Bergbau zum Theile je tz t noch, und zum Theile aber von den in 
früherer Zeit von M i e s b a c h  betriebenen Köhlens chürfungen occupirt ist, ist ein 
inehr flachhügeliges, und zieht sich bis an den westlichen Abhang des östlich 
von Gresten befindlichen Buchberges hin.

In der Nähe des Kohlenbaues bemerkt man zwar keine Kohlenausbisse, 
wohl aber steht der Grestener Sandstein, in welchem die Flötze eingebettet 
sind, im Eckelreithgraben, südlich vom Bergbaue, wie auch nebst Schiefern im 
Kroisbachgraben, östlich vom Bergbaue, zu Tage an. Das Streichen dieser 
Sandsteine und Schiefer ist von NW. nach SO. und das Einfallen nach SW . 
uuter circa 20 Graden.

Im Kroisbachgraben stehen über den „G restener“ Schiefern auch liassische 
„ F l e c k e n k a l k e “ mit demselben Streichen und Verflächen au; diese führen 
Ammoniten des oberen Lias.

Der Sandstein ist von braunarauer Farbe, ziemlich grobkörnig, und zeigte 
an manchen Stellen schöne Schichtungsflächen. Der im H a n g e n d e n  der Koh
lenflötze vorkommende Sandstein ist sehr grobkörnig und bituminös, wogegen 
der im unmittelbaren L i e g e n d e n  der Kohlenflötze auftretende ein sehr 
milder und feinkörniger pflanzenführender Sandstein ist. —  An dem mehr stei
len Gehänge des „Gogau“-Berges, südlich vom Bergbaue, steht ein dolomitischer 
Kalk (Oppouitzer Dolomit) an, mit einem Streichen von W. nach 0 . und einem
S. Einfallen unter circa 3 0 —40 Graden. Der Dolomit ist von licht gelblich- 
weisser Farbe.

Die bei Gresten vorkommenden Kohlenflötze gehören einem Sandsteinzuge 
an, welcher östlich von Waidhofen an der Ips in Hinterhulz beginnt und sich 
gegen Nord-Nordost, nördlich von Ipsitz bis über Reinsberg hinzieht. Eben 
bei Gresten hat der Sandstein eine Breitenausdehnung von mehreren 100 
Klaftern.

Auf den Halden wie auch im Kroisgrahen wurden einige Versteinerungen 
und Pflanzenahdrücke, welche später angeführt weiden, aufgefunden.

Die Einbaue beim Grestener Bergbaue sind theils S a i g e r s c h ä c h t e ,  
theils S t o l  l e n ,  je  nach der Beschaffenheit des Terrains. Diese Einbaue sind, 
wie aus der bei der Bergverwaltung vorfindigen, hier im verkleinerten Massstabe 
mitgetheilten Lagerungskarte Fig. 1 zu entnehmen ist, in der Richtung von Ost 
nach W est auf eine Erstreckung von circa 800 Klaftern verlheilt.

Von Westen gegen Osten sind die Einbaue folgende:
1. Der bei 80 Klafter gegen W. vom S tro h m a y r 's c h e n  Pfannhammer 

entfernte A n d r e a s s c h a c h t  (1 .) , welcher ein Saigerschacht und 16 Klafter 
tief ist. Derselbe ist durchaus gezimmert und dient zur W asserhaltung. Die 
Wasserlösung geschieht mittelst eines einfachen Pumpensatzes, und das Ge
stänge wird durch ein oberschlächtiges Wasserrad in Bewegung gesetzt. Dieser 
Schacht hat nur zwei A bteilungen, eine zur W asserhaltung und die zweite als 
Fahrtabtheilung. W egen angesammelten schlechten Grubenwettern, war der 
Schacht zur Zeit meiner Anwesenheit nicht befahrbar. Die Schachtbränze beHil
den sich 1 Klafter hoch übereinander, und beträgt der lange Schachtstoss 14 
und der kurze 10 Fuss innere Lichte.
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2. Der z w e i t e  Einban (2 )  ist der um nur i ' / 2 Klafter höher und bei 

20 Klafter gegen SO. entfernte H e l e n e n s c h a c h t .  Derselbe ist 17 Klafter 
tief, und dient hauptsächlich r.ur Förderung, welche mit einem zweimännischen 
Haspel vor sich geht. Dieser Schacht befindet sich ebenfalls ganz in Zimme
rung und hat nur zwei Förderabtheilungen.

/ ' tyu//,  £ugrruJit/sA'<int> ff cs St ein kok fcn& cryfto. tn.Grcs/*v* 
S n iq r r /r j ' t .

3. Der d r i t t e  Einbau (3 )  ist dur um 16 Klafter höher als der Helenen- 
schaclit abgetaufte Lo u i s e n s c l i a c h  t. Derselbe ist vom Helenenschachte bei 
ö5 Klaftern in SO. Uicbtung entfeint. Der Louisenschacht hat das erste Kohlen-
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flötz in der siebenten Klafter dnrchteuft, ist unter allen drei Schächten der 
tiefste, nämlich 63 Klafter, und wird die Scliichtenfolge, welche er durchfuhr, 
weiter unten speciell angeführt werden. Dieser Schacht wurde eigentlich auf 
Grundlage eines früher niedergestossenen Bohrloches, welches bei 60 Klafter 
tie f niedergebracht wurde, und mehrere Flötze durchsetzte, abgeteuft. Derselbe 
hat zwei Förder- und eine Fahrtabtheilung, mit einem langen Scbachtstoss von 
18 und einem kurzen von 9 Fuss. Behufs Förderung ist ein mit doppeltem Vor
gelege versehener Kurbelgöppel aufgestellt, welcher von zwei Arbeitern in 
Betrieb gesetzt wird. Der Schacht ist durchgehends in Zimmerung.

4. Bei 26 Klafter vom Louisenschachte nach Süd west entfernt, befindet 
sich der A n d r e a s t o l l e n  (4 ) , welcher aber je tz t nicht mehr befahrbar ist.

Die genannten drei Schächte, bilden die Einbaue des je tz t noch im Betriebe 
steheuden, dem Herrn Andreas T ö p p e r ,  Fabriksbesitzer zu Neubruck, gehö
rigen Steinkohlenbaues. Der Bau ist mit drei einfachen und einer Doppelgru- 
benmass belehnt.

Als weitere Einbaue im Grestener Reviere (siche Karte Fig. 1 ) sind der 
F e r d i n a n d -  ( 3 )  und der L e o p o l d s t o l l e n  ( 6 )  zu betrachten. Beide 
stehen nicht mehr im Betriebe, der Leopoldistollen ist sogar schon ganz ver
brochen, und der Ferdinandistollen wegen Ansammlung von Grubenwässern nicht 
inehr befahrbar.

5. Der F e r d i n a n d i s t o l l e n  ist bei 530 Klaftern in NO. Richtung vom 
Louisenschachte entfernt, und beträgt der Höhenanterschied zwischen diesen 
beiden Bergbauobjecten circa 8 Klafter, d. h. der Ferdinandistollen ist um 
8 Klafter höher als wie der Tagkranz des Louisen-Schachtes, eingetrieben. Der 
Stollen ist ganz in Zimmerung. Derselbe ist zuerst in südwestlicher Richtung 
bei 60 Klaftern getrieben worden, und nimmt gegen das Feldort zu eine südöst
liche Richtung an. Mit dem Ferdinandistollen wurde das erste Kohlenflötz in der 
24. Klafter angefahren, und es wurde von demselben auch ein thonlägiger Schacht 
bis zum Tag aufgetrieben.

6. Der L e o p o l d i s t o l l e n  ist in Südwesten vom Ferdinandistollen in 
horizontaler Entfernung von circa 220 Klaftern eingetrieben. Dieser Stollen ist 
um 14 Klafter höher angeschlagen, als der Ferdinandi, und in südwestlicher 
Richtung bei 170 Klafter tief eingetrieben gewesen. —  Die Daten über diese 
beiden Stollen wurden aus der vorhandenen alten Grubenkarte entnommen. 
Die Flötze, welche durch dieselben angefahren w urden, gehören ohne Zweifel 
dem „Grestener Sandsteinzuge“ an.

7. Zur Untersuchung des Terrains zwischen dem Schachtbergbaue und 
dem Ferdinandistollen wurde in der sogenannten „Olsing,“ 330 Klafter in 
weslnordwestlicher Richtung vom Ferdinandistollen, ein B o h r l o c h  (7-L'<ige- 
rungskarte) bis zu einer Tiefe von 34  Klaftern niedergestossen, mit welchem 
man aber keine Kohlenflötze anbohrte, und das auch wegen häufigen Brüchen 
des Bohrgestänges wieder aufgegeben wurde. Zum Bohren der Tiefe von 
34 Klaftern, sammt den vorgekommenen Unterbrechungen, verwendete man 
einen Zeitraum vun 7 1/* Monaten. Der Bohrscbacht selbst ist 5 Klafter tief. Der 
Durchmesser des Bohrloches betrug 9 Zoll. Dass mit diesem Bolirloche das 
Kohlenflötz nicht angefahren w urde, mögen wohl nur die häufigen Störungen 
(Verwerfungen, Auskeilungen) der Flötze in dein Terraine Ursache sein; denn 
der Punkt dieser Untersuchungsarbeit ist ein ganz gut gewählter.

Die Aufeinanderfolge der Gesteinsschichten, in dim Bohrprotokolle der 
Bergverwaltung verzeichnet, ist:
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1. Kalkschotter und Gerölle in Letten gelnettef, meist eckig und kantig, 
— 2« S ';

2. Verwitterter Schiefer, tegelartig, r o t l i  und blau, — 1» 3 ';
3. Körniger, fester, lichter Sandstein, — 2® 4';
4. Brauner und grauer Schiefer, gleich unter dem Sandsteine weich und 

tegelartig, dann etwas fester, — 3°;
5. Sandsteinlasse, — 1';
6. Mergel, gegen Ende brauner und grauer Schiefer, dunkler, — 8° 4 ';
7. Grobkörniger, bituminöser Sandstein, — 3® S';
8. Markstein, ein lichter, mürber, feinkörniger Sandstein, —  2» 5';
9. Sandstein, — 2« 5';

10. Fester, sandiger, bituminöser Schiefer, — 3“;
11. Sandstein, — 2».
12. Fester, sandiger Schiefer, — 4» 4';

Die durch den F e r d i n a n d i - S t o l l e n  (siehe Lagerungskarte Fig. 1) 
durchfahrenen Gesteinsschichten verdeutlicht der folgende Durchschnitt Fig. 2, 
welchen Herr Bergverwalter Adolf H o r s t  vor ein Paar Jahren, als der Stollen 
noch einigermassen befahrbar war, aufgenommen hatte.

Der Stollen ist im Taggerölle 1. angeschlagen, in welchem auch der thon- 
lägige Schacht zu Tage ausmündet: 2. ist Schieferthon; 3. geschichteter Sand
stein mit Schieferthonschichten; 4. ein 3 bis 4  Zoll mächtiges K o h l e n f l ö t z ;  
5. feinkörniger Sandstein mit Schieferthon; 6. fester Sandstein; 7. mergeliger 
Schicferlhon; 8. 10 Zoll mächtiges K o h l e n f l ö t z ;  9. Schieferlhon; 10. 1 Fuss 
mächtiges K o h l e n f l ö t z ;  M . fester Sandstein; 12. Sandstein mit Mergel und 
Mergelschiefer; 13. 1 Fuss mächtiges K o h l e n f l ö t z ;  14. fester Sandstein; 
15. dunkler Schieferthon; 16. schwaches K o h l e n f l ö  t z :  17. fester Sandstein; 
18. schwaches K o h l e n f l ö t z ;  19. fester Sandstein; 20. ein Fuss mächtiges 
K o h l e n f l ö t z ;  21. dunkler Schieferthon; 22. bituminöser grobkörniger Sand
stein.

Es sind also mit diesen Stollen s i e b e n  Kohlenflötze angefahren worden, 
welche aber eine sehr geringe Mächtigkeit zeigten, und überdies durch Ver
werfungen und Auskeilungen häufig gestört waren, wesshalb auch der Fortbetrieb 
dieses Stollens eingestellt wurde. Auf dem vierten Flötze wurde auch ausgelängt, 
das Auslängen musste aber wegen der geringen Mächtigkeit des Flötzes aufge
geben werden.

In dem in neuerer Zeit eröffneten L o u i s e n - S ch  a c h t e  des T o p p  er'schen 
Bergbaues ergab sich nach den Vormerkungen der Bergverwaltung das nachste
hende S c h a c h t p  r o f i l .  (Fig. 3 .)
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1. 4 Fuss mächtige Schicht Dammerde; 2. Fi<j.3.
6 Klafter mächtige Schicht von bituminösem grob- p nfü  der Louisen.Scfutchler, 
körmigem Sundsteine; 3, 5 Zoll mächtiges Kohlen
flötz ; 4. 2 Klalter 4  Zoll schwarzer Schieferthon;
S. 1 Fuss 6 Zoll feinkörniger Sandstein; 6. 6 
Zoll mächtiges K o h l e n f l ö t z ;  7. 5 Fuss Sand
stein; 8. 18 Zoll K o h l e ;  9. 3 Klafter 6 Fuss 6 
Zoll lichter Mergelschiefer; 10. 4  Klafter 6 Fuss 
1 Zoll lichter Schieferthon; 11. 5 Zoll K o h l e ;  12.
4  Fuss 11 Zoll feinkörniger Sandstein: 13. 5 Zoll 
K o h l e ;  14. 18 Zoll schwarzer Schiefer; IS . 6 Zoll 
K o h l e ;  16. 4  Fuss sandiger Mergel; 17. 3 Zoll 
K o h l e ;  18. 2 Klafter Sandstein. E r s t e s  A u f 
t r e t e n  v o n  b r e n n b a r e n  G a s e n .  19. 6 bis 14 
Zoll K o h l e ;  20. 4 Fu.«s 6 Zoll brauner Schiefer;
21. 1 Fuss 7 Zoll Sandsteine; 22. 5 Fuss schwar
zer Schiefer; 23. 3 Zoll K o h l e ;  24. 2 Klafter 
Schiefer; 25. 2 Klafter Sandstein; 26. 3 Fuss 
Schiefer; 27. 9 liis 14 Zoll K o h l e ;  28. 4 Fuss 6 
Zoll Schiefer; 29. 7 bis 12 Zoll K o h l e ;  30. 2 
Klafter Mergel, Z w e i t e s  A u f t r e t e n  von G a s e n ;
3 1 ,3  Fuss Schiefer; '32. 9 Zoll K o h l e ;  33. 1 
Klafter Schiefer; 34. 3 Zoll K o h l e ;  35. 1 Klafter
1 Fuss S c h i e f e r ;  36. 1 Fuss Sandstein; 37. 4 
Zoll K o h l e  38. 2 Klafter Mergel; 39. 2 Klafter,
3 Fuss, 1 Zoll Sandstein; g r ö s s e r  A n d r a n g  
a n  G a s e n ;  40. 2 Klafter Schiefer; 41. 6 Zoll 
K o h l e ;  42. 2 Klafter, 3 Fuss Mergel; 43. 1 Klafter 
Fuss 6 Zoll Schiefer; 44. 1 Fuss 9 Zoll Sandstein;
45. 2 b i s  3 F u s s  K o h l e ;  46. 2 Klafter 3 Fuss 
Mergel; 47. 4 Fuss 6 Zoll dunkler Schiefer ; 48.
3 Fuss, 6 Zoll lichter Schiefer; 49. 2 Klafter Schie
fer mit Sandstein vermischt; 50. 3 Fuss Schiefer;
51. 1 Klafter 3 Fuss leichtzerreiblichcr Sandstein;
52. 3 Fuss 6 Zoll duokler Schiefer 53. 1 Klafter,
2 Fuss Schiefer; 54. 3 Klafter Sandstein; endlich 
55. 2 Klafter 4 Fuss Schieler. In diesen Schichten 
steht der Schachtsumpf an, obwohl es sehr ange
zeigt wäre, den Schacht weiter abzuteufen, um auf 
das wahre Liegende zu kommen.

Es sind also mit diesem Schachte s e c h z e h n  
einzelne Flötze durchfahren worden, von welchen 
aber wohl einige zusammeiigehiiren dürften, und nur 
in Folge von Verwerfungen oder von Einlagerungen 
derber Sandsteinmugeln getrennt erscheinen. Ueber 
die eigentliche Flötzanzahl wird man erst in’s Reine 
kommen, wenn die 3 Klafter 4  Fuss ober dem 
Schachtsumpfe gegen Südwesten getriebene Verque-
rung die Flötze augefahren haben wird. Diese Verquerung wurde im Monate Juli 
1863 begonnen ,  und dürfte, w enn das Verflachen nur einigermassen constant 
bleibt, wohl 40 Klafter weit getrieben werden müssen, um das durch den Schacht

V  \ ‘. <y
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durchfahrene 2 —3' mächtige Flötz (4 5 ) zu erreichen. — Die F l ö t z  e zeigen im 
Schachte ein Hauptstreichen nach S t u n d e  21 und l* /. Gr a d .  Das Einfal len der
selben ist nach S ü d  w e s t  unter einem durchschnittlichen Verflächungswinkel von 
20 Graden. Als voraussichtlich abbauwürdig sind nur zwei mit diesem Schachte 
durchfahrene Flötze zu betrachten, nämlich das mit der 12. Klafter angefahrene, 
18 Zoll mächtige und das in der 47. Klafter augefahrene 2— 3 Fuss mächtige 
Flötz. Im Ganzen genommen behalten die Flötze ihre Mächtigkeit ziemlich bei.

Die V e r q u e r u n g  i m L o u i s e n - S  c h a c h t e  durchfuhr zuerst circa
2 Klafter Sandstein, und zwar feinkörnigen, darauf folgt ein grobkörniger Sand
stein, und vor O r t steht Schiefer an. Anfangs September 1863 war die Strecke
7 Klafter weit getrieben gewesen. Die Flötze haben eine Mächtigkeit von 2 Zoll 
bis 3 Fuss. D \e  Zwischenmittel sind meistens fester Sandstein mit Schiefer 
wechsellagernd und haben eine Mächtigkeit von 5 Fuss bis zu 7 Klaftern. Auch 
Einschlüsse von S p h ä r o s i d  e r i t e n  kommen vor, oft von bedeutenden Dimen
sionen. Im Louisenschachte findet man auch einen Ausfluss von sogenannten 
S t e i n  öl. Das Auströmen an brennbaren Gasen war in dem Schachte an meh
reren Stellen wahrnehmbar und es scheinen durch die ganze Mächtigkeit der 
Formation mehrere Klüfte zu gehen, in welchem die Gase aiigesammelt sind, uud 
die, sobald sie durch das Abteufen des Schachtes verquert wurden, sich entlee
ren konnten. Zur Zeit meiner Befahrung des Louisenschachtes hatte ich selbst 
Gelegenheit, die ausströmenden Gase am Sumpfe des Schachtes anzuzünden. Die 
guten W etter werden von einem gewöhnlichen Cylinderblasbalg durch Lutten in 
den Schacht geleitet. Zum Betriebe des Blasbalges ist ein eigenes kleines 
W asserrad eingebaut.

Die K o h l e  ist von vorzüglicher Qualität, obschon sie nicht sehr compact 
ist, hat einen mehr schiefrigen Bruch und einen fettartigen Glanz. Wie bereits 
erwähnt, gehört dieses Kohlenvorkommen der Liasformation an. Nach der im 
Laboratorium der k. k. geologischen Reichsanstalt mit dieser Kohle vorgenom
menen mehreren BreunstoiTproben ergaben sich als Mittelwerth folgende Resul
tate: W assergehalt =  l ' l  Pct.; Aschengehalt =  3 ‘9 P c t.; die Kohle liefert 
6571 Wärmeeinheiten und cs sind 8*0 C e n t n  e r  K o h l e  äquivalent einer Klafter 
SOzölligen weichen Holzes. Die Kohle ist vorzüglich koksbar, und gibt im Durch
schnitte 66‘1 Pct. Kokes. Sie wird vorzüglich beim Eisenfrischprocesse verwen
det, wo sie aber meist mit triassischen Kohlen vom Zürner oder von St. Anton 
gemischt verwendet w ird, weil die Kohle von Gresten, für sich allein verwendet, 
einen beim genannten Processe zu hohen Hitzgrad gibt, und daher ein zu grösser 
Eiscnverbrand entsteht.

Zum Theile verwendet Herr T ö p p e r  die Grestener Kohlen zur L e u c h t 
g a s e r z e u g u n g  beim Hüttenwerke zu Neubruck, südlich von Scheibbs.

Was die A u s r i c h t u n g  d e r  K o h l e n  f l ö t z e  anbelangt, so ist dieselbe 
bisher nach dem Streichen beim Schachtbergbaue bei 170 Klafter, und nach dem 
Verflachen bei 70 Klafter weit vorgeschritten.

Ueber die Ausrichtung heim Ferdinandi- und Leopoldi-Stollen waren keine 
Daten zu erfahren, weil dort das Feld schon eine ziemliche Zeit in’s Freie gege
ben ist.

Der alte A n d r e a s s t o l I n e r b a u  war durch ein 9 Klafter tiefes Gesenke, 
und von da aus durch das Auslängen mit dem Louisenschachte in Verbindung. 
Der Andreasstollen sammt Gesenke ist nicht mehr befahrbar, weil dort bereits 
alles Kohl abgebaut ist.

Vom L o u i s e n s c h a c h t e  geht in der 21. Klafter eine sehr stark fallende 
Strecke nach dem Verflachen dem Streichen des Flötzes in's Kreuz bis auf eine
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Länge von 19 Klaftern, und an dieser eine zweite Strecke dem Streichen nach 
bis zum Helenenschachte. Zur Zeit meiner Befahrung ging der Abbau vorzüglich 
in den Horizonten ober dem Helenenschachtsumpfe um. Vom Helenenschachte 
bis zum Andreaschachte geht ebenfalls eine thonlägige Strecke, von wo aus das 
Flötz noch auf eine Länge von 30 Klaftern aufgeschlossen is t

W as die S t ö r u n g e n  d e r  F l ö t z e  anbelangt, so sind vorzüglich z w e i  
V e r w e r f u n g e n  zu bemerken. Eine Verwerfungskluft ist unmittelbar beim He- 
lencnschachte in dem Auslängen vom Louisenschachte zu beobachten. Die zweite 
ist am Ende der thonlägigen Strecke am Helenenschachte gegen den Andreas- 
Schacht zu bemerken. Das Streichen der Verwerfungsklüfte ist dem Flötzstrei- 
chen in 's Kreuz, mit nordwestlichem Einfallen unter sehr steilen Winkeln. Die 
erste von diesen Störungen ist unbedeutend, während die zweite bei 6 Klafter 
weit das Flötz in's Liegende verwirft. An einigen wenigen Punkten sieht inan 
die Flötze auch ausgekeilt und verdrückt.

B a u h o r i z o n t e  sind drei vorhanden.
F o s s i l r e s t e  wurden auf den Halden vor den Einbauen und beim Bohr- 

loche, so wie über Tags im Kroisgraben gefunden, und zwar auf der Halde vor 
dem Louisenscbachte einige nicht bestimmbare Pflanzenabdrücke (Pteropbyllum), 
besonders schöne Fossilreste aber auf den Halden von dem Ferdinandi- und 
Leopoldistollen. Es sind darunter bestimmt worden: Rhynchonella austriaca 
S u e s s ,  Pecten liasinus Ny s t . ,  Pecten acqualis Qu e n s t . ,  Lima duplicata 
S ow . Nucula complanata Go l d f .  und Pleuromya unioides. sp. G o l d  f. Die 
Molluskenversteinerungen kommen, — wie man dies im Kroisbachgraben über 
Tags beobachten kann, und in neuerer Zeit bei dem Vortriebe der südöstlichen 
Streichungsstrecke, wo die petrefactenführenden Schichten in den zwischen 
Sandsteinen gelagerten H a n g e n d  s c h i e f e m  des als oberstes H a n g e n d  f l ö t z  
bekannten „Andreasflötzes“ angefahren wurden, constatirt wur de , — im H a n 
g e n d e n  der Flötze, die Pflanzen vom Louisen-Schachte iu dem schiefrigen, 
feinen Sandsteine z w i s c h e n  d e n  F l ö t z e n  vor.

Als A b b a u m e t h o d e  ist eine Art Firstenbau in Anwendung. Zur Zeit mei
ner Befahrung wurde das 18 Zoll mächtige Kohlenflötz, welches auch im Louisen- 
Schachte (siehe Profil Fig. 3, sub 8 ) überfahren wurde, abgebaut. Das Flötz wird 
firstenmässig gewonnen. Beim Abbaue wird nur eine sechszöllige Schieferlage aus 
dem Hangenden noch mit abgebaut, die Sandsteindecke bleibt schon stehen, wess- 
halb die Gewinnung der Kohle eine sehr schwierige ist, da die Arbeiter nur lie
gend in dem 2 Fuss hohen Raume arbeiten können. Beim Einfahren nimmt der 
Arbeiter einen circa l ‘/ a Centner fassenden Schlepphund, an den Fusa angehängt, 
mit vor Ort. Die gewonnene Kohle wird dann in diesen Hunden auf einer Kette 
angehängt über Rollen hinabgelassen zu der streichenden Strecke, und von da 
zum Helenenschachte, durch welchen die Kohle mittelst Kübeln ausgefordert wird.

Einen bessern Aufschluss hätte man erhalten, wenn man den Andreasschacht 
weiter in das Thal verlegt und dadurch einen grösseren Saigerunterschied erhal
ten hätte, denn diese beiden Schächte haben nur l 1/* Klafter Höhenunterschied. 
W ahrscheinlich hat die hiezu nöthige Grundablösung von diesem angeführten 
Unternehmen abgehalten.

Bedeutend wird sich der W erth dieses Bergbaues steigern, wenn man mit 
der Verquerung vom Louiseinschachte das 3 Fuss mächtige Kohlenflötz angefah
ren  haben wird, weil man dann ein grosses und mächtigeres Abbaumittel vor sich 
haben wird.

Wie bereits angeführt, wird das zusitzende W asser im Andreasschachte 
durch den dort eingebauten Pumpensatz gehoben.

E . k . g eo log ische  BeichsaastiiU . 15. Band. 1365. 1. lie f t. t>
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Die Strecken sind grössteutheils in Z i m m e r u n g ,  weil ein sehr starker 
Druck herrscht.

Bei dem Aufschlussbaue im Louiseuschachte haben die Arbeiter per 1 Klafter 
Ausschlag 30 fl. Gedinge. Pulver und Geleuchte haben sie von der Gewerkschaft 
frei. Jeder Mann zahlt per 1 fl. Verdienst 3 kr. ö. W. in die Bruderlade. Bei der 
Kohlengewinnung haben die Arbeiter Schichtcnlohn, und zwar per zwölfstündige 
Schichte im Durchschnitte 80 kr. Es wird blos während des Tages gearbeitet. 
In einem Jahre werden durchschnittlich 15.000 Centner Kohle erzeugt.

Die Gestehungskosten loco Grube sollen sich angeblich auf 50 kr. berechnen.
Als Vorstand beim Bergbaue fungirt Herr Adolf H o r s t ,  Berg- und Hütten- 

adjunct in Neubfurk, welcher mir in jeder Beziehung freundlichst seine Unter
stützung bei meinen Aufnahmen angedeihen liess. Das Personale besteht aus 
einem Vorsteher und 10 Bergarbeitern.

Die Kohle wird zum Theile in Gresten selbst bei den Schmieden, und zum 
Theile in Neubruck behufs Brenngaserzeugung verwendet.

Zur Zeit meiner Anwesenheit zu Gresten war der Bergbaubetrieb überhaupt 
sehr beschränkt, weil wegen der bedeutenden Stockung der Eisenindustrie die 
Nachfrage nach diesem Brennstoffe sehr gering war.

Ausser diesem genannten Kohlenbaue, betrieb M i e s b a c h  in früherer 
Zeit noch Schürfarbeiten auf Liaskohle, westlich vom Schlosse Sliebar und süd
lich von Gresten in der Nähe des Oherriegelbauers. Diese Schurfbaue sind vom 
T ö p p e r ’schen Baue in westlicher Richtung bei 700 Klafter entfernt uud am 
linken Gehänge des Grestener Thaies. Die Stollen sind ganz verfallen, und waren 
im Sandsteine nach W esten angeschlagen. Es soll mit den Stollen nur ein ganz 
schwaches Flötz angefahren worden sein. In der Nähe westlich von diesen 
Stollen bemerkt man noch eine Rösche, von einem verfallenen T o p p e r ’schen 
Schürfstollen herrührend, welcher ebenfalls nach W esten getrieben war, und ein 
dreizölliges Kohlenflötz angefahren hat. Von Versteinerungen konute bei diesen 
Schurfbauen nichts gefunden werden.

c) Bergbau zu Hinterholl.

Aufgenommeo und beschrieben von J. R a c h o y .

Der Hinterholzer Steinkohlenbergbau ist bei y* Stunden westlich von Ipsitz 
entfernt, und befindet sich im obersten Theile des von O. nach W., dann nach 
SW. verlaufenden Hinterholzgrabens, der nächst der Steinmühle in das Thal der 
kleinen Ips einmündet. Die nachfolgende Revierkarte Fig. 4  gibt eine Ueber- 
sicht des Terrains, welches vom Bergbaue occupirt und ein mehr gebirgiges ist.

Die Einbaue ziehen sich am südlichen Gehänge des Grabens von 0 . gegen 
W . hin. Zum Betriebe dieses Bergbaues sind 5 einfache und 6 Doppelgruben- 
maassen verliehen.

Das Vorkommen der Flötze gehört dem Sandsteinzuge, welcher von Gresten 
in westlicher Richtung hinzieht, somit unzweifelhaft den „ G r e s t e n e r  S c h i c h 
t e n “ , an. Das Streichen der Schichten ist von O st n a c h  W e s t  und das E i n 
f a l l e n  unter einem Verflächungswinkel von 30— 40 Graden nach S ü d e n .  
Gegen Norden zu wird die Kohlenformation vom W iener-Sandsteine begrenzt. 
Gegen Süden treten liassische Kalke auf, welche ein gleiches Streichen und 
Einfallen als wie die Sandsteine haben. Dar Sandstein ist ein mehr grobkörniger 
und hat eine dunkelbraune Farbe. Auf den Bergkuppen innerhalb dieses Sand
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steinzuges treten meist Jurakalke auf. ln der Nähe der Steinmühle, am Ein
gänge des Hinterholzgrabeus, stehen dieselben Jurakalke an, und zwar mit ganz

Ftp. 4.
ftenicr/azrtcdes Stein/cvhJ.&n fcrgbrtAic# f iin tc r h o tX '.

saiger stehenden Schichten, nnd einem Streichen von 0 .  auch W. Die geolo
gischen Details und Lagerungsverhältnisse der Taggegend werden im zweiten 
Theile mitgetheilt werden.

Der nachstehende Durchschnitt Fig. S zur Revierkarte stellt die Höhenver
hältnisse des Terrains dar.

F ig& rf.

Murehsciinitfr vettt' /psbachtfuüsftiszivn. J/üiirrhelzer S’Uinb'sififrii , ßcr^btm c
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Am rechten nördlichen Gehänge des Ipsbaclithales verquerte der eingetrie- 
bene L u d o v i c a - E r b s t o l l e n  (8 )  die Gebirgsschichten. Dieser Stollen wurde 
noch vom M i e s b a c h  angelegt, um die Hinterholzer Flötze in der Teufe, wo 
sie an Mächtigkeit zunehmen, anzufahren. Der genannte Zweck wurde aber nicht 
erreicht, da der Stollen nur auf eine Erstreckung von 180 Klaftern nach Norden 
getrieben und hierauf der Betrieb desselben aufgegeben wurde. Die ganze Länge 
des Stollens bis zur Erreichung der Flötze hätte 700— 800 Klafter betragen. 
Das Stollenmundloch befindet sich vom Lehen-Bauernbofe circa 250 Klafter in 
westlicher Richtung entfernt. Vom Stollenmundloehe 220 Klafter nach Norden 
wurde auch bereits ein Luftschacht (9 )  zum leichteren Betriebe des Stollens 
abgetenft, welcher in einer Teufe von 54 Klaftern den Stollen erreicht hätte. 
Auch der W eiterbetrieb des Luftschachtes wurde schon in der 23. Klafter 
eingestellt. Der Stollen sowohl als auch der Schacht sind verfallen, daher die 
Reihenfolge der Schichten in denselben nicht constatirt werden konnte.

Aut' der Halde vor dem Erbstollen fand man nebst lichten und dunklen 
Kalken, chloritischen Kalkschiefern, Kalkmergeln u. dgl., auch Stücke von Gyps, 
der möglicherweise einer älteren Formation angehört, —  von Fossilresten 
jedoch keine Spur.

An der Nordseite des Bergrückens, an dessen südlichem Fusse sich der eben 
erwähnte Ludovica-Erbstollen befindet, kommen die „Grestener Sandsteine“ zu 
Tage, in welchen der Hinterholzer Bergbau umgeht.

Um von der Aufeinanderfolge der Schichten innerhalb des Sandsteinzuges 
mit den darin vorkommenden Kohlenflözen ein klares Bild zu bekommen, wurde 
vom A d a l b e r t i - S t o l l e n  (4 )  ein Durchschnitt gemacht, welcher, da die Flötze 
ein so ziemlich constantes Verflachen und Streichen beibehalten, zugleich als 
Norm für den ganzen Kohlenbau dienen kann.

Der A d a l b e r t i - S t o l l e n  (4 )  ist im dunklen Schieferthon angeschlagen, 
nach Süden getrieben und verquert die von Osten nach W esten streichenden und 
südlich einfallenden Gesteinsschichten bis auf eine Länge von circa 100 Klaftern. 
Vom Stollenmundloche an bis auf eine Länge von 70 Klaftern durchfährt er einen 
dunklen sandigen Schiefer mit Zwisclienlagerungen von derben grauen Sand
steinen. Auf diesen Schiefer folgt ein 15— 18 Zoll mächtiges K o h l e n f l ö t z .  
Dieses wird von groben, bräunlich grauen Sandsteinen überlagert, in welchen 
Spuren von Pflanzenabdrücken Vorkommen, welche auch speciell angeführt werden 
sollen. Dieser Sandstein hat eine söhlige Mächtigkeit von circa 9 Klaftern, dann 
folgt eine 1 Klafter mächtige Schieferlage, welche das unmittelbare Liegende des 
z w e i t e n  K o h l e n f l ö t z e s  bildet. Dieses Flötz hat eine durchschnittliche 
Mächtigkeit von 2 Fuss. Als Hangendes dieses Flötzes wurde wieder bei 
8 i/a Klaftern ein grobkörniger, grauer Sandstein durchfahren, in welchem eben
falls Pflanzenreste zu finden sind, und welcher wieder von einer circa 1 */* Klafter 
mächtigen Schieferlage, dem unmittelbaren Liegenden des d r i t t e n  und  H a u p t -  
f l ö t z e s ,  überlagert wird. Dieses Hauptflötz ist im Durchschnitt bei 4 ^  Fuss 
mächtig; an manchen Stellen soll man sogar eine Flötzmächtigkeit von 9 Deci- 
rrmlfuss abgebaut haben. Im Hangenden des Hauptilötzes verquert der Stollen 
wieder einen groben Sandstein, welcher mit Schiefer wechsellagert und in wel
chem auch das Feldort anstcht. Die zwei tauben Mittel zwischen den drei Flötzen 
haben also eine ziemlich gleiche söhlige Mächtigkeit von circa 10 Klaftern. 
Pflanzenreste wurden im unmittelbaren Hangenden des Kohlenflötzes aufgefunden, 
doch nicht in den letzt durchfahrenen Schichten.

In dem Hiut«rl)(ilzer Steinkohlenbaue sind als H a u p t e i n b a u e  zu betrach
ten, und zwar, von Osten nach W esten: der A m b r o s i - S t o l l e n  (Revierkarte
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Fig. 4 — 1) F r i d o l i n -  (2 ) , K r e u z -  (3 ) ,  A l b e r t i -  ( 4 )  und B a r b a r a -  
S t o l l e n  (6 ) . Mit diesen Stollen wurden die Fiötze in ihrer Streichungsrichtung 
gegen Westen hin aufgeschlossen.

Ziemlicher Abbau wurde früherer Zeit im A m b r o s i - S t o l l e n  getrieben, 
welcher aber zur Zeit meiner Befahrung nicht belegt war. —  Auf den Flötzen 
wurde nach Osten bei 70 Klafter und gegen Westen bei 40 Klafter ausgelängt 
und die Kohlenflötze wurden über der Thalsohle gänzlich abgebaut.

Im F r i d o l i n - S t o l l e n  wurde auf dem Fiötze nur gegen Osten auf eine 
kurze Strecke ausgelängt, weil das Flötz durch einen Verwurf gestört ist.

Vom K r e u z - S t o l l e n  aus wurde nach den Flötzen bei 200 Klafter sowohl 
östlich als auch westlich ausgelängt und es wurden über sich und zum Theil im 
Abteufen alle drei Fiötze abgebaut.

Am ausgedehntesten ist der Aufschlussbau im Alb e r t i - S t o l l  en gediehen, 
wo gegen Osten bei 270 und gegen W esten bei 80 Klafter die Fiötze im 
Streichen aufgeschlossen wurden und über der Thalsohle bereits abgebaut sind.

Im B a r b a r a - S t o l l e n  endlich wird noch zurZ eit auf dem dritten Fiötze 
gegen Osten ausgelängt, und e9 ist bisher bei diesem Ginbaue noch kein Abbau 
eingeleitet worden.

Der Aufschluss der Kohlenflötze dem Streichen nach beträgt also bei 
600 Klafter und dem Verflächen nach bei 60' Klafter. Der Ludovica-Erbstollen 
hätte den tiefsten Bau in Hinterholz um 69 Klafter unterteuft.

Die Fiötze nehmen gegen die Teufe an Mächtigkeit zu, was durch die 
Gesenke conslatirt ist, Zur weiteren Gewinnung der Kohle u n t e r  der Thalsohle 
müssten wegen des häufigen Wasserzuflusses Maschinen aufgestel.lt werden, wozu 
natürlich bedeutende Summen verwendet werden müssten, die sich jetzt bei den 
schwachen Absatzrerhältnissen wohl nicht rentiren möchten. — O b e r  der Thal
sohle sind nur noch einige FJötzmittel vom Barbara-Stollen aus abzubauen. 
A b b a ü w ü r d i g  dürften mehr in der Teufe alle drei Fiötze sein. Im Ganzen ge
nommen behalten die Fiötze dem Streichen nach so ziemlich ihre Mächtigkeit bei. 
Einschlüsse von S p h ä r o s i d e r i t e n  kommen ziemlich häufig vor, und auch von 
bedeutenden Dimensionen.

In den höher gelegenen Horizonten haben die Arbeiter sehr mit schlagenden 
W ettern zu kämpfen. Die W etterführung ist die natürliche; an manchen Strecken 
werden Lutten angewendet.

Die K o h l e  ist von vorzüglicher Qualität; sie ist zwar nicht sehr compact, 
besitzt einen mehr schiefrigen Bruch und einen fettartigen Glanz, und ist 
in dieser Beziehung mit der Kohle des Grestener Bergbaues vollkommen überein
stimmend. Die im Laboratorium der k. k. geologischen Reichsanstalt vorgenom
mene Brennstoffprobe einer reinen Stückkohle ergab folgende Resultute : W asser
gehalt =  0-7 P c t.; Aschengehalt =  2-4 P c t.; reducirte Gewichtstheile Blei =  
2 9 9 ;  die Kohle liefert 67S7 Wärmeeinheiten, es sind daher 7-7 C e n t n e r  
K o h l e  äquivalent einer Klafter 30zölligen weichen Holzes. Der Mittelwerth aus 
den Analysen mehrerer Kohlen resultirt mit l ’l  Pct. W asser, 6.5 Asche, 
6333 Wärmeeinheiten und 8*2 Ctr. als Aequivalent. Die Kohle liefert sehr gute 
Kokes, u. z. im Mittel 66-3 Pct., ist überhaupt als eine der besten Kohlen 
bekannt, und wird vorzüglieh beim Eisenfrischprocesse verwendet.

Der Hinterholzer Koblenbau wurde im Sommer 1863 von dem ehemaligen 
Besitzer Herrn D r ä s c h e  an Herrn Gottfried P e y  e r  I, Sensengewerken in Krump- 
mülil bei Ipsitz, verkauft, ond es soll sich neuester Zeit eine Kuxengesell- 
schaft bilden, welche den Bergbau in grossartigerem Maassstabe zu betreiben 
gesonnen ist.
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S t ö r u n g e n  in den Flötzen sind mehrfach zu beobachten, aber meistens von 

kleinerer Ausdehnung. Die Verwerfungsklüfte streichen meistens von Norden 
nach Süden und stehen nahezu saiger.

F o s s i l r e s t e  wurden grösstentheils auf den Halden aufgesammelt, und zwar 
an Pflanzenabdrücken: Zamites lanccolaius L. et R .; Alethopteris sp.?  und 
noch mehrere andere nicht bestimmbare Exemplare. Diese Pflanzenreste kommen, 
wie bereits gesagt, im unmittelbaren Hangenden aller drei Flötze in einem ziem
lich groben, graulichen Sandsteine vor. Mollusken hingegen fanden sich nicht vor.

Die A b b a u m e t h o d e  bestand in einer Art Firstenbau; zur Zeit meiner 
Befahrung wurden jedoch nur Aufschlussbaue auf dem Hauptflötze getrieben, 
besonders vom Barbara-Stollen aus.

Den Petrefacten führenden Hangendkalk, welcher nach der Analogie mit 
den gleich alten Kohlenahlagerungen bei Gresten und Grossau im H a n g e n d e n  
der Sandsteine zu gewärtigen wäre, hat man mit dem Grubenbaue noch nicht 
erreicht; es wäre daher immerhin rathsam, den Alberti-Stollen weiter zu betrei
ben, weil man wahrscheinlich hinter dem Hauptflötze noch andere neue Flötze 
verqueren dürfte. Die F ö r d e r u n g  geschieht zum Theile auf Eisenbahnen, zum 
Theile auf den gewöhnlichen Laufladen. Die Stollen sind wegen dem bedeutenden 
Druckc durchgehende a u s g e z i m m e r t .

Bei den Aufschlussbauten haben die Arbeiter per 1 Klafter Aussnhlag 
20— 25 tl. Gedinglohü. Geleuchte und Sprengpulver wird ihnen vom Gedinge 
abgezogen. Jeder Mann zahlt per 1 fl. Verdienst 3 kr. in die Bruderlade. Boi der 
Kohlengewinnung haben die Arbeiter Schichtenlohn, und es beträgt derselbe für 
eine 12stündige Schicht im Durchschnitte 80 kr. bis 1 fl. ö. W. Es sind blos 
12stündige Tagschichten in Uebung.

Die E r z e u g u n g  beschränkt sich gegenwärtig auf die geringe Menge der 
beim Aufschlusshaue abfallenden Kohlen, man will sie jedoch, wenn sich die Kuxen- 
gesellschaft gebildet hat, auf 18.000 Ctr. pr. 1 Monat steigern.

Die Kohle wird grösstentheils bei den Hammerwerken zu Ipsitz und bei 
Waidhofen a. d. Ips zum Frischprocesse verwendet. Zur Zeit meiner Anwesenheit 
zu Hinterholz war der Kohlenabsatz sehr beschränkt, weil wegen der bedeutenden 
Stockung der Eisenindustrie die Nachfrage nach diesem Brennstoffe sehr 
gering war.

Ausser diesen angeführten Stollenbauen sind noch mehrere Halden von 
bereits verfallenen Stollen zu bemerken, welche früherer Zeit, wo der Betrieb sehr 
schwunghaft war, getrieben wurden.

Die sämmlliehen bisher bezeichueten Stollen sind am linken Gehänge des 
Hinteiholzgrabens eingetrieben. Der tiefste derselben ist der J o s e p h i - S t o l l e n  
(Fig. 4, Revierkarte, Stollen 6 ), welcher aber nur bei IS Klafter weit eingetrieben 
wurde und keine Flötze anfuhr. Am rechten Gehänge sind westlich vom Josephi- 
Stollen zwei Stollen (7 )  eingetrieben worden, aber ohne Erfolg. Wahrscheinlich 
wollte man die Flötze, welche im Graben unterhalb des Josephi-Stollcns in west
licher Richtung über den Bach setzen, anfahren, zu welchem Zwecke jedoch die 
Stollen weiter südlich von den letztgenannten Stollen hätten eingetrieben werden 
müssen.

il) Bergbau in Grossau.

Auf genommen und beschrieben v o d  G. Freiherrn v. S t e r n b a c h .

Von W a i d h o f e n  an d e r  I ps  in O ber-O esterreich nach dem Roden
bach in nordwestlicher Richtung fortgehend, gelangt man von der Schleifer-
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Mühle zum Försterhab und von da eine mehr südwestliche Richtung einschla
gend über Knapellehen nach Unterhausstang, von wo man dann in nordwestlicher 
Richtung forlgehend die kleine Ortschaft G r o s s a u  erreicht. Die hier beste
henden Kohlenbergbaue und Schürfe gehörten früher dem verewigten Alois M ies
b a c h ,  bezüglich Herrn D r ä s c h e  in Wien, von welchem sie durch Verkauf 
in die Hände des Herrn Dr. Johann K u s o  <) übergingen. Von den vielen 
älteren Stullen und Schächten, dem Heinrich- und Dreifaltigkeitsstollen, Gau- 
stererschacht, Francisca-, Grossau-, Aloisi I.-, Johanni-, Alt-Josephi-, Michaeli- 
Stollen, Eleonora-, Hermanni-, Josephi Schacht, Keller-, Mariahilf-, Aloisi 11.-, 
Ferdinandi- und Barbara-Stollen und noch vielen ändern Schürfstollen und 
Schächten, sind je tz t bloss mehr der J o h a n n i s t o l l e n s )  und der H e r m a n n i -  
S c h a c h t  befahrbar. Letzterer wurde erst im Herbste 1863 theilweise ent
wässert.

Neue Stollen wurden angeschlagen, zu äusserst in O s t e n  der M a t h i a s -  
S t o l l e n  im Schreigraben am westlichen Gehänge des Rosskopfes, und der 
O l g a - S t o l l e n  am Weidenberge zu äusserst in W e s t e n .  Das T e r r a i n ,  in 
welchem sich sämmtliche Bauten und Schürfarbeiten befinden, ist beinahe 
kesselförmig und fast durchgängig mit Humusboden bedeckt. Gegen Norden 
hin ist der Ausfluss des von den sachte ansteigenden Gebirgsgehängen kommen
den kleinen Wassers durch eine ziemlich enge Thalschlucht gegen St. Peter 
hinaus, wo das W asser dann den Namen Uhrlbach erhält. Gegen O s t e n  hin, 
so wie gegen S ü d e n  von Plaraau gegen Grossau, Kindslehen und weiter gegen 
den Freithofberg fort gegen W e s t e n ,  ist ein sanftes Ansteigen; über die Höhe 
vom Ganzberg und Wachau führt der W eg nach Neustift.

Im ganzen Gebiete dieses Kessels sind, die Ränder desselben bildend, blos 
vier grössere G e b i r g s - E n t b l ö s s u n g e n  zu beobachten. Die eine beim 
Rosskopfe, östlich vom Schreigraben, zu äusserst ö s t l i c h ,  dünngeschichtete 
graue Kalke mit häufigen ßelemniten-Stielen, besonders Belemnites subelevatus, 
ferner Apfychus lythensis dem Jura angehörig, mit einem Streichen nach 
Stunde 4, (NO. 15 Grad 0 .)  und einem sehr steilen s ü d l i c h e n  Einfallen; 
ferner eine zweite s ü d l i c h  zwischen „Kindslehen“ und „Grois“ befindliche 
Kalkstein-Entblössung, welche zwischen den Kohlenflötz führenden „G restener 
Schichten“ und einem mächtigen sich am nördlichen Abhange des Freithof- 
berges hinziehenden Complex von Fleckenmergeln sich in beinahe senkrechter 
Schichtenstellung nach Stunde 4 (NO. 15° 0 .)  hinzieht. Diese Kalksteinbänke, 
zumeist aus Pentacrinus basaltiformis gebildet, enthalten nach Professor Karl 
P e t e r s  s)  unter sieben Brachiopoden-Arten drei, die den Hierlatzschichten 
entsprechen.

Die dritte Entblösung ist am W eidenberge in östlicher Richtung vom Olga- 
Stollen, südw estlich vom Berghause der Gewerkschaft, und besteht aus lichtem, 
grauem jurassischem Kalk mit Belemnitentheilen; von den Vorgefundenen 
Stücken konnte jedoch keines bestimmt werden, so wie auch ein bestimmtes 
Streichen und Verflachen nicht wahrnehmbar war. Nördlich vom W eidenberge, 
unweit des Binderhäuschens, stehen lichtgraue, dünngeschichtcte Kalke mit fast 
senkrechter Schichtenstellung und einem Streichen von 0 . nach W . an; weiter 
nördlich vom Binderhäuschen findet man den „W iener-Sandstein“ nach Stunde
8 streichend nach S ü d e n  einfallen.

' )  Bereits am 19. Mürz 1864 gestorben.
2)  lin W inter 1863 auf 1864 auch bereits verfallen.
s)  Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsaiislalt. 14. Dd. 186*4. I. Heft.
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Die vierte grössere Entblössung zeigt sich ;m der Rückseite vom Krennkogl, 
südlich vom Listbauer, westlich vom Krenngut. Es sind dies wiederum licht
graue j u r a s s i  s e h e  Kalke, Ammoniten und ßelemniten enthaltend. DaaStreichen 
ist nach Stunde 5 (0 . 15° N.) mit einem n ö r d l i c h e n  Einfallen. W ie 
schon erwähnt, ist der ganze übrige Theil der Grossauer. Gegend ganz mit 
e i n e r  H u m u s s c h i c h t  b e d e c k t .

Von den E i n b a u e n  war im Sommer 1863, von 0 . her beginnend, der 
„ M a t b i a s - S t o l l e n “ offen und auch im Betriebe, Dieser Stollen ist nach 
Stunde IS  und iO Minuten (SW . 10 Min. W .) angeschlagen, und bat zum Zwe
cke, die mit dem Francisca-Stollen angefahrenen Kohlenflötze in weiterer südöst
licher Richtung abzuqueren. Die durchschnittliche Streichungsrichtung der Koh- 
lenflötze im F r a n c i s c a - S t o l l e n  war von Stunde 8 nach Stunde 20 (0 . 30" 
S. — W . 30° N.) mit einem s ü d w e s t l i c h e n  Einfallen unter circa 85 Graden.

Der F r a n c i s c a - S t o l l e n  hatte eine ungefähre Länge von 05 Klaftern, 
und durchfuhr anfangs rothen und lichtgrünen verwitterten Schiefer mit Sandstein
knauern und Kalkspathadern, wie man selben bei allen Stollen in der Grossau 
und in dem Pechgraben begegnet.

Dieser verwitterte Schiefer war ungefähr 60 Klafter mächtig, dann durch
querte man einen ungefähr einen Fuss mächtigen Sandstein, auf diesem ruhte eine 
einen halben Fuss mächtige Kohlenscbieferschichte als Liegendes eines ebenfalls 
blos einen halben Fuss mächtigen Kohlenflötzes, das von einer gleich mächtigen 
Kohlenschieferschichte als Hangend überlagert ist. Auf diesen folgte in coticor- 
danter Lagerung ein circa 6 Fuss mächtiger Sandstein, anfangs grobkörnig, später 
feinkörnig, überlagert von einer mehrere Zoll mächtigen Schieferschiolit als 
directes Liegendes des abbauwürdigen, ungefähr 3 Fuss m ä c h t i g e n  K o h l e n -  
f l ö t z e s .

Dieses Flötz enthielt circa ein Viertheil Schiefer als Flötzverunreinigung, 
und drei Viertheile reiner Kohle. Auf diesem Kohlenflötze ruht eine mehr als 
einen Fuss mächtige Schieferschichte, und auf dieser ein über einen Schuh 
mächtiges I l a n g e n d f l ö t z ,  jedoch zur Hälfte mit Schiefer verunreinigt. Als 
Hangend wurde ein bis anderthalb Fuss mächtiger Schiefer, dann wieder anfangs 
feinkörniger später grobkörniger Sandstein durchfahren. Ob nun dieser Sand
stein weiter fort anhielt, oder ob das geognostische Vorkommen sich änderte, 
konnte aus den alten Karten nicht entnommen werden. Es ergäbe sich demnach 
über das Kohlenvorkommen im Francisca-Stollen folgendes Profil Fig. 6.

f  fytt r  6

rt ro th e  um l  lieh tg rüno  ve rw itterte  Selüefer m it ivalkspadt Absonderungen ( o ')  und Sandstein  Knauern ( a ) .  
b SaDilatein bald fein-, bald grobkörnig . 
e  EohlenJIütze. 
d Kuhlen schiefer.

Nach dem „Bergwerksbetrieb im Kaiserthum Oesterreich“ , herausgegeben 
von der k. k. statistischen Central-Commission für’s Verwaltungsjahr 1862 —
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wurde der Francisca -  Bau im Jahre 1857 von zusitzenden Grubenwässern 
ertränkt, da die daselbst befindliche Dampfmaschine, welche blos eine sechs 
Pferdekräftige w ar, zur Gewältigung derselben nicht mehr ausreichte.

Es wäre demnach bei einer Mächtigkeit des in Aussicht stehenden Flötzes 
von circa drei Fuss, wenn auch mit Schieferz wischenlagen von circa einem Fuss, 
jedenfalls zu empfehlen, wenn der Mathias-Stollen forgetrieben würde,  was mit 
um so geringerem Aufwande von Geld und Zeit verbunden wäre, als der Stollen 
grösstenstheils in nicht sehr verwittertem weichem Schiefer, von rother und 
grüner Farbe, wenig mit Sandsteinknauern undKalkspathschnürchen durchzogen, 
zu treiben wäre.

Der M a t h i a s - S t o l l e n  is t, wie schon erw ähnt, nach Stunde 15 und 10 
Grad angeschlagen und war im verflossenen Herbste 32 Klafter lang. Der Schie
fer, iadem  der Stollen getrieben is t, hat eine derartige Zähigkeit und Festig
keit, dass die einzelnen Zimmer blos in einer Entfernung von drei Fuss gesetzt 
werden und nur einige Pfähle eingetrieben werden müssen, um die Ulmen hin
länglich zu versichern, indem von Tag aus keine W ässer zusitzen, welche den 
Schiefer erweichen würden.

Gegen W esten hin ist der nächste Bau d e r  J o h a n n i - S t o l l e n  *) nordöst
lich 100 Klafter vom Grossauer Berghause. Dieser ist Anfangs 68 Klafter in 
s ü d ö s t l i c h e r  Richtung, dann 23 Klafter in ö s t l i c h e r  Richtung fortgetrieben. 
Der Stollen ist nach der Hauptrichtung von ungefähr Stunde 9 und 5 Grad (SO. 
5« S .) getrieben, und durchfährt anfangs Humuserde undTaggerölle, dann den licht
grünen Schiefer mit rothen Zwischenlagerungen derselben Gebirgsart. Diese Schie
fer haben hie und da eine feste Consistenz, wie am Mathias-Stollen, grösstentheils 
aber sind solche yon zusitzenden Tagwässern so erweicht, dass sie sich aulblähen 
und einen ungeheuren Druck ausüben. Es ist desshalb beinahe der ganze Stollen 
in voller Zimmerung und die Erhaltung derselben wegen hohen Holzpreisen mit 
bedeutenden Unkosten verbunden. In den festeren Schichten dieses Schiefers ist 
ein Streichen nach Stunde 15 (S W .) und ein Einfallen unter 45 Graden nach 
N o r d w e s t e n  zu beobachten. Als Einschlüsse in diesem Schiefer erscheinen 
Sandstein-K nauer und Kalkspath-Sekretionen, in ein bis anderthalb Zoll dicken 
Schnürchen; ausser dem finden sich noch schwarxe sehr weiche Schiefer mit sehr 
vielen Rut.schflächen durchzogen vor. Nachdem der Stollen nun gegen 50 Klaf
ter diese verschieden abwechselnden Lagen von Schiefer durchfahren hat, wen
det er sich weiter östlich noch fortwährend in Schiefer, bis er endlich nach 7 
Klaftern einen Sandstein anfährt, der nach Stunde drei (NO.) streicht, mit einem 
Einfallen gegen N o r d w e s t  unter 40 Graden. Dieser Sandstein ist feinkörnig, 
beinahe dünngeschichtet, und enthält Kohlenspuren. Auf den Bruchflächen zeigen 
sich häufig Spuren von verwittertem Kalk, welcher auf diesen einen feinen 
weissglänzenden Ueberzug erzeugt. Auf diesen feinkörnigen regelmässig gela
gerten Sandstein, der eine Mächtigkeit von zwei einhalb Klaftern hat, kommt ein 
grobkörniger, ohne bestimmte Streidm ngs- oder Verflächungsriclitung; seine 
Mächtigkeit ist circa ein Klafter. Vorwaltend sind in diesem Sandsteine Quarz- 
körner. Hinter diesen regellos gelagertem Sandsteine zeigt sich ein schwaches, 
nur 6 Zoll mächtiges K o h l e n f l ö t z c h e n ,  dessen Hangend und Liegend ein 
weicher, verwitterter, dunkelbrauner Schiefer mit vielen Rutschflächen ist. 
Am Flötzchen lässt sich eine Streichungsrichtung von Nord nach Süd mit einein

*) Nach den im Frühjahr 1864- cingclaufuiifn Xachriuhttn ist er bereits im Spätherbst 
1863 zu Bruch gegangen.

K .  k .  g e o l o g i s c h e  Rc i i : l i snn i> la l t .  l i> .  Da n t l .  I b t f j .  I .  t le lL .  7



Verflachen nach W e s t e n  unter 15 Graden erkennen. Sowie im Hangenden so 
findet man auch im Liegenden dieses kleinen Flötzchens wieder denselben Sand
stein, der, nach geringer Mächtigkeit, verwitterten Schiefer überlagert, wie man 
solchem gleich am Beginne des Stollens begegnet ist. In diesem Schiefer nun, der 
sehr häufig von Sandsteineinlagerungen,durchzogen ist, wurden in sehr kurzen 
Zwischenräumen d r e i ,  ein bis anderthalb Fuss mächtige, K o h l e n f l ö t z e  ange
fahren. Das Streichen derselben ist nicht constant und variirt von Stunde 20— 24 
(W . 30° N-N.), theils senkrecht stehend, theils gegen W . auch bis 25 Grade ein
fallend. Als directes H a n g e n d e s  ist ein dunkelgrauer feinblättriger, glimmer- 
reicher Sandstein, häufig in Trümmer gebrochen, die Bruchflächen geglättet, wie 
Rutschflächen, als L i e g e n d e s  ein sehr schwarzgrauer, glänzender, mit häufigen 
Rutschfllächen durchzogener Schiefer zu beleuchten. Als Liegendes eines ändern 
Flötzchens findet sich ein braungrauer, nicht glänzender, jedoch auch mit 
Rutechflächen durchzogener Schiefer, der Spuren von Pflanzenabdrücken enthält. 
Auf alle bisher angeführten Flötzchen wurde kein weiterer Untersuchungs- oder 
Aufschlussbau getrieben, da für’s Erste ihre Mächtigkeit zu gering, zweiten s die 
Reinheit der Kohle auch vieles zu wünschen übrig liess, indem die Flötzchen 
trotz der geringen Mächtigkeit noch ziemlich durch Schiefer zerfahren waren.

In der eilften Klafter ungefähr, nach Anfahrung des ersten Sandsteines, 
erreichte der Stollen endlich ein mächtigeres K o h l e n f l ö t z .  Die ganze Mäch
tigkeit des Flötzes beträgt nämlich sammt dem grossen eingeschalteten Schiefer- 
zwischenmittel v i e r  Fuss, davon kommen aber jedenfalls nur höchstens zw e i 
auf reine Kohle zu rechnen. Das Streichen des Flötzes ist nach Stunde 22— 10 
Grad (N. 20# W .) mit einem westlichen Einfallen unter 45 Graden. Das Han
gende des Flötzes bildet fein- bis grobkörniger dünngeschichteter Sandstein, 
auf seinen Schichtungs- und Bruchflächen verwitterten Kalk; das Liegende ist ein 
Schiefer, Spuren von Kohle und Pflanzenabdrücken enthaltend.

Die Mächtigkeit des Flötzes, wenn auch durch taube Zwischenmittel 
verunreinigt, bestimmte doch zu einem Auslängen nach dem Streichen des Flöt
zes. Dieser Aufschlussbau wurde jedoch, da er nicht in der ersten Klafter das 
erwünschte günstige Resultat gab, wieder eingestellt. In der weiteren Fortsetzung 
des Stollens wurde nach ungefähr drei einhalb Klaftern im Liegenden des Flötzes 
eine Pflanzenabdrücke führende Schieferschichte durchfahren. Zwei eine halbe 
Klafter innerhalb dieser pflanzenführenden Schichte, wo ein kleines W etter- 
schächtchen angeschlagen ist und in ungefähr fünfzehn bis sechzehn Klafter an 
den Tag kommt, war der Stollen zu Bruche gegangen. Nach Angabe des Herrn 
Rechnungsführers Ma t z  I e r  wurde dieser Bau noch circa zwanzig Klafter fortge
führt und durchfuhr drei kleine Kohlenflötzchen, das erste mit einem südöstlichen 
Streichen. Dem Streichen nach auf fünf bis sechs Klafter nachgehend, zeigte sich 
ein allmäliges Uebergehen des Streichens in eine östliche, ja sogar nordöstliche 
Richtung. Es soll indessen mit dem Stollenbetrieb selbst ein zweites Flötzchen 
angefahren worden sein, welches eine Streichungsrichtung von Nord nach Süd 
zeigte. Gegen Ende der zwanzigsten Klafter wurde wieder ein Flötz von ziem
licher M ächtigkeit, aber mit Schicferzwischenmitteln und dem Streichen nach 
NW., endlich in südöstlicher Richtung unmittelbar hinter diesem Flötze Sandstein 
angefahren. Nach beiden Richtungen des Streichens soll nun ausgelängt und die 
Kohle gewonnen worden sein. Nach einer Erstreckung des Auslangens in s ü d ö s t 
l i c h e r  R i c h t u n g  von 6 Klaftern, wobei immer der feste Sandstein den einen 
Ulin bildete, vertaubte sich das Flötz beinahe gänzlich, der feste Sandstein war 
wie abgeschnitten, und an seiner Stelle zeigten sich nur mehr grosse Sandstein- 
trümmer, fest in einandergekeilt. An diesem Trümmerwerk zog sich das K o h l e n -
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f l ö l z  wieder in der anfänglichen Mächtigkeit jedoch in südöstlicher Richlnng 
hin. Nach ungefähr 10 Klaftern zeigte sich das Sandsteintrüramerwerk und das 
Kohlenflötz von einer beinahe senkrechten unter 45 Graden quer über die Schla
gesrichtung stehenden Sandstein abgeschnitten. Es wurde nun nach zwei Rich
tungen weitergebaut, in der einen senkrecht auf die bisherige Stollensrichtung 
s ü d w e s t l i c h ,  mit welchem Schlage in der sechsten Klafter ein Kohlenflötzcheu 
von geringer Mächtigkeit angefahren, aber kein Auslängen getrieben wurde. Die 
zweite Schlagesrichtung führte senkrecht auf die Streichungsrichtung der ange
fahrenen Sandsteinwand von W. nach 0 . Der Sandstein zeigte eine Mächtigkeit 
von 4 Klaftern, worauf sich das früher an der Sandsteinwand sich abschneidende 
Kohlenflötz wieder zeigte. Der Kohle nach wurde sodann in südwestlicher 
Richtung ausgelängt. Da aber e in este ils  die Förderung auf dieser so vielfach 
gekrümmten und sich wendenden Strecke mit grossen Mühen verbunden und 
langwierig, anderstheils auch die Einhaltung der Strecke mit bedeutenden Unko
sten verbunden war, so wurde diese ganze Partie , da die Zimmerung ganz hätte 
ausgewechselt werden müssen, dem'Verbruche anheimgegeben und unmittelbar 
vor dem früher erwähntem W etterschachte eine Art Querschlag in südöstlicher 
Richtung auf das verlassene Kohlenflötz begonnen, als kürzeste und bequemste 
Communications- und Förderstrecke. Nach Skizziruug der Angaben des Herrn 
Rechnungsfuhrers, bei welchem sowohl die Stunde als auch die Lange der ein
zelnen Stollensrichtungen in runden Zahlen genommen wurden, würde sich eiue 
ungefähre Länge dieses Zubaues von fünfzehn Klaftern ergeben. Zugleich wurde 
aber auch vor dem W etterschachte in beinahe ganz nördlicher Richtung nach 
Stunde 1 ein kleiner Schlag getrieben, mit welchem nach ein einhalb Klaftern 
in der Mitte vor Ort ein Kohlenputzen angefahren wurde. Dieser zeigte, nach der 
Sohle hin sich erweiternd, ein ostwestliches Streichen und eine beinahe senk
rech te , wenig gegen Nord fallende Stellung. Die Begleitung des Putzens im 
Hangend und Liegend ist der häufig vorkommende braune verwitterte Schiefer, 
welcher im Hangenden des Putzens von feinkörnigem, lichtgrauem, Kohlenspuren 
enthaltendem Sandsteine begrenzt ist, bis zu welchen der Schlag getrieben 
wurde.

Dies das Kohlenvorkommen im J o h a n n i - S t o l l e n ,  welches sich als ein sehr 
verwirrtes und verworrenes darstellt, und sich um so schwerer in ein bestimmtes 
System hineinbringen lässt, als keine Kohlenaufschlttsse wirklich mehr zu befah
ren sind; dem Ganzen nach zu urtheilen, scheinen sämmtlicheKohlenpartien, die 
aufgeschlossen wurden, so wie das ganze Terrain, ein verworfener und daher sehr 
gestörter Theil des Kohlenzuges zu sein, auf welchem sich die Baue Francisci, 
Eleonora, Aloisi II. und Ferdinaudi befinden. Ausser den Pflanzen-Abdrücken 
konnten im Johanni-Stollen selbst keine Fossilienreste gefunden werden, nur auf 
der Oberfläche der auf der Halde vorfindigen Thoneisenstein -  Muggeln, deren 
Lage zu den Kohlen in der Grube nicht bestimmt werden konnte, da daselbst 
keine anzutrefTen w aren, findet man Spuren von Petrefacten. Sehr häufig findet 
man auf der Halde diese Thoneisenstein-Knauer von der verschiedensten Grösse 
und Form , —  bald e i- , bald kopfgross mit glatter Oberfläche im Durchmesser 
vou ein bis anderthalb Fuss. Die kleinen Mugeln sind durchgehends compact, 
während die grossen im Querschnitte eine umschlossene Menge von grösseren 
lind kleineren Trümmern zeigen, deren Zwischenräume der'Kalk, als Bindemittel 
an den gegenseitigen Berührungspunkten, nicht ganz ausfüllt, sondern blos die 
Oberfläche der einzelnen Trümmer mit einer ungefähr eine Linie mächtigen 
Kalkspathschichte überzieht, deren Oberfläche Rhomboeder und sehr feine Kies- 
Lrystalle zeigen.
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Zunächst dem Johanni-Stollen, in w e s t l i c h e r  Richtung vom Gewerken- 
hause, befindet sich, ungefähr SO— 60 Klalter davon entfernt, westlich von der 
Strasse und knapp an derselben, der H e r m a n n i - S c h a c h t ,  welcher der erste 
Bau war, der auf das Grossauer Kohlenvorkommen getrieben, später aber wegen 
Wasserzufluss wieder eingestellt wurde.

Im Sommer 1863 hat man mittelst Pumpen die Entwässerung des Hermanni- 
Schachtes begonnen. Es zeigte sich, dass derselbe mehrere Klafter senkrecht 
dann nach dem Verflächen des angefahrenen Kohlenflötzes abgeteuft wurde.

An der Stelle, wo das Flötz angefahren ward, wurde ein Auslängen nach 
dem Streichen nach Stunde 18 angetroffen und ausgeräumt. Das Auslängen war 
in der ganzen Kohlenmächtigkeit von 2 — 2 ‘/ a Fuss getrieben. Das Streichen 
ist von 0 . nach W . mit einem sehr steilen n ö r d l i c h e n  Einfallen, das Hangende 
und Liegende ist Sandstein, wovon der erstere dunkelgrau sehr leicht spaltbar, 
mit fast knolliger Oberfläche, auf welcher sich dann sehr zahlreiche kleine Glim
merblättchen befinden, während der letztere lichtgrau ist, Spuren von Kohlen und 
Pflanzenabdrücken fuhrt, keine Glimmerblättchen zeigt und sich nicht spalten lässt. 
Bei Gelegenheit der Schlagesausräumung wurden auch, da die Firste der Schla- 
ges-Erhöhung halber nachgenommen wurde, mehere Centner Kohle erobert. Es 
zeigte sich, dass das Flötz in die Teufe noch an Mächtigkeit zunimmt.

In wie weit nun im Hermanni-Schacht, schon in die Teufe gegangen wurde 
(tie f schwerlich, da, wie erwähnt, ja Wasaerlästigkcit eingetreten w ar), wie viele 
Auslängen und wie weit dieselben vom thonlägigen Schachte ausge trieben wurden, 
konnte nicht ermittelt werden, da Karten oder Skizzen keine vorhanden waren, 
und auch keine mündlichen Ueberlieferungen, denen übrigens wohl ein nur sehr 
bescheidener Glaube beizulegen wäre, in Erfahrung gebracht werden konnten.

Die a n d e r e n  ä l t e r e n  B a u e s i n d s a m m t  u n d  s o n d e r s v e r b r o c h e n .  
Auf den Halden von Aloisi II. und Ferdinandi-Stollen findet man: Rhynchonella 
austriaca und Sagenopteris sp. Ueber den „ E l e o n o r a - S c h a c h t “ bemerkt 
Herr Karl E h r l i c h  in seinen „geognostischen Wanderungen“ : Die Befahrung des 
Eleonora~Schachtcs zeigte das von einem kleinen, 3— 6 Zoll mächtigen Neben- 
flötze begleitete Hauptflötz mit 3 Fuss Mächtigkeit zuerst in einem Verflächen 
von beiläufig 70— 80 Grad nach S ü d ,  dann etwa 8 Klafter in der ösllichen 
Strecke die Verdrückung noch mit einem südlichen Einfallen. Nach diesem, bei
3 Klafter anhaltenden, Verdruck kommt aber das Flötz m it einem n ö r d l i c h e n  
Verflächen zum Vorschein und stellt sich weiter gegen W esten mit 7 0 — 80 Gra
den auf. Nach einer Ausdehnung von 18 Klaftern, westlich vom Anfänge des 
Verdruckes, wurde in einer südlichen Kreuz strecke das Flötz 2 Fuss mächtig 
wieder angefahren. Meist bei einer Verdrückung erscheinen Einschlüsse von 
thonigen Sphärosideriten und zwischen den Sandsteinschichten findet sich mit
unter ein taubes Mittel von Lehm und Mergel.“

Der zu äusserst w e s t l i c h e  und neuere offene Einbau ist der „ O lg a -S to  1- 
l e n “ am W eidenberge. Der Stollen ist nach Stunde 1 0 — 10 Grad (SO. 25 Grad
S .) angeschlagen, und geht 16 Klafter in d e r  gleichen Richtung fo rt; weiter hin 
is t derseibe in Verbruch.

Der Olga-Stollen durchfahrt anfangs, so wie der Johanni-Stollen, blau- 
lichgrünen verwitterten Schiefer, der mit rothen Zwischenlagen und Kalkspath
adern durchzogen ist. In der sechsten Klafter zeigt sich ein fester thoniger, 
lichtgrauer und grünlicher, mit kleinen Giimmerbiättchen durchzogener Sandstein
schiefer, mit einem Streichen nach Stunde 7 (0 . 15 Grad S .) und einem süd 
l i c h e n  Einfallen unter 60 Graden; auf diesen folgt wieder verwitterter Schiefer, 
in welchem in der zehnten Klafter ein kleines, sehr schiefriges Kohlenflötzchen



[53] Das Kohlengebiet in den nordöstlichen Alpen,

eingelagert ist; dasselbe ist als Liegendflötzcben des gleich darauf folgenden 
K olli e n f l ö t z  e s  zu betrachten, welches mit den tauben Schiefereinlagerungen 
eine Mächtigkeit von einer halben Klafter e'rreicht.

Das directe Liegende des Liegendflötzehens ist ein schwarzgrauär mit Glim
merblättchen durchzogener Thonschiefer, ohne Spuren von Fossilienresten. Das 
Hangende ist ein braunschwarzer Schiefer mit Spuren von Pflanzenabdrücken; 
auf den feinen Bruch* und Rutschflächen befinden sich sehr kleine Gipskrystalle, 
die radial mit einander verwachsen sind. Bestimmbare Pflanzenüberreste konnten 
hier keine aufgefunden werden.

Auf dem Hauptflötze selbst, welches nach Stunde 7 (O . 15° S .)  streicht, 
und so wie das Liegendflötz, ein südliches, aber flacheres Einfallen, nämlich 
blos unter 45 Graden hat, wurde nach 0 . und W. in der Streichungsrich
tung ausgelängt, und zwar nach 0 . vier, nach W. sieben Klafter. Im östlichen 
Auslängen wurde vor Ort ein Abteufen nach dem Verflächen des FJötzes ange
legt, dasselbe ist aber gegenwärtig ersäuft und unbefahrbar. Das Zwischen- 
mittel zwischen dem Liegendflötzchen und dem Hauptflötze bildet lichtgrauer, 
sehr verwitterter Sandsteinschiefer. Im östlichen Feldorte steht die Kohle an 
der Firste sehr schmal an ; gegen den südlichen Ulm sich ermächtigend, ist die
selbe im Hangend und Liegend von graulichgrünem und rothem verwittertem 
Schiefer umgeben; in der Sohle sieht man den sehr verwitterten Schiefer
sandstein anstehen mit südlichem Einfallen. Im westlichen Auslängen zeigen 
sich nur mehr Spuren des Kohlenflötzes und diese fast horizontal mit einem 
sehr geringen südlichen Einfallen. Im Hangend derselben befindet sich ein licht- 
grauer Sandsteinschiefer mit Petrefacten.

Ausser diesen Petrefacten finden sich in den Haugendschiefern auch noch 
Thoneisensteinknauer, mit Spuren von Petrefacten an ihrer Oberfläche, im 
Innern mit ßpuren von Pflanzenabdrücken. Im Liegenden der Kohlenspuren im 
Auslängen finden sich wieder verwitterte Schiefer und als un terstes Liegendes 
Sandsteine mit Kohlenspuren vor.

In der Grube selbst wurden, wie bereits erwähnt, keine b e s t i m m b a r e n  
Pflanzenreste gefunden, wohl aber auf der Halde. Da nun in der Grube selbst 
trotz fleissigemSuchen nur e i n e  pflanzenführende Schichte aufgefunden tverden 
konnte, so kann man wohl als sicher annehmen, dass die auf der Halde gefun
denen P f l a n z e n a b d r ü c k e  von  d e m  z w i s c h e n  dem L i e g e n d f l ö t z e  
u n d  d e m  H a u p t f l ö t z e  befindlichen, Pflanzenspuren enthaltenden Schiefer, 
also vom L i e g e n d e n  d e s  H a u p t f l ö t z e s  herrühren, während die petre- 
factenführende Schichte sich im H a n g e n d e n  desselben befindet.

Die Mannschaft, mit der die im Sommer 1863 offenen Baue belegt waren, 
war variabel, von 8 bis 12 Mann. Die notw endigen Zimmerungsarbeiten in 
der Grube besorgt die Häuermannschaft selbst.

Die Arbeiten selbst sind, wo möglich, alle in’s Geding gegeben; Grund
lohn ist 80 kr. ö. W .

Die Analyse der Kohlen gibt als Durchschnittszahl vieler und zu verschie
denen Zeiten vorgenommener Proben aus den verschiedenen Stollen einen 
Gehalt an W asser von 1*3 Pct., von Asche 1 0 1  Pct., von Cokes 57-8 Pct, mit 
5575 W ärmeeinheiten, wornach 9*4 Ctr. der Kohle äquivalent sind einer 
Klafter 30zölligen weichen Holzes.

Was die Absatz-Verhältnisse der Kohle anbelangt, so wären dieselben im 
Allgemeinen sehr günstig. Der Absatz findet nach der Stadt Steyer, Waidhofen 
an der Ips, St. Peter, Linz und an die Donau-Dampfschifffahrt statt, wozu noch 
der allerdings geringe Kleinverschleiss in nächster Umgebung an die Hämmer



und Kleinschmiede kommt. Der Preis ist, je  nachdem es Gries- oder Stück
kohle ist, von 40 bis 90 kr. schwankend. Das Bedauerliche ist aber nur, dass 
die Erzeugung als beinahe Null gerechnet werden muss, da dieselbe viele 
Jahre nicht einmal die Betriebskosten deckte.

Zu einem schwunghaften Betriebe der Grossau dürften aber vor der Hand 
bedeutende Geldopfer nothwendig sein, welche wohl die Kräfte von einzelnen 
Personen, wie die der jetzigen Besitzer, übersteigen, weshalb die Bildung einer 
Gewerkschaft wohl am Orte wäre, welche unter tüchtiger technischer Leitung 
die Kosten nicht scheuen würde, Dampfmaschinen aufzustellen, um die alten 
Kinbaue, den Francisca- und Eleonora-Bau, zu gewältigen und so ein ordentliches 
Feld im Kohlenrevier wieder zu eröffnen.

ö 4  M. V. Lipoid. [ 5 4 ]

e) Bergbau im Pechgraben.

Aufgenommen und beschrieben von G. F reiherrn  v. S t e r n b a c h .

Geht man von W eyer längs de« Gallenzbaches in westlicher Richtung fort, 
so kommt mau bald an den Ennsfluss und längs diesem auf der Poststrasse fort
schreitend nach seinen vielfachen Windungen und Krümmungen erreicht man 
westlich von Dillau die Ausmündung des Pechgrabens in das Ennsthal.

Dem Graben, der eich anfangs nordnordwestlich, dann ganz nördlich hin
zieht, entlang fortgehend, gelangt man in ungefähr anderthalb Stunden in eine 
Erweiterung des Thaies. Der Weg theilt sich nun, noch im Hauptthale fort
gehend, und gegen 0 . sich an dem östlichen Gehänge hinziehend. Diesen ver
folgend kommt man bald zum „ B u c h - M o n u m e n t e “, einem kolossalen Find
lingsblock aus Granit, dessen vordere Seite glatt abgearbeitet .die Inschrift 
träg t: „Dem Andenken an L e o p o l d  v. B u c h  geweiht, nachdem  Beschlüsse 
am 20. September 1856 in der 32. Versammlung deutscher Naturforscher und 
Aerzte in Wien unter Mitwirkung zahlreicher Freunde der Naturwissenschaften 
in Deutschland, Belgien, Frankreich, England und Italien.“

W eiter den W eg in südöstlicher Richtung verfolgend, gelangt man zum 
H a m m ü l l e r - H ä u s c h e n ,  bewohnt vom Obersteiger des im Pechgraben 
befindlichen Steinkohlenrevieres. Der Besitzer desselben ist Herr Franz W i c k -  
h o f f  & Comp, in Stadt Steyer.

Zwei Stollen sind in Betrieb, der F r a n z - S t o l l e n  nördlich, und der 
B a r b a r a  - S t o l l e n  südwestlich vom Hammüllerhäuschen, letzterer circa 
400 Klafter davon entfernt. Ein altes verfallenes Schächtchen befindet sich 
noch in der Thalsohle am rechten Ufer des von Gross-Grenn herabkommenden 
Bächleins, nordnordwestlich von Steinau (am östlichen Gehänge des Pechgrabens), 
und nordnordöstlich vom Stofer (am westlichen Gehänge des Pechgrabens). .

Der F r a n z - S f o l l e n  (Fig. 7 )  ist nach Stunde 5, 5 Grad ( 0 .  10® N .) 
angeschlagen und geht in dieser Richtung 78 Klafter fort. Anfangs befindet 
sich derselbe in ganzer Zimmerung, Humusboden und Taggerölle, dann grau
grünen und rothen verwitterten Schiefer durchfahrend. In diesen Schiefern, 
die 16 Klafter anhalten, sind weisse Kalkspathschnürchen eingelagert, so wie 
man solchen in der Grossau in jedem Stollen begegnet. Nach diesen Schiefern 
geht der Stollen durch mehr verwitterten glimmerreichen grauen Sandstein, 
der ein Streichen nach Stunde 1 (N. 15° 0 .)  und ein ö s t l i c h e s  Einfallen 
unter 50 Graden hat, und von sehr feinen Kalkspathschnürchen durchzogen 
ist. Diese Schnürchen erreichen später eine Mächtigkeit von zwei bis drei Zol



len und darüber, ja  eine Einlagerung erreicht sogar eine Mächtigkeit von einer
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Klafter; das Streichen derselben ist nach Stunde 2 (N. 30° 0 .)  mit einem 
ostsüdöstlichem Einfallen unter 75 Graden; ferner finden sich eingelagert



Partien von rothen, verwitterten Schiefern. Dieses ganze Vorkomme n von ver
wittertem Schiefer geht in ein festes mergelartiges Gebilde über. In diesem 
Mergel sind verschiedene Klüfte wahrnehmbar, von N. nach S. streichend mit 
einem östlichen Einfallen, ohne dass sich jedoch der Charakter des Vorkommens 
ändern würde. In der 58. Klafter wurde endlich ein Sandstein angefahren, 
dessen Streichen weit von dem bisher beobachteten abweicht, ind em die Rich
tung Stunde 7 (0 .  15« S .) is t, mit einem n ö r d l i c h e n  Ein fallen unter 
25 Graden.

Auf di«sen Sandstein folgt mit einem Streichen nach Stunde 4  (NO. 
15 Grad 0 .)  und einem s ü d ö s t l i c h e n  Einfallen unter 6 5  Graden, eine 
Thonmergelschichte, welche kleine Thoneisenstein -  Knollen und Petrefacten 
führt, begleitend ein kleines f ü n f  Zol l  mächtiges Kohlendötzchen, dessen 
H a n g e n d  und  L i e g e n d  sie bildet. Auf diese Petrefacten führende Schichte 
folgt nun eine Masse von ganz verwittertem Schiefer, sehr leicht bröcklich mit 
sehr vielen Rutschflächen durchzogen. Plötzlich ist dieser Schiefer durch ganz 
unregelmässig eingelagerten Sandstein abgeschnitten, auf welchen schw arze 
Schiefer folgen, ohne das9 man am Beginne oder Ausgehen des Sandst eines ein 
bestimmtes Streichen oder Verflächen hätte beobachten können.

In diesem schwarzen Schiefer, in der 63. Klafter des Stollens, befindet 
sich nun das sogenannte e r s t e  K o h l e n f l ö t z ,  welches in fast ganz schweben
der Lagerung beinahe ganz an der Firste, an welcher es sich 6 Klafter weit 
fortzog, angefahren wurde. Zur Untersuchung dieses übrigens sehr zerfahrenen 
und mit Schiefer sehr verunreinigten Flötzchens wurde im nördlichen Ulm ein 
Auslängen angeschlagen, die Kohle an der First haltend. Das Kohlenflötz ver
lor jedoch bald seine schwebende Stellung, ging in eine windschiefe über, und 
zog sich dann in fast senkrechter Stellung gegen 0 . In Folge dessen wurde 
denn auch dieses Auslängen wieder eingestellt, da es in weiterer Verfolgung 
mit dem indessen weiter betriebenen Hauptbaue hätte durchschlägig werden 
müssen.

Dies Auslängen wurde dann wieder versetzt. In dem Mergel, der das Hangend 
und Liegend dieses so zerrütteten Kohlenflötzes b ildet, finden sich , so wie 
bei dein erst erwähnten Kohlenvorkommen, Spuren von Petrefacten. Auf diesen 
petrefactenf'ührenden Mergel folgt schwarzer Schiefer mit geringen S p u r e n  
von  K o h l e n ,  deren Hangend- und Liegend Mergel mit grossen und kleinen 
Sandstein-Knauern bildet. In diesem schwarzem Schiefer wurde nun, um eines
t e i l s  dem schon lange empfundenen Mangel an guten W ettern abzuhelfen, 
anderstheils um das wenn auch nicht mächtige Kohlenflötz zu untersuchen und 
um auch leichtere Arbeit zu haben, ein L u f t s c h a c h t  angeschlagen, der nach 
den Kohlenspuren fortgetrieben wurde. Es ergab sich nun ein ganz regel
mässiges Verflächen von 45 Graden gegen SO.

Das Kohlenvorkommen blieb sich in seiner gänzlichen Unabbau Würdigkeit 
und Zerfahrenheit gleich. Zwei Klafter innerhalb dem Luftscbachte ändert der 
Stollen seine ursprüngliche Richtung um 55 Grade gegen SO. durch 3 '/■> Klafter 
hindurch, worauf der Stollen eine durchschnittliche Richtung nach Stuude 9, also 
rein s ü d ö s t l i c h  beibehält. Acht Klafter inner dem Luftscbachte wurde ein 
K o h l e n f l ö t z ,  das z w e i t e  genannt, ungefähren. Dies bestand aus drei kleinen 
Kohlen - Schnürchen, die dui'ch Suhieferzwisehenlagen von einauder getrennt 
waren, mit einem Streichen nach Stunde 4 und 5 Grade (NO. 20 Grad 0 .)  und 
einem Einfallen unter 45 Graden in s ü d ö s t i c h e r  Richtung.

Um nun zu untersuchen, ob sich diese drei Schnürchen, von denen das 
mittelste das stärkste war, nicht etwa in der weiteren Richtung des Streichens
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vereinigen würden und sich so der Abbau rentabel zeigen könnte, wurde ein 
A'islängen in südwestlicher Richtung eingeleitet und das Flötz auf eine E rstre
ckung von ungefähr 10 Klaftern aufgeschlossen, dabei aber weder die Erm äch
t ig u n g  eines der drei Kohlenschnürchen nach deren Vereinigung beobachtet. 
Es wurde demnach dieser Aufschlussbau wieder einge
stellt.

Vor Ort ergab sich ein genaues Bild der Lagerungs- 
verhältnisse der drei Kohlenschnürcben und ihres Han
genden und Liegenden (Fig. 8 ). Vom Hangend in’s 
Liegend gehend, zeigt das Feldort zu oberst ( a)  dunkel
braune sandige Schieferthone, mit vielen Rulschfliichen 
durchzogen, Pflanzenspuren enthaltend. Sie überlagern 
eine dunkelbraune Schieferschichte ( b) ,  frisch aus der 
Grube kommend sehr schwer und unvollkommen spaltbar; 
kaum sind diese Schiefer aber nur ein paar Tage den 
atmosphärischen Einflüssen ausgesetzt, so lassen sich die
selben vortrefflich spalten und liefern ausgezeichnete 
Pflanzenabdrücke, vorzüglich Pecopteris Whitbyensis 
P r e s l .  Diese pflanzenführende Schichte (b ) ,  im Pech- 
grahen unter den Arbeitern unter dem Namen „Kräuterschiefer“ bekanut, 
ist das directe Hangende des Flötzvorkommens. Das Zwichenmittel zwischen 
den drei Kohlenschnürchen (c ) ,  die 3—  8 Zoll mächtig sind, bildet der gleiche 
braungraue sandige Schiefer (a ) ,  wie wir denselben im Hangenden des pflan
zenführenden Schiefers fanden. Das directe Liegende (d )  der Kohlenscbnür- 
chea (e )  bildet Sandsteinschiefer, der häufige Talklagen enthält und so fettig 
anzufühlen ist. Dieser Sandstein rulit noch in concordanter Lagerung auf einem 
schwarzen Schiefer Qe), der sehr verwittert is t, und in welchen sehr grosse 
Thoneisensteinknauer eingebettet sind. Zerschlägt man letztere, so zeigen sie von 
aussen hinein auf ein paar Zolle eine schalige Structur und auf den Ablösungs
flächen zeigen sich grösstentheils sehr wohl erhaltene Abdrücke von Pflanzen, 
besonders Pecopteris Whitbyensis P r e s l .

ln weiterer Verfolgung des Stollens nach einer durchschnittlichen Rich
tung nach Stunde 9 (SO .) wurde Sandstein durchfahren und in demselben in 
der 6. Klafter ein d r i t t e s  K o h l e n f l ö t z  erreicht. Das Streichen desselben 
ist nach Stunde 2 und 8 Grad (NO. 7° N .) mit einem s ü d ö s t l i c h e n  Eiufallen 
unter 50 Grad. Das Liegende desselben bildet ein lichtbraungrauer Sand
steinschiefer, das Hangende ein sehr glim m erreicher Kohlensandstein. In 
diesem wurden nach und nach mehrere 1 —  3 Zoll mächtige Kohlenschraitzen 
überfahren, bis endlich in der fünften Klafter ein v i e r  F u s s  m ä c h t i g e s  
K o h l e n f l ö t z  erreicht wurde. Leider war dasselbe derart mit Schiefer und 
tauben Zwischenmitteln verunreinigt, dass dadurch die Gesammtmächtigkeit 
der Kohle auf weniger als auf die Hälfte herabsinkt. Das Streichen ist nach 
Stunde 2 und 5 Grad (NO. 10° N.) mit einem s ü d ö s t l i c h e n  Eiufallen unter 
40 Grad. Auf dieses Kohlenflötz wurde in nordöstlicher Richtung ausgelängt. 
Im Liegenden des Kohlenflötzes finden sich lichtbraungraue und dunkelbraun
graue Sandsteinschiefer mit Pflanzen spuren vor. Auf der Kohle im Hangenden 
selbst ruhen ebenfalls Schichten mit Pflanzenspuren und auf diesen, wie beim 
zweiten Flötze, eine deutlich geschiedene pflanzenführende Schichte, auf welche 
wieder ein schwächeres Kohlenflützchen mit pflanzenführenden Schichten im 
Hangenden folgt; als oberste Schichte ist eine wenig mächtige und wenige 
Petrefacten enthaltende Mergelschicbte zu beleuchten.

E . k . geologische R eich o au tB lt. 15, Band. 18G5. I. Heft. &
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Auf diesem Complexe von Kohlenflötzchen wurde in der Streichungsrich- 
tung nach beiden Seiten hin ansgelängt; in diese Auslangen aber vorzudringen, 
war nicht möglich, indem die Strecke halb verbrochen, der Schmund Fuss tief 
war, und nicht nur sehr matte, sondern auch hie und da schlagende W etter 
sich zeigten.

So wie die beiden Auslängen so war auch der noch weiter fortgetriebene 
Hauptbau unbefahrbar. Nach Angabe des Obersteigers Johann R e i n d l  wurde 
ungefähr in der sechsten Klafter hinter dem vierten Flötze noch ein fünftes unge
fähren und bald darauf Fleckenmergel-Kalk, wie wir solchem noch zweimal im 
Franz-Stollen begegnen werden.

Kehren wir zum d r i t t e n  K o h l e n f l ö t z e  zurück, welches sich als das 
abbauwürdigste erwies. Auf demselben wurde nach beiden Seiten ausgelängt 
und zwar nach Angabe des Obersteigers zuerst in s ü d w e s t l i c h e r  R i c h t u n g  
bei 30 Klafter. Gegen Ende des Auslängens nahm die Kohlenmächtigkeit 
immer mehr ab und schnitt sich endlich ganz aus. Es wurde nun vom Feldorte 
dieses Auslängens noch ein Querschlag in nordwestlicher Richtung getrieben, 
um zu untersuchen, ob sich das zweite Kohlenflötz in seiner weiteren E rstre
ckung dem Streichen nach etwa abbauwürdig zeigen würde. In 5— 6 Klafter 
erreichte man dasselbe, aber eben so zerfahren und den Abbau nicht lohnend, 
wie dasselbe mit dem Hauptbaue durchkreuzt wurde. Die ganze Strecke dieses 
Auslängens und Querschlages wurde nun versetzt bis zum Hauptbaue heraus.

Das Auslängen nach der n o r d ö s t l i c h e n  R i c h t u n g  ist befahrbar. Das 
Kohlenflötz hielt in demselben ziemlich constant durch 36 Klafter an. Es wurden 
Firsten- und Sohlenstrassen angelegt, und mit ersteren das Flötz auf eine Höhe 
von 5 Klaftern, mit letzteren auf eine Teufe von 4  Klaftern abgebaut. Die abge
bauten Strecken wurden mit tauben Bergen versetzt. Nach der 36. Klafter des 
Auslängens schnitt sich die Kohle allmälig aus; an ihre Stelle tra t schw arzer 
sehr verw itterter Schiefer. Der Druck ist ein bedeutender, und die S trecke 
beinahe ganz in Zimmerung, so dass eine weitere Gesteinsbeobachtung unmög
lich wird. Nach der ßkizze des Franz-Stollens (Fig. 6 ), die nach der Aufnahme 
des Herrn S i m e t t i n g e r  angefertigt ist, ergibt sich aber, dass beim Auslängen 
nach dem Streichen das Flötz verloren wurde, vermuthlich wegen Verdruck, 
und dass man eine beinahe nördliche Richtung einschlagend in’s Hangende 
kam. Nachdem der Stollen ungefähr 12 Klafter im Hangend getrieben wurde, 
ändert er seine Richtung beinahe ganz nach 0 . und durchkreuzt die Richtung 
in’s Liegende, wobei die mit dem Hauptbaue durchfahrenen Schichten und 
Kohlenflötze vom Hangend des dritten angefangen abermals durchfahren wurden.

Das dritte Kohlenflötz war, als es nun wieder angefahren wurde, so in Ver
druck, dass es nicht weiter beachtet und der Stollen querschlägig weiter 
getrieben wurde, wobei das vierte und fünfte Kohlenflötz auch durchkreuzt 
wurde. Im Schiefer, das Hangend und Liegend der Kohlenflötze bildend, finden 
sich häufig Sandsteinknauer eingelagert. Da matte W eiter eintraten, so wurde 
auf dem zum zweiten Male angefahrenen fünften Kohlenflötzchen ein Ueber- 
sichbrechen eingeleitet, um mit dem Tage durchschlägig zu werden, und so wieder 
frische W etter zu erhalten. Obwohl durch diesen Schachtbau nach dem Verfla
chen eine bedeutend längere Strecke ausgefahren werden musste, so war dies 
doch einem senkrechten W etterschachte vorzuziehen, da die Arbeit des Schiefers 
und der Kohle halber leichter und rascher vor sich ging, die Gefahr bei einem 
thonlägigen Schachte bei der Arbeit viel geringer, als bei einem senkrechten 
lind endlich die Hoffnung vorhanden war, durch die zu erobernde Kohle, wen« 
liach dem Verflachen derselben der Luftschacht getrieben würde, wenn nicht



die ganzen Kosten des Schachtbetriebes, so doch gewiss den grössten Theil 
derselben zu decken, was sich dann auch realisirte.

Der Schacht wurde unter 38 Graden aufgetrieben, das Kohlenflötz war 
Anfangs durch 10 Klafter ziemlich regelmässig, dann 10— 12 Klafter ganz in 
Verdruck, und dann wieder regelmässig bis zu Tage aus. Das Flötz hatte »ine 
Mächtigkeit von ungefähr 2 l/ z— 3 Fuss und wo dasselbe nicht in Verdruck war, 
zeigte sich 1 ‘/ 2— 2 Fuss reine Kohle, das andere taubes Zwischenmittel.

Ueber dieses Kohlenvorkommen hinaus wurde der Bau noch weiter getrieben 
bis nach mehreren Klaftern, nach Angabe des Steigers, wieder derselbe Flecken- 
mergel-Kalk angefahren worden sein soll, wie früher derselbe hinter dem fünften 
Kohlenflötze auf dem Hauptstollen nach der gleichen Quelle erreicht wurde.

W ie bereits angegeben, wurde mit diesem Querschlage das v i e r t e  
Kohlenflötz, ein etwas mächtigeres Kohlenvorkommen, durchkreuzt. Auf diesem 
nun längte man in nordöstlicher Richtung nach ungefähr Stunde 4  (NO. 15° 0 .)  
aus, verlor aber das Flötz wieder nach etwa 10 K laftern, wie beim Auslängen 
am dritten Flötz so auch hier wieder in’s Hangende g era th en d , wobei man nach 
ungefähr 10 Klaftern dem dritten Kohlenflötze ins Kreuz kam und auf demselben 
auch in der Streichungsrichtung gegen 12 Klafter den Stollen trieb.

W ar es nun ein Verdruck im dritten Kohlenflötz oder war es Mangel an 
Aufmerksamkeit, kurz das Flötz wurde wieder verlassen und der Stollen in einer 
querschlägigen Richtung bei 40 Klafter weiter getrieben, wobei nach der 
Karte des Herrn S i m e t t i n g e r  das vierte und fünfte Kohlenflötz nun bereits 
zum dritten Male angefahren wurden. Hinter dem dritten Flötze (siehe Fig. 9 )  
tritt eine Lettenkluft c im Hangenden der Kohle a zwischen dem Schiefer b auf.
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An den Schiefer reiht sich eine Mergelschichte (rf), concordant überlagert 
von Sandstein (e )  an, welchem iii grosse Trümmer und Stücke geborstener 
Sandstein ( / )  folgt, der häufig mit Mergeleinlagerungen g  durchzogen ist.

Hinter der Lettenkluft c nimmt der Stollen, wie erwähnt, die Richtung eines 
Auslängens verlassend, wieder die eines Querschlages an, und geht in selber 
ungefähr 86— 88 Klafter fort. Die früher angeführten Mergeleinlagerungen in 
dem Sandsteine nehmen immer mehr und mehr überhand, bis endlich der Sand
stein nur mehr in einzelnen Trümmern vorkommt und ganz verschwindet. In 
diesem Mergel finden sich einzelne festere Kalkmergelknauer, welche P e t r e 
f a c t e n  führen, vorzüglich Pleuromya unioides, Pecten infraliassicus, Goniomya 
rhombifera, Panopaea liassica und Pecten glaber.

Ausser dem kommen noch in diesem Mergel einzelne Kohlenspuren vor, 
welche aber nicht nur keine besondere Mächtigkeit haben, sondern auch kein 
bestimmtes Streichen und Verflächen erkennen lassen, nach Herrn S i m e t t i n -  
g e r s  Karte aber Fortsetzungen des vierten und fünften Kohlenflözes des 
Hauptstollens bilden. Zwischen diesen sporadisch vorkommenden Kohlenspuren 
trifft sich auch das Auftreten von grossen Knauern grauschmutzigen Kalkns, der 
zahlreiche Rhynchonella austriaca und einige Pecten aequivalvis führt. Der
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Mergel zeigt nun wieder Einschlüsse von Sandsteinknauern und festeren Mergeln 
mit Petrefacten. Mehrere Klüfte im Mergel zeigen ein S treichen von Stunde 6 — 7 
mit einem s ü d l i c h e n  Einfallen unler 45— 50 Graden. Dies Abwechseln von 
Sandsteineinlagerungen rnit Mergeln dauert 18— 20 Klafter fort, bis sich dann 
auf diesen Mergel ein dunkelbrauner Schieferthon lagert, auf welchem concor- 
dant eine 9 Zoll mächtige feinkörnige Sandsleinschichte ruht. Diese Schichten 
überlagert ein sehr dünngeschichtetnr lichtbrauner Sandsteinschiefer, auf wel
chen der p f l a n z e n f ü h r e n d e  S c h i e f e r  folgt, der das directe L i e g e n d e  
eines darauf folgenden mit seinen Zwischenmitteln 9 Fuss mächtigen Kohlen- 
flötzes bildet. Die vorzüglichsten Pflanzen, die die Schieferschichte führt, sind: 
Camptopteris Nilsoni, Taeniopteris vittata  und Pecopteris Wkitbyensis.

Das Kohlenflötz selbst ist, wie schon erwähnt, 9 Fuss mächtig, die tauben 
Schicfer-Zwischenmiltel, die 2 —G Zoll, in der Regel blos 2 —3 Zoll mächtig 
sind, betragen in Summe ungefähr 3 Fuss; die einzelnen Kohlenpartien sind 
ß Zoll bis auf die mächtigste von 2 Fuss mächtig. Das Hangende dieses so mäch
tigen Kohlenflützes bildet Schieferthon mit Thoneisensteinmugeln, dann folgt 
eine Sandsteinschichte überlagert von Schiefcrn mit Pflanzenspuren, auf welche
4 Klafler sehr verwitterten schwarzen Schiefers folgen, der eine ein paar Zoll 
mächtige pflanzenführende Schichte und Kohlenspuren zeigt. (F ig. 10.)

F ig. /<?

a  M ergel. b T hinkellirauoe Sohfcferlhonsehiehte . c  Feinkörnige Sandstein -  S ch ich te . d  Foinhlätterig-er 
e  rfltlüzeofährender Schiefer, f  Knhlenflülz mit den Zw ischcnm iltelii g . h  Schiefer mit Thoneiaeustein-K uauern. 

i  Sam lstein. k V erw itte rte  schw arze S ch iefer, t  F lecken-M ergelkalk .

Auf diese letzten Spuren von Kohle kommt gleich concordant der nach 
Angabe des Steigers schon zweimal in der Grube arigefahrene Fleckenmergel- 
Kalk, der auch noch ein bedeutendes Stück durchfahren wurde.

Auf dem Kohlenflötze, dem sechsten, welches wohl das mächtigste und beste 
unter den mit dem Fran/.-Stollen angefahrenen ist, wurde nach beiden Seiten der 
Streichungsriilitung je  ein paar Klafter ausgelängt, jedoch wegen Mangel an 
Kohlen-Absatz die Baue wieder eingestellt.

Es stellt sich nach der Grubenkarten-Skizze des Franz-Stollens heraus, dass 
der W eiterbetrieb der Hauptstrecke und des ersten Querschlages wohl die erste 
Aufgabe ist, um auf's sechste Flötz zu kommen; dann müste aber die Angabe 
des Steigens, dass dasselbe Hangend, wie es hinter dem sechsten Fiötze ange
fahren wurde, schon zweimal erreicht wurde, unrichtig sein; von der W ahrheit 
der Angaben des Steigers konnte ich mich nicht überzeugen, da die Strecken 
und Feldorte theils verbrochen, theils verschlagen waren. Jedenfalls hat die auf 
der Karte verzeichnete Flötzlagerung vieles für sich, und im Falle, als mit dem 
ersten und zweiten Querschlage doch dasselbe Hangende erschlagen worden sein 
sollte, müsste eine Bruchlinic im dritten Querschlage angenommen werden, keines
falls aber ist die Art des Vorkommens des sogenannten sechsten Flötzes am drit
ten Querschlage mit der eines Flötzes am Hauptbaue identisch.

Ein Hauptuachtheil beim Franz-Stollen ist wohl der, dass die Einhaltung 
desselben so viel kostet, indem er fast ganz vom ersten Auslängen an in Zim



merung steht, welche wegen der malten W etter sehr bald erstickt uud ein
bricht. Die Erhaltung der Zimmerung also yei’theuert, da kein Eigenthums-Wald 
vorhanden ist, und alles Grubenholz von der Fürst L a m b e r g ’schen Herrschaft 
in Steyer gekauft werden muss, den Betrieb sehr, und würde auch bei schwung
hafterer Kohlenerzeugung die Förderung hemmen, abgesehen davon, dass die 
Strecke doch eine ziemlich bedeutende ist, bei der Menge ron Biegungen und 
Krümmungen, die der Stollen zeigt.

Es wäre daher nicht blos aus ökonomischen Rücksichten rathsam, den Haupt- 
stollen in senkrechter Richtung auf das Streichen der angefahrenen Kohlenflötze 
energisch weiter zu treiben, sondern auch sehr empfehlenswert!), sich durch Aus
längen nach dem Streichen am 6. Flötze im dritten Querschlage, und durch Fort
setzung des zweiten Querschlages Sicherheit über das Auftreten und die Mäch
tigkeit des sechsten Kohlenflötzes zu verschaffen, um darauf dann ein bestimmtes 
Abbausystem gründen und eine regelmässige Erzeugung einführen zu können.

Im Beginne des Sommers 1863 war der Franz-Stollen mit 6 Mann im 
Betriebe. Ende des Sommers waren blos zwei Mann in Belegung und diese wurden 
zum Auswechseln der verbrochenen Zimmerung verwendet; kaum waren dieselben 
aber am Ende der Grube fertig, so mussten sie wieder von vorne anfangen, da, 
wie erwähnt, sehr matte W etter in der Grube sind, trotz der W etterlutten, die 
vom zweiten Luft- und W etterschachte aus bis zum letzten angefahrenen Flötze 
geleitet sind. Es würde sich schon desshalb rentiren, Aufschlussbaue zu treiben 
und Kohle zu erzeugen, da in Folge der beim Aus- und Einfahren der Arbeiter 
und bei der Förderung erzeugten Luftströmung die Zimmerung wegen matter 
W etter nicht so rasch vermodern und der Aufschlussbau, wenn auch langsam, 
vorwärts rücken würde, sondern auch mit einiger Gewissheit bestimmte Quan
titäten auf gewisse Zeitabschnitte zugesichert werden könnten, wobei auch 
noch der Vortheil zu berücksichtigen kommt, dass man immer ein und dieselben 
Arbeiter beim Aufschlussbaue verwenden könnte, die mit mehr Kenntniss des 
Vorkommens arbeiten.

ln früheren Zeiten war auf demselben Gcbirgsgehänge, wo der eben 
beschriebene Franz-Stollen angeschlagen ist, ganz in  der Nähe desselben, ein 
hauptgewerkschaftlicher Stollen getrieben worden. Karl E h r l i c h  gibt in seinen 
„W anderungen“ ein Profil über jenen Stollen, und mit der Reihenfolge der 
Schichten vom Liegenden zum Hangenden folgender Art an:

1. Grauer b lättriger Schiefer; 2. sandiger Kalk führender Schiefer;
3. Grünlichgrauer Schiefer wechselnd mit rothem; 4. Bläulicher Schiefer;
5. Grauer Schiefer mit Einschlüssen von grünem feinkörnigem Sandstein;
6. Grauer Schiefer mit Einschlüssen von Granit; 7. Fester Mergel; 8. Mugeln 
von Sandstein und Kalk mit thonigem Bindemittel; 9. Fester grauer Schiefer 
m it glänzenden Spiegelflächen; 10. Sandstein.

„Im sogenannten Zubaustollen des Pcchgrabens“ heisst es in den W ande
rungen weiter, „wurden nacheinander mehrere Kohlenflötze von ungleicher 
Mächtigkeit angefahren, deren e r s t e s  mit 12, ein z w e i t e s  mit 4, ein d r i t t e s  
und v i e r t e s  mit 6, ein f ü n f t e s  mit 10, und ein s e c h s t e s  mit 16 Zoll. Auch 
hier, so wie in der Grossau sind die Lageiungsverhältnisse oft sehr verworren 
und gestört, daher auch das Flötz verdrückt, und wegen schlagender W etter 
musste ein Stollen —  der Brennstollen —  verlassen werden. Das Streichen 
ward Stunde 3 und das Verflachen in SO- beobachtet.“

Ein weiterer von Herrn W i c k h o f f  getriebener Bau ist „ d e r  B a r b a r a -  
S t o l l e n “ , welcher sich an demselben Thalgehänge, wie der Franz-Stollen, 
jedoch südwestlich ungefähr 200 Klafter von demselben befindet.
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Der B a r b a r a - S t o l l e n  ist nach Stunde 12 (S .)  angeschlagen und geht 
in dieser Richtung 66 Klafter in befahrbarem Zustande fort, dann ist derselbe 
verbrochen. Vom Stollenmund-Zimmer geht der „Barbara-Stollen“ ungefähr 16 
Klafter durch festen Mergel mit Kalkspatheinlagerungen, wie wir solchem sowohl 
im Franz-Stollen als auch in der Grossan begegneten. Auf diese Mergel folgen 
durch etwa 12 Klafter rnthe und graue verwitterte Schiefer, bei welchen ein 
Streichen von 0 . nach W . mit einem s ü d l i c h e n  Einfallen unter 45 Grad 
bemerkbar ist.

Ungefähr in der 30. Klafter bemerkt man in den Schiefern bedeutende 
eingelagerte Knauer von Fleckenmergelschiefer, hinter welchen braungrauer 
Schieferthon durchfahren wurde, in welchem gleich anfangs zwei senkrecht 
stehende Blätter bemerkbar sind, das eine nach Stunde 5 das andere nach 
Stunde 8 streichend. Dieser Schieferthon hat eine Mächtigkeit von 13 Klaftern, 
worauf sich Kohlcnspuren zeigen, in deren Hangendem sich sehr eisenschüssiger 
glimmerreicher, äusserst feinkörniger, zum Theil r o t b e r  S a n d s t e i n  befindet, 
der ein Streichen nach Stunde 4 (NO. 15° 0 . )  mit einem s ü d ö s t l i c h e n  Ein
fallen unter 40 Grad zeigt. Ohne dass noch eine bestimmte Streichungs- 
Richtung wahrnehmbar wäre, tritt hinter diesem rothen Sandsteine ein grob
körniger Quarzsandstein, wie im Franz-Stollen auf.

In der 53. Klafter erscheint ein Kohlenputzen, der zwar ziemlich reine bei 
30 Zoll mächtige Kohle zeigte, aber ein bestimmtes Streichen oder Verflachen 
nicht abnehmen liess. Dieses Kohlenauftreten wird als e r s t e s  K o h l e n f l ö t z  
bezeichnet. Der auf dieses Kohlenvorkommen folgende Sandstein ist mehr 
brauner Farbe, hat weniger Quarzkörner, enthält Kohlen und Pflanzenspuren, 
und bildet, 2 Klafter mächtig, das Liegende des z w e i t e n  K o h l e n f l ö t z e s ,  
auf welches ein Auslängen nach der westlichen Streichungsrichtung vorge
nommen wurde. Auf dieses zweite Flötz folgt als Hangendes ein dunkelbraun- 
grauer Sandstein mit Kohlen und P f l a n z e n s p u r e n .  Er hat eine Mächtigkeit 
von 8 Klaftern und bildet das Liegende d e s  d r i t t e n  K o h l e n f l ö t z e s ,  auf 
welchem ebenfalls in westlicher Richtung ausgelängt wurde. —  Hinter diesem 
Auslängen ist der Stollen n*och ungefähr 3 Klafter ofTen, dann verbrochen. Nach 
Angabe des Obersteigers wurde im weiteren Verlaufe des Stollens auch noch 
ein viertes Flötz, aber von sehr geringer Mächtigkeit durchfahren.

Auf das zweite Kohlenflötz zurückkehrend, wurde daselbst in einer E rstre
ckung von 18 Klaftern ein Auslängen nach dem Streichen des Flötzes in west
licher Richtung getrieben. Das Flötz hat ein durchschnittliches Streichen nach 
Stunde 6 in 18 (0 .  in W .) mit einem s ü d l i c h e n  Einfallen unter 4 5 — 50 Grad 
und eine Mächtigkeit von 2— 3 Fuss.

Vor Ort angelangt, ergibt sich folgender Flötzquerschnitt: (F ig . 11.)
1. Hangendsandstein.

■F/gurtt. 2. Lichtbraune Mergelschiefer mit wenig Pflanzen
abdrücken und von vielen Rutschflächen durchzogen.

3. Pflanzenführender brauner Schiefer, nicht sehr 
leicht spaltbar.

4. Kohle.
5. Zwischenmiltel, bestehend aus braunen Schiefer- 

thnnen mit sehr geringen Spuren von Pflanzenabdrücken 
und Kohlen.

6. Thoneisenstein-Knauer und Mergel-Trümmer, 
Pflanzenabdrücke enthaltend mit Kalkabsatz auf den 
Bruchflächen.
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7. Brauner Schiefer, wie im Hangenden, mit Pflanzenabdrücken.
8. Liegendsandstein.
So wie am zweiten Kohlenflötze wurde auch am dritten in westlicher 

Streichungsrichtung ausgelängt. Die durchschnittliche Streicliungsrichtung ist nach 
Stunde 19 (W . 15® N.) mit einem südlichen Einfallen unter 45— 50 Graden. Das 
Kohlenflötz befindet sich bald in Verdruck, bald zeigt es eine M ä c h t i g k e i t  v o n  
2 —3 F u ss . Das Auslängen wurde auf eine Erstreckung von 35 Klaftern getrieben. 
Der Ort war gerade in Bruch und musste neu aufgenommen werden, so wie auch 
überhaupt die Auslängen in sehr fester Zimmerung stehen müssen. So wie am 
zweiten Flötze bilden auch am dritten pflanzenfiihrende Schichten das Han
gende und Thoneisensteintrümmer und pflanzenführende Schiefer das Liegende.
9 Klafter vor Ort wurde ein Ueberhöhen am Beginne einer Ermächtigung 
des Flötzes angelegt, um von da aus einige Firstenstrassen anlegen zu 
können.

In der 21. Klafter des Auslängens wurde auf das früher erwähnte vierte 
Kohlenflötz ein Querschlag getrieben, und dasselbe auch in der 6. Klafter ange
fahren. Das Kohlenflötz hatte ein Streichen von 0 .  nach W. mit einem s ü d l i 
c h e n  Einfallen unter 45 Graden. Das Liegende bildete, wie beim zweiten und 
dritten Flötze eine Thoneisenstein-Trümmerschichte und eine braune Schiefer
thonschichte, beide Pflanzenabdrücke führend, —  das Hangende lichtbrauner 
Sandsteinschiefer, jedoch nur mit Spuren von Pflanzen.

P e t r e f a c t e n  konnten in der ganzen Grube keine aufgefunden werden, 
was wohl darauf hinweisen dürfte, dass man das eigentliche Hangende der kohlen
führenden „G restener Schichten“ noch nicht erreicht hat. Im Sommer 1863 war 
in Betrieb das Feldort am Auslängen auf dem dritten Flötze, so wie das Ueber
höhen, je  mit zwei Mann.

Was die Betriebsleitung im Pechgr;iben anbelangt, so ist dieselbe, so wie 
die ganze Rechnungsführung direct in Händen des Obersteigers Johann R e i n d l ,  
dem auch die Einkassirung der Gelder für alienfällig verkaufte Kohlen obliegt, 
so wie auch die Aufsicht und B ew irtschaftung der zum Gammüller-Häuschen 
gehörigen Oekonomie, welches zum Bergbaue gehört.

Der Absatz an Kohle ist sehr unbedeutend; die in der Nähe gelegenen 
Schmiede leiden unter der allgemeinen Calamität der Geschäftsstockung, und von 
Steyer herein war noch zu wenig Nachfrage. In Bezug auf die Q u a l i t ä t  d e r  
K o h l e  geben die zahlreichen Analysen, die im Laboratorium der k. k. geolo
gischen Reichsanstalt abgeführt wurden, nachfolgende mittlere Resultate; W asser
gehalt 1 7 , Aschengehalt 17*2 Pct.; an ausbringbaren Cokes wurden 60 6 Pct. 
gewonnen. Ein Centner Steinkohle gibt 5286 W ärmeeinheiten, und 9-9 Centner 
entsprechen einer Klafter 30zölligen weichen Holzes. Doch gibt speciell die 
Kohle aus dem Barbara-Stollen günstigere Resultate, u. z. 1'3 Pct. W asser, 
6 4 Pct. Asche, 62‘5 Pct. Cokes, 6056 Wärmeeinheiten und 8-6 Ctr. Kohle als 
Aequivalent einer Klafter 30zölligen weichen Holzes. Da sich die Kohle sehr gut 
vercoken lässt, so dürfte es angezeigt sein, wenn für Cokes leichter Absatz zu 
erzielen wäre, Cokesöfen zu errichten und diese Manipulation an Ort und Stelle 
der Erzeugung vorzunehmen. Diese Oefen könnten in der Thalsohle gebaut 
werden, von wo eine ziemlich gute Fahrstrasse nach Gross-Raming hinaus an die 
Enns führt, von wo dieselben per Schilf weiter verfrachtet werden könnten. Die 
Anzahl der Arbeiter ist eine sehr varänderliche; im Sommer 1863 waren deren 
sechs bis acht; ist eine Nachfrage nach Kohle, so werden gleich einige IVIann 
wieder aufgenommen, um das entsprechende Quantum zu erzeugen, dann werden 
dieselben wieder entlassen.
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Die Arbeit selbst geschieht theils im Schichtenlohne, theils im Gedinge; 
der Grundlülm ist 6 0 —80 kr. Der V e r k a u f s p r e i s  der Kohle ist durchschnitt
lich 50— 60 kr. pr. Centn er loco Magazin im Pechgraben.

2. K o h l e n b a u e  d e r  „ L u n z e r  S c h i c h t e n . “

Die zweite Gruppe von Steinkohlenbergbauen in den nordöstlichen Kalkalpen 
ist jene, welche d<?r „ o b e r e n  T r i a s f o r m a t i o n “, den „ L u n z e r  S c h i c h t e n “ 
angehören. Sie befinden sich sämmtlich im I n n e r n  der Kalkalpen, und ihre Zahl 
ist bei weitem beträchtlicher, als jene der Baue, welche die Kohle der „Grestener 
Schichten“ za ihrem Bauobjecte haben. Wir werden daher dieselben zur leich
teren Uebersicht in der Reihe von Osten nach W esten in mehreren Abtheilungen 
in Betracht ziehen, u. z. nach den Umgebungen von B a d e n ,  —  von K l e i n 
z e l l ,  —  von L i l i e n f e l d ,  —  von K i r c h b e r g  an d e r  P i e l a c h ,  —  von 
T ü r n i t z ,  S c h w a r z e n b a c h  und A n n a b e r g ,  —  von St .  A n t o n  b e i  
S c h e i b b s ,  —  von G a m i n g ,  — von L u n z ,  — von G o s s l i n g  und 
H ö l l e n s t e i n  und von O p p o n i t z ,  — und schliesslich die B a u e  in O b e r -  
O e s t e r r e i c h .

a) Bane der Umgebung von Baden.
Von M. V. L ip o id .

Sowohl nördlich als auch westlich von Baden treten „Lunzer Schichten“ 
zu Tag, —  u. zw. nördlich von Baden in der Hinterbrühl und im Thale des L i e -  
s i n g b a c h e s ,  und westlich von Baden im Thale des S c h w e c h a t -  und 
T  r i c s t i  n g h a c  h es.

Schürfungen auf Steinkohlen haben in den bezeichneten „Lunzer Schichten“ 
stattgefunden in den Thälern der Liesing, der Schwechat und der Triesting.

Das T h a l  d e r  L i e s i n g  zieht sich von Rodaun in westsüdwestlieher Rich
tung über Kaltenleutgeben gegen den Sulzsattel. Die „Lunzer Schichten“ 
erscheinen hier in einem Zuge von Nordost nach Südwest, der von Kalksburg an 
auf der Nordseite des Thaies zu Tag tr itt, vor Kaltenleutgeben das Thal durch
setzt, und sodann an den Südgehängen des Thaies gegen den Rohrberg fortzieht. 
Ausbisse von Steinkohlen sollen nun in diesem Zuge der „Lunzer Schichten“ 
gefunden worden sein, —  s ü d l i c h  von  K a l k s b u r g  hinter dem Hügel, auf 
welchem eine Capelle steh t, ferner in  dem  W i e n e r g r a b e n  neben dem 
Schöny-Bauernhause und am Gehänge s ü d l i c h  von d e r  K i r c h e  in K a l t e n 
l e u t g e b e n .  An dem letzteren Punkte sollen bereits im Beginne dieses Jah r
hunderts mehrere Schurfbaue auf Steinkohlen betrieben worden sein, von denen 
aber auch nicht mehr die mindeste Spur zu entdecken ist. Es kommen daselbst 
nebst Sandsteinen der „Lunzer Schichten“ allerdings auch dunkle Schieferthone 
derselben Schichten zu Tag; Ausbisse von Kohlenflötzen jedoch sind, mir wenig
stens, nicht untergekommen. Ob auf die angeblichen Kohlenausbisse bei Kalks
burg, — die iah ebenfalls nicht aufßnden konnte, —  auch Schurfversuche unter
nommen wurden, war nicht möglich in Erfahrung zu bringen. Dagegen hatte, 
wie mir Augenzeugen erzählten, vor ungefähr 2 5 — 30 Jahren, Herr Professor 
R i e p l  von W ien, an der Mündung des „ W i e n e r g r a b e n s “, welcher sich am 
halben W ege von Rodaun nach Kaltenleutgeben neben dem Hause des Mathias 
S c h ö  ny vom Liesingthale gegen Nordwesten abzweigt u. z. ungefähr 40 Klafter 
oberhalb dieses Hauses, an der Nordseite des Grabens, einen Schürfstollen gegen 
Nordnordwesten treiben lassen, der eine bedeutende Länge und auch Kohlen- 
flötze, jedoch in unabbauwürdiger Mächtigkeit erreicht haben soll. Von diesem



Stollen jedoch und von der betreffenden Halde ist gegenwärtig eben so wenig 
mehr etwas zu sehen, als von einem Ausbeissen von Kohlenflözen, — letzteres 
vielleicht aus dem Grande, da gegenwärtig das Terrain von bedeutenden Kalk- 
steinschutlmassen bedeckt wird, die von den höher oben irn W ienergruben befind
lichen ausgedehnten Kalksteinbriichen herrühren. An derselben S te lle , im 
„ W i e n e r g r a b e n “ nämlich, jedoch an der Südseite desselben, und ungefähr 
60 Klafter vom Hau9e des Mathias S c h ö n y  entfernt, ist in neuerer Zeit, u. z. vor 
drei Jahren Franz S c h ö n y ,  der Bruder des Bauernhofbesitzers, ebenfalls mit 
einem Schürfstollen angesessen, welchen er thonlägig nachStunde 17 (W . 15° S .) 
30 Klafter weit eintrieb, bis ihn das Andringen der Grubenwässer zum Auflassen 
des Baues nöthigte. Oer Stollen ist iin Herbste 1863 ausser Betrieb gesetzt 
worden und bereits verbrochen. Hatte nun auch derselbe nur Schiefer und 
Sandsteine und k e i n e  K o h l e n f l ö t z e  angefahren, —  nach der Meinung des 
Unternehmers aus dem Grunde »weil die Kohlen noch nicht r e i f  seien“ — 
und daher auch keine Steinkohlen zu Tage gefördert, so hatte er dagegen 
der Geologie einen wesentlichen Nutzen gebracht. Auf der Halde des Stollens 
fanden sich nämlich unter den letztgeförderten Gesteinen auch dunkelgraue 
kalkige Sandsteine mit Petrefacten vor, wie uns solche petrefactenführende 
Kalksandsteine aus dem unmittelbaren H a n g e n d e n  der Kohlenflötze der „Lun
zer Schichten“ von mehreren anderen Punkten bekannt wurden. Unter den 
Petrefacten lässt sich vorläufig „Corbis Mellingi Ha u . “ — ein Leitfossil der 
„Raibler Schichten“ — mit Sicherheit bestimmen, und es ist dadurch der Be
weis hergestellt, dass dieser nördlichste und Wien zunächst befindliche Zug 
von Sandsteinen und Schiefern in der Kalksteinzone entschieden der oberen Trias, 
den „ L u n z e r  S c h i c h t e n “ angehöre, ein Beweis, der ohne den Schurfbau 
des Franz S c h ö n y  wohl kaum so leicht hergestellt worden wäre, weil diese 
Schichten leichter verwittern, daher meist mit Vegetation bedeckt und nur äus- 
serst selten enthlösst sind. Auch unter den Geschieben, welche aus den unmittel
baren Hangendkalksteinen der Lunzer Schichten im W ienergraben herrühren, fand 
ich Stücke von Kalksteinen mit Petrefacten der R a i b l e r  oder „ 0 [ i p o n i t z e r  
S c h i c h t e n “, nämlich gleichfalls mit Corbis Mellingi Hau.  u. a. m. Diese Han
gendkalksteine zeigen ein Streichen in Stunde 5 (0 .  15° N ) , und ein steiles Ein
fallen nach Süden.

Im T h a l e  d e r  S c h w e c h a t  sind in S a t t e l b a c h ,  l ‘/ 8 Stunde nordwest
lich von Raden, u. z. in der Umgebung der Einmündung des Heiligenkreuzer 
oder des Sattelbachgrabens in da9 Schwechatthal, m ehrereSchurfbaue auf Stein
kohlen betrieben worden.

Die einen dieser Schurfbaue befanden sich im sogenannten „Schober
graben“, ungefähr 200 Klafter südöstlich vom Bauernhöfe „G reisecker“ . In dein 
Graben selbst hatte bereits im Jahre 1805 das hohe Montanärar Schürfungen 
auf Steinkohlen vornehmen lassen mittelst Stollen und Schächten. S päter, im 
Jahre 1833, haben Private die alten aufgelassenen ärarischen Schurfbaue in dem 
Graben wieder aufgenommen, und nebstdem zwei Stollen am Thalgehänge des 
linken Schwechatufers eingetrieben, jedoch die Schürfarbeiten nach ein Paar 
Jahren aufgegeben. Im Jahre 1862 hatte endlich ein Bergknappe neuerdings die 
letztgenannten Stollen in Betrieb gesetzt und den Bau sodann einem Israeliten 
von Wien käuflich überlassen, welcher denselben bis Ende 1863 forttreiben Hess. 
Bei meinem Dortsein (Mai 1864) war er verlassen. —  Die alten ärarischen Baue 
sind nur noch in Pingen und an einer alten Halde kenntlich, welche bereits mit 
stattlichen Bäumen besetzt ist. Der Stollen scheint nach Stunde 7 (0 . 15° S .) 
getrieben gewesen zu sein. —  Die zwei neueren Stollen am Thalgehänge sind
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noch offen. Der u n t e r e ,  später angeschlagene Stollen, der als Unterbau dienen 
sollte, ist neben der Strasse von der Thalsohle au9 nach Stunde 7 (0 . 15® S .) 
eingelrieben und ungefähr 20 Klafter weit noch befahrbar. E r scheint eine 
Kohlenflötzspur verfolgt zu haben, steht jedoch grösstentheils im tauben Sand
steine an. Der o b e r e ,  ungefähr 15 Klafter höher angeschlagene Stollen ist an 
einem Kohlenflötzausbisse angesessen, und bei 25 Klafter weit thonlägig, u. z. 
nach dem Flötze, welches 10— 12 Grade flach nach Osten einfällt, in Stunde 7 
(0 . 15" S.) getrieben. Das Flötz, dessen Hangendes Kalkstein, und dessen Lie

gendes Sandstein bildet, führt nur sehr unreine 
Kohle, so dass es mehr den Namen eines Kohlen
schiefers als eines Kohlenflötzes verdient, und ist 
über diess ausserordentlich gestört und verdrückt, 
wie diess aus der nachfolgenden Skizze (Fig. 12) 
der beiden Stollens-Ulmen, wie sie sich vom Tage 
aus die ersten Paar Klafter darstellen, zu entnehmen 
ist. Diese zwei gegenüber stehenden Ulmen geben 
nämlich zwei ganz verschiedene Profile, und zeigen 
mehrfache Sandsteinmugeln in dem Flötze einge
backen.

Ein zweiter Schurfbau in Sattelbach befand sieh 
150 Klafter westnordwestlich vom „G rcisecker“ am 
Berggehänge, und bestand aus einem Schachtbaue, 
der in den Dreissiger-Jahren von Privaten eröffnet 
und bis anfangs der Vierziger-Jahrebetriebenwurde. 

:S Nach 1848 wurde südwestlich vom „G reisecker“ von 
der Bachsohle weg ein Zubaustollen unter den 
bemerkten Schacht, u. z. angeblich 200 Klafter weit 
getrieben. Vom Schachte selbst ist keine Spur mehr 
zu finden. Der Stollen ist unmittelbar im Liegenden 
des Hangendkalkes der Sandsteine nach Stunde 20 
(NW . 15® W .) angeschlagen, soll den Schacht 
unterfahren haben und noch hinter demselben fort
gesetzt worden sein. Er dient je tz t als Keller dem 
Gasthause in Sattelbach und ist weiter verbrochen.

Ein dritter Schurfbau in Sattelbach soll sich 
endlich am östlichen Gehänge des Satteibachgra- 
bens neben dem Dashofer -  Hause, 200 Klafter 
nördlich vom „G reisecker“ , befunden haben; ich 
konnte jedoch von demselben nichts mehr sehen.

Bei allen bekannten Schurfbauen in Sattelbach 
habe ich weder auf den Halden noch in den über 
Tags anstehenden Schiefern, Sandsteinen und Kalk
steinen Fossilreste vorgefunden. Indessen treten bei 
Rauhenstein und im Urtelsteingraben „Kössener 
Schichten“ auf, die nach den beobachteten Lage
rungsverhältnissen im H a n g e n d e n  der Schiefer 
und Sansteine des Sattelbaches liegen, daher man 
folgern m uss, dass letztere den obertriassischen 

„Lunzer Schichten“ angehören. Uebrigens sieht man die ungeheuren Störungen, 
welche die Gebirgsschichten in Sattelbach erlitten haben, schon über Tags in deut
lichen Verwerfungen und Abrutschungen der Hangendkalksteine, in Folge welcher

1
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auch die Kohlenflötze der „Lunzer Schichten“ verdrückt und mit Schiefern 
und Sandsteinmugeln gemengt und verunreinigt werden mussten. Man soll 
ehemals in kleinen Quantitäten brauchbare Steinkohlen gewonnen haben; die 
neueu Baue im Schobergraben lieferten jedoch nur sehr unreine Kohle, — 
Kohlenschiefer, die z. B. in der Brauerei zu Rauhenstein keine Verwendung 
finden konnten.

In dem Gebirgsrücken z w i s c h e n  d e m  S c h w e c h a t -  u n d  T r i e s t i n g -  
t h a l e  treten gleichfalls die „Lunzer Schichten“ zu T ag , und wurden in den
selben nächst S c h w a r z e n s e e  Schürfungen auf Steinkohlen vorgenommen. Ein 
Steinkohlenschurfbau befindet sich nordöstlich von Schwarzensee im „ L a x e n -  
t h a l e “ , 300 Klafter östlich vom Bauernhause „F ischer“ oder „Laxenthaler“ 
und 200 Klafter nördlich vom Bauernhöfe „Hacker“ . Der Schurfbau ist bereits 
in den Dreissiger-Jahren begonnen, doch bald aufgelassen, in den Vierziger- 
Jahren wieder aufgenommen und wieder verlassen w orden, bis ihn in neuester 
Zeit (April 1864) ein W iener Privatier neuerdings aufnehmen liess und in Betrieb 
setzte. Der alte, nun nicht offene Bau bestand in  einem Stollen, der am B erg
gehänge, wie es scheint thonlägig, nach Stunde 4  (NO. iS® 0 .)  getrieben 
wurde und gegenwärtig ersäufte Tiefbaue bcsass. Auf der Halde sind Sand
steine, Schieferthone und Sphärosideritmugeln zu sehen, in welch’ letzteren sich 
Spuren von Pflanzenresten, u. z. von Calamites arenaceus und Pterophyllum  
longifolium, aber keine Mollusken vorfanden. Gin kleiner Haufen mürben Kohlen
kleins, wenig rein, liegt gleichfalls auf der Halde, und es sollen ehemals einige 
Fuhren Steinkohlen aus diesem Baue abgeführt worden sein. Der neueste Bau 
besteht in einem Unterbaustollen, der die W ässer des oberen Stollenbaues lösen 
soll, ungefähr 20 Klafter östlich von dem Oberbaue und 8 Klafter tiefer als der 
letztere angelegt is t, und nach Stunde 3 (N O .) getrieben wird, aber bisher (Mai
1864) nur Sandsteine zu Tage gefördert hat. —  Nördlich vom Schwarzensee 
bei den sogenannten „ Wexenliäusern“ bestanden ebenfalls vor langer Zeit 
Schurfbaue auf Steinkohlen, die aber bereits verbrochen und kaum mehr 
erkenntlich sind.

Im T h a l e  d e r  T r i e s t i n g  endlich haben gleichfalls vor Alters bereits 
Schurfbaue auf Steinkohlen in den daselbst vorkommenden „Lunzer Schichten“ 
bestanden, u. z. im Scherzergraben, nordwestlich von W eissenbach, und in dem 
N e u h a u s e r  G r a b e n ,  nordwestlich von Fahrafeld. In dem letzteren Graben sind 
zwischen der „Mitterer- und Neuhauser-Mühle“ schon vor ungefähr 40 Jahren am 
w e s t l i c h e n  Berggehänge von der Bachsohle aus Stollen eingetrieben worden, 
von denen man nur noch die Röschen der Mundlöcher sieht. Eben daselbst jedoch 
am östlichen Berggehänge ist vor ungefähr 10 Jahren von der Thalsohle aus 
ein neuer Stollen nach Stunde 4— 5 (NO. IS® 0 .)  angeschlagen worden, der 
Sandsteine, Kohlenschiefer und Schieferthone förderte, wie aus der bedeu
tenden Halde zu ersehen ist. Der Stollen war bei meinem Dortsein gesperrt. 
Dieser Bau, wie auch ein älterer gleichzeitig wieder aufgenommener Schurf
bau östlich am Berggehänge in einem Seitengraben des Neuhauser T haies, sind 
bis vor zwei Jahren in Betrieb gestanden und scheinen gar keine entsprechenden 
Resultate gehabt zu haben. Von Fossilresten war auf den Halden nichts 
aufzufinden.

b) Bane der Umgebungen von Kannberg, Rainsau nnd KleinzelL 
Von L. H e r t l e .

Südöstlich vom  M a r k t e  „ K a u n b e r g “ im Steinbachgraben, treten am 
Fusse des den Graben in Süd begrenzenden Gebirgszuges Sandsteine auf, welche

9 *
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mit Kohlenausbissen an mehreren Orten zu Tage gehen. Ihre oberflächliche Ver
breitung ist eine sehr geringe. In W. scheint sich der Sandsteinzug zwischen 
den Hangend- und Liegendkalken auszukeilen, im 0 . wird er von jüngeren 
Gebilden (Gosauschiefern) oberflächlich begrenzt, vielleicht nur überlagert.

Die Liegendschichten des Sandsteines sind lichte, splittrige Kalke, die 
Hangcndschichten graue bituminöse, dolomitische Kalke. Der Sandstein gehört 
seinem petrographischen Habitus und seiner Lagerung nach den „Lunzer 
Schichten“ an, welche in W . so mächtig und in mehreren Zügen entwickelt, gegen
0 . durch das Auftreten jüngerer Gebilde (Jura, Neocomien und Gosaubildungen) 
oberflächlich immer mehr und mehr verdeckt werden. Das in Rede stehende Vor
kommen bildet eben einen der letzten Reste der nach 0 . sich verlierenden 
Lunzer Schichten.

Gegenwärtig sind nur noch die Halden der drei ehemals (vor 12 Jahren) 
von Herrn W e n z e l  betriebenen Schurfbaue bemerkbar. Sie befinden sich bei 
den Häusern A n i g e r ,  M e n i c h  und B e r n t h a l .  In einem der Baue sollen 
Kohlen angefahren und in nicht unbedeutender Menge gewonnen worden sein.

Zu den B a u e n  d e r  U m g e b u n g  v o n  R a m s a u  zählen die Schurfbaue im 
Iiamsauthale selbst, und jene im Sulzbach- und Gaupmannsgrahen. Erstere befin
den sich nordöstlich vom Orte „Ramsau“, und zwar ein Stollen am rechten Thal
gehänge südöstlich vom Hause „S trasser“, ein zweiter am linken Thalgehänge beim 
Hause „S teg .“ Beide diese Stollen sind auf Ausbissen schwarzer Kalkschiefer an
gelegt, die mit Sandsteinen und Schiefern wechsellagern, und für Kohlenschiefer, 
vielleicht für Kohle seihst gehalten wurden. In der That gehören sie nicht den 
Lunzer Schichten, sondern viel jüngeren Gesteinsschichten an, wie dies P e tre 
facten, die in ihnen Vorkommen, beweisen. Diese Schurfbaue sind daher wohl ganz 
verfehlte Anlagen. Ein dritter Schürfstollen liegt weiter östlich ober der Gyps- 
stampfe am linken Thalgehänge. Er ist auf Schiefern angelegt, welche je tz t stein- 
bruchmässig gewonnen und weiters^zu hydraulischem Kalk verarbeitet w erden. 
Die Schiefer sind j u r a s s i s c h e n  Alters, von grauer Farbe, theils mehr kalkiger, 
theils mehr mergeliger Natur. In ihnen findet man allerdings Kohle, die in nur 
Linien starken Adern das Gestein sporadisch durchzieht. Sie ist jedoch hier als 
mineralogische Seltenheit zu betrachten. Vielleicht m agein ähnliches Vorkommen 
von Kohle die Ursache der Anlage des Stollens gewesen sein. Alle drei Stollen 
sind derzeit verbrochen, und nur ihre Pingen und Halden noch sichtbar. Auch 
konnte nicht in Erfahrung gebracht werden, zu welcher Zeit und vou wem diese 
Schürfungen betrieben wurden.

Im Sulzbachgraben, südsüdöstlich vom Orte Ramsau, u. z. beim Bauernhöfe 
„Sulzbach“, befanden sich ehedem zwei Schürfstollen des Herr F i s c h e r ,  Eisen
werksbesitzer zu Hainfeld, welche auf Ausbisse von Kohle angelegt wurden. Am 
Eingänge des Gaupmannsgrabens, an dessen rechtem G ehänge, ist beim Hause 
„G elsner“ die Halde eines verbrochenen, ehedem von Herrn S c h e i e r e r ,  
Fabriksbesitzer zu Hainfeld, betriebenen Schürfstollens wahrzunehmen. Endlich 
haben die Herren S c h e r  und S c h n i t t  von Ramsau mehrere Schürfe auf Kohle 
im Gaupmannsgrahen (beim Gaupmannshof, im Eselbachgraben, beim Hause 
Steiner und Simmersberg) betrieben. Die Sandsteine, in denen die Kohlenflötze 
Vorkommen, zeigen bei und südlich vom Ramsau eine ziemlich bedeutende Ober
flächenverbreitung. Sie ziehen sich einerseits, im Grunde des Ramsauthales und 
an dessen linkem Gehänge anstehend, bis in den Gaupmannsgrahen, andererseits 
lassen sie sich durch den Schnaidgraben über den Sattel von „Simmersberg“ 
bis in den Gaupmannsgrahen verfolgen und bilden derart eine elliptische Mulde, 
deren Längenaxe von N. nach S. läuft. Die Lagerung ist im Allgemeinen eine
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flache, und ist der Fallwinke] der Schichten meist 2 0 — 30 Grade. Die Liegend
schichten der kohlenführenden Sundsteine sind lich te , splitterige Kalke mit 
Hornsteinknollen, in ihrem Hangenden von einer nur etliche Fuss mächtigen 
Lage schwarzen Kalkschiefers bedeckt, welcher den Ammonites Aon und die Posi- 
donomya Wengensis enthält. Sie sind im Schnaidgraben und an /Jessen Mündung 
in’s Ramsauthal besonders deutlich entwickelt. Die Hangendschichten der kohlen- 
führenden Sandsteine, besonders mächtig an den Gehängen des Ramsauthales 
entwickelt, sind Kalkschiefer mit Corbis Mellingi, Pecten filosus, Perna sp.?, 
Myophoria sp .? , denen dünngeschichtete Kalke, Rauchwacke und Dolomite 
folgen. Die kohlenführenden Sandsteine liegen also alle zwischen Kalken, die 
sicher o b e r t r i a s s i s c h e  Petrefacten fuhren, zwischen den Gösslinger- und 
Opponitzer Schichten sind daher selbst obertriassisch und entsprechen ihrer 
Stellung nach den anderorts durch Pterophyllum longifolium, Eqvisetites 
columnaris u. s. w. charakterisirten „Lunzer Schichten“ . (S iehe Beschreibung 
der Bergbaue der Umgebung von Lilienfeld.)

Das Nähere über die Lagerungsverhältnisse der kohlenführenden Sandsteine 
und ihrer Hangend- und Liegendschichten wird im zweiten Theile ausführlich 
enthalten sein. Obiges sei hier nur angeführt, um das Alter der kohlenführenden 
Sandsteine festzustellen, da andere Anhaltspunkte, die fossilen Pflanzenreste 
nämlich, h ier gänzlich zu fehlen scheinen. Alle die oben aufgezählten Schürfe 
im Sulzbach- und Gaupmannsgraben sind, wie schon erwähnt, a u f  K o h l e n a u s 
b i s s e  angelegt worden und liegen hart an d e r  G r e n z e  des Lunzersandsteins 
zu seinen Hangendschichten, d e n  O p p o n i t z e r  S c h i c h t e n .  £ s  n e h m e n  
s o m i t  d i e  K o h l e n f l ö t z e  d e n  h ä n g e n d e r e n  T h e i l  d e s  g a n z e n  L u n z e r  
S a n d s t e i n e s  e i n .

Die Schürfe 9ind schon seit einiger Zeit aufgelassen worden und die meisten 
von ihnen bereits verbrochen. Häufige Störungen in der Ablagerung der Flötze 
und geringe Mächtigkeit der letzteren waren die Ur»ache des Auflassens 
der Baue.

Zu den Bauen d e r  U m g e b u n g  von  K l e i n z e l l  zählen der Bergbau in 
Kleinzell, so wie m ehrere Schurfbaue im Hallbach-, Pfennigbacb-, W obach- 
und Wiesenhachthale.

B e r g b a u  in K l e i n z e l l .  Dieser besteht aus drei Einbauen: dem Segen
Gottesstollen, einem Zubaustollen, der als Erbstollen für den Segen-Gottesstollen 
mit letzterem einstens in Verbindung gebracht werden soll, und einem Schürf
stollen. Die genannten drei Einbaue liegen am linken Gehänge des Hallbachthales, 
und zwar der S e g e n - G o t t e s s t o l l e n  westlich vom Orte Kleinzell, 80 Klafter 
südlich vom Hause „Escherbäck“ entfernt, der Z u b a u s t o l l e n  südwestlich vom 
Orte Kleinzell, 60 Klafter nördlich vom „Leithner W irthshause“ entfernt, und 
der S c h ü r f s t o l l e n  nordwestlich vom Hause „Lehen.“

Die Sandsteine, welche die Kohlenflötze enthalten, auf denen der Bergbau 
in Kleinzell besteht, sind rnehrorts zu Tage entblösst. So findet man am W ege 
von Kleinzell zum Hause „P ichl“ und „Gstauding“ (letzteres in der Karte fehler
haft als Salenegg bezeichnet) Sandsteine mit südlichem Verflächen unter 
40 Graden, so wie am W ege von Kleinzell nach „Salenegg“ (letzteres in der 
Karte fehlerhaft als Soldbach bezeichnet) Sandsteine mit südlichem Verflachen 
unter 6 0 — 70 Graden.

Was die Verbreitung und Ausdehnung der in Bede stehenden Sandsteine 
anbelangt, so ist deren Vorkommen fast ausschliesslich auf das l i n k e  G e h ä n g e  
des Hallbachthales beschränkt, und erstreckt sich dasselbe von „M ittermühl“ 
(nordnordöstlich von Kleinzell), in südwestlicher Richtung bis „am Holz“ (süd
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westlich von Kleinzell) von wo die Sandsteine in einzelnen unterbrochenen Par
tien über „Zeiselalpe“ mit den gleichartigen Vorkommnissen auf der „Reissalpe“ 
zusaminenzuhängen seheinen. Im Liegenden der Sandsteine erscheinen Kalke, 
die an mehreren Stellen dasselbe Einfalleu zeigen wie die Sandsteine, also 
letztere concordajit zu u n t e r l a g e r n  scheinen. E n tlassungen  dieser Kalke 
findet man nordwestlich von „Mittermiihl“ am linken Thalgehänge und beim 
Hause „Gstauding“ in dem bei „Baum^arten“ in das Tltal mündenden Seiten
graben. Die Kalke von braungrauer Farbe, meist in etliche Zoll starken Platten 
geschichtet, entsprechen den „Opponitzer Schichten“, sind meist von Rauchwacke 
begleitet, und ihre hängendsten Schichten führen Petrefacten, von denen ein
zelne als leitend für „Baibier Schichten“ zu erwähnen sind. Dieselben Kalke mit 
Petrefacten finden sich im Schneidergraben, westlich vom Hause „Escberbäek“ , 
wo sie ein ö s t l i c h e s  Einfallen zeigen, und endlich auch nordwestlich vom 
„Segen-Gottesstollen“ , hier nach NW. verflachend. Unmittelbar neben den 
Opponitzer Schichten findet man nordwestlich vom „Segen-Gottesstollen“ licht
graue Kalkmergel mit Petrefacten der Kössener Schichten. Die die Opponitzer 
Kalke von den Kössener Schichten trennenden Opponitz u- Dolomite erscheinen 
hier nördlich von den nach S. verflachenden Raibler Schichten am W ege zum 
„Schwarzwald und W eibegg“ mit saiger stehenden Schichten und einem Streichen 
nach Stunde 5.

Aus der Anführung dieser Thatsachen erleuchtet schon, dass hier grosse 
Discordanzen in der Lagerung der Sandsteine und der nördlich von denselben 
auftretenden Kalke und Dolomite stattfinden.

Südlich von den kohlenführenden Sandsteinen treten schwarze Kalke und Kalk
schiefer und die das Hallbachthal „an der Au“ durchsetzenden W erfener Schiefer 
zu Tage. W ie aus der nachfolgenden Beschreibung derBergbauc hervorgehen wird, 
sind mit dem Zubaustollen im  H a n g e n d e n  der kohlenflötzführenden Sandsteine 
die Schiefer mit Posidonomya Wengensis und Ammonites floridus durchfahren 
worden, Schichten, die bei normaler Lagerung im L i e g e n d e n  der Lunzer 
Sandsteine auftreten. Diesen Umstand in’s Auge gefasst, und damit die scheinbar 
concordante Unterlagerung der Sandsteine durch Opponitzer Schichten in Ver
bindunggebracht, berechtigt wohl zu dem Schlüsse, dass die zwischen den Oppo
nitzer Schichten und den Schichten mit Posidonomya Wengensis und Ammonites 
floridus lagernden Sandsteine von Kleinzell auch den Lunzer Sandsteinen zuge
zählt werden müssen. Das Nähere über die verkehrte Lagerung der drei ober- 
triassischen Schichten, der Gösslinger, Lunzer und Opponitzer Schichten, so wie 
auch über die Discordanzen der übrigen noch verkommenden Gesteine, soll im
II. Theile des Berichtes enthalten sein. Dies sei nur erwähnt, um im Allgemeinen 
ein Bild der unregelinässigen Lagerungsverhältnisse der die Kohlenflötze füh
renden Sandsteine von Kleinzell zu geben.

Zur Beschreibung der einzelnen Baue selbst übergehend, soll die in Fig. 13 
dargestellte Grubenkarte zur Erläuterung des Nachfolgenden dienen.

Der S e g e n - G o t t e s s t o l l e n ,  nach W esten angeschlagen, durchfährt 
graue feinkörnige Sandsteine, welche nach Stunde 7 ( 0 .  IS  S .) streichen, und 
ein Verflachen nach S. unter SO Graden zeigen, wie dies auch an den meisten 
Entblössungen über Tags beobachtet werden kann. In der 8. Klafter seiner 
Länge erreicht der Stollen ein 8 Zoll mächtiges Kohlenflötz, welches das 
Liegeodflötz genannt wird. Nach Anfahrung dieses Kohlenflötzes ändert der 
Stollen seine Richtung nach Südwest, durchquert vorwaltend Schieferfhone, und 
in der 30 Klafter seiner Länge ein zweites nur wenige Zoll mächtiges Kohlen
flötz. Am Liegeadflötze wurde ein Gesenke abgeteuft, und S Klafter saiger unter
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dem Stollenhorizonte ein Hangendschlag geführt, der 13 Klafter Länge erreichte, 
und zwei Kohlenschnüre und zwei Hangendflötze durchquerte. Die einzelnen 
Flötze sind von einander durch Schieferthone getrennt, in denen nur untergeord
nete Lagen von Sandstein Vorkommen. Auf den drei Klötzen wurde ausgelängt. 
Das LiegendflÖtz, das im Horizonte des Stollens mit 6 Zoll Mächtigkeit und süd
lichem Verflachen unter SO Graden durchquert wurde, legte sich im Gesenke 
ganz flach, richtet sich im Horizonte des Hangendschlages (S  Klafter saiger unter 
dem Stollenhorizonte) bis zn 60 Grad Fallwinkel auf, und zeigt in den nach
0 . und W . getriebenen Auslängen eine Mächtigkeit bis zu 1 Fuss. Oft wird es 
verdrückt,  und in der 10. Klafter des östlichen Auslängens durch eine quer über's 
Ort eintretende Kluft ganz ausgeschnitten. Das Mittelflötz, im Hangendschlage 
nur 6 Zoll m ächtig, zeigt sich schon in den ersten Klaftern der auf ihn beste
henden Auslängen als gänzlich unabbauwürdig. Das Hangendflötz, welches im 
Hangendschlage mit 1 Fuss Mächtigkeit und einem südlichen Verflächen unter 
SS Grad erscheint, wurde in westlicher Richtung auf 70 Klafter streichende 
Erstreckung aufgeschlossen, und zeigt dabei im Allgemeinen eia Grösserwerden 
des Verflächens und eine Zunahme der Mächtigkeit nach Westen hin. So hat ein 
in der 50. Klafter des Auslängens angelegter Aufbruch das Fl5tz mit 68 Grad 
südlichem Verflachen und einer Mächtigkeit Yon 3 Fuss aufgeschlossen. Ein 
Gesenke, das in der IS . Klaftei des Auslängens angelegt, zum Zwecke hat, eines* 
theils die Mittel in der Teufe zu untersuchen, anderntheils die Verbindung des 
Segen-Gottesbaues mit dem Zubaustollen herzustellen, schliesst das Hangendflötz 
mit einem südlichen Verflächen unter 80 Grad und einer stellenweise au t r e 
tenden Mächtigkeit von 4 Fuss auf; so dass nach derT eufe zu ein s t e i l e r e s  
Verflächen und eine grössere Abbauwürdigkeit des Flötzes einzutreten scheint.

Der Z u b a u s t o l l e n  ist nach Stunde 21— 10° (NW . 10® N.) angeschlagen, 
und hatte zur Zeit meines Besuches (Ende Juli 1863) bereits eine Länge von 
S2 Klaftern erreicht. Er durchfährt zunächst braune und graue Kalkschiefer, petre- 
factenleer, denen im Liegenden Mergelschiefer und Schieferthone folgen, welche die 
Posidonomya Wcngensis an den Schichtflächen in sehr grösser Menge, und den
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Ammoniteg floridus in meist jungen Exemplaren enthalten.. Diese Versteinerungen 
sind echt obertriassischen Alters. Im Liegenden der petrefactenführenden Schiefer
thone treten Sandsteinschiefer auf, die mehrmals mit den Schieferthorien wechsel
lagern und endlich in wirkliche Sandsteine übergehen. Das Einfallen der Schichten 
ist nach Stunde 1 0 — 11 (SO. 15“ S. — SO. 30 S.) Die Richtung des Einfallens 
behalten die Schichten vom Hangenden in’s Liegende constant bei, der Fallwinkel 
wird gegen N., d. i. in’s Liegende allmälig flacher, so dass derselbe im Anfänge 
des Stollens 35 Grad, in d er 30. Klafter des Stollens nur mehr 20 Grad beträgt. 
In der 33. Klafter seiner Länge durchquert der Stollen ein 6 Zoll mächtiges Kohlen
flötz, dem in 12 Klafter Entfernung ein zweites noch weniger mächtiges Kohlenflötz 
folgt. Beide Flötze zeigen ein Einfallen Stunde 10— 11 (SO. 15« S .— SO. 30° S .)  
unter 20 Grad, und sind durch Sandsteine und Schieferthone getrennt, die den 
Flötzen concordant Zwischenlagern. Der Zubaustollen wird seiner Zeit noch 
weiter in’s Liegende getrieben w erden, um die Communication mit dem Segen
Gottesstollen herzustellen, und diesem als Erbstollen zu dienen. Der W eiter
betrieb dieses Stollens und hauptsächlich seine Verbindung mit dem Segen- 
Gottesstolleubau stellen interessante Aufschlüsse übqr die gestörten Lagerungs- 
Verhältnisse des die Kohlenflötze einschliessenden Sandsteines und der Kohlen
flötze selbst in Aussicht. Da der saigere Höhenunterschied des Segen-Gottes- und 
des Zubaustollens 30 Klafter beträgt, und das Gesenke vom Segen-Gottesbaue mit 
seinem Sumpfe schon 25 Klafter saiger unter der Segen-Gottesstollensohle steht, 
so hat man nur mehr 5 Klafler Saigerteufe zu erschliessen, um in den Horizont des 
Zubaustollens zu gelangen. Stellt man nun das steile Verflächen des Hangend- 
flötzes im Gesenke des Segen-Gottesstollens dem flachen Fallwinkel der durch 
den Zubaustollen schon durchquerten Kohlenflötze gegenüber, und zieht gleich
zeitig den geringen Saigerunterschied zwischen dem jetzigen Sumpfe des 
Gesenkes und dem Zubaustollen in Erwägung, so resultirt der Schluss, dass die 
Störung, welche eine so grosse Differenz im Verflächen der Flötze und ihres 
Nebengesteines verursachte, innerhalb der noch zu durchteufenden o Klaftern, 
vielleicht im Horizonte des Stollens selbst, zur Ausrichtung kommen m üsse.

Auffallend ist das bisher gänzliche Fehlen der die Lunzer Schichten cha- 
rakterisirenden Pflanzenfossilien, die wohl vielleicht wegen Mangel an Aufschluss 
noch nicht erreicht wurden, und bei den häufigen Störungen und Verdrückungen 
der Flötze und ihrer Nebengesteine nie zu einer so vollendeten Entwicklung, 
respective Erhaltung gelangen konnten, wie dies bei weniger gestörten Kohlen
ablagerungen der Fall ist.

Der F r e i s c h u r f s t o l l e n  des Kleinzeller Bergbaues ist nach Nord ange
schlagen urtd durchfährt zunächst aufgelöstes Gebirge und schwarze Kalkschiefer 
mit nördlichem Einfallen. Ihrem petrographischen Charakter nach entsprechen 
diese Kalkschiefer den Gösslinger Schichten, und zwar den Schichten des 
Ammonites Aon; ihnen folgen in der 9. Klafter des Stollens lichtere graue Kalke 
mit splittcrigem Bruche, und diesen Sandsteine von grauer Farbe mit eingela
gerten Schieferthonen. D er Stollen halte zur Zeit meines Besuches die Länge 
von 28 Klaftern erreicht, ohue ein Kohlenflötz durchquert zu haben. Als ich den 
Kohlenbergbau von Kleinzell besuchte, fand ich denselben fast im gänzlichen 
Stillstände. Herr Sev«5ek,  der frühere, und die Herren S t a u s s  & Comp, als 
jetzige Eigenthümer des Bergbaues, führen der Bergbaue wegen einen Process, 
welcher die Ursache der Baueinstellung ist. Nur der Freischurfstollen, als ein 
von den jetzigen Besitzern neuerworbenes Rechtsobject, wird mit zwei Mann 
betrieben.

Es wäre zu wünschen, dass der Grund der Baueinstcllung bald beseitigt 
würde, und der W eiterentwicklung des Bergbaues keine neuen Hindernisse ent-
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gegen treten, damit die durch deu W eiterbetrieb des Zubau- und Segen-Gottes- 
stollens zu erhoffenden Aufschlüsse Aber die noch unbekannten Lagerungsver
hältnisse der Kohlenflötze der Teufe zu bald gemacht würden, und einen Finger- 
zeig geben mögen, ob und wo neue Aufschlussarbeiten mit Aussicht auf Erfolg 
vorgenommen werden sollen. Der guten Kohle wäre ein reichlicher Absatz in die 
nahe gelegenen Eisenetablissements in Frauenthal und Hainfeld gesichert. Die 
chemische Untersuchung der Kleinzeller Kohle, und zwar der Kohle aus dem 
Hangendflötze des Zubaustollens ergab l ' l  Pct. W asser- und 14 ‘1 Pct. Aschen
gehalt. Bei der Brennstoifprobe nach B e r t h i e r  reducirte 1 Gewichtstheil Kohle 
28-80 Gewichtstheile Blei, woraus sich 5831 Wärmeeinheiten oder 9 0 Ctr. als 
Aequivalent für eine Klafter 30zölligenFiehtenholzes berechnen. Ein Versuch auf 
Kokes ergab 72 Pct. gute Kokes.

S c h ü r f e  im H a l l b a c h t h a l e .  Am linken Ufer de9 Hallbaches, gegen
über dem Hause „Hammer am Kirchbichel“ befindet sich ein Stollen, der vor
mals von Oesterlein betrieben, je tz t im Besitze des Herrn W e i n m ü l l e r  ist, 
und gegenwärtig (Sommer 1864) im Betriebe steht.

Auf der sehr grossen Halde findet man Gesteine von grösser Mannigfaltig
keit in petrographi9cher Beziehung. Es sind dies Sandsteine von grauer Farbe, 
Sandsteinschiefer von gleicher Farbe der Sandsteine und reichem Glimmer
gehalte, Schieferthone mit vorwiegend dunkler Färbung und zahlreichen undeut
lichen Pflanzenresten, verschiedene Varietäten von Mergeln und Mergelschiefern, 
endlich dunkle Kalkschiefer, reich an Eisengehalt, mit zahlreichen kleinen P e tre 
facten, deren Bestimmung jedoch wegen der Dichte des Gesteines unthunlich 
i s t  Einzelne Stücke gleichen im Bruche sehr den öpalisirenden Muschelkalken.

Die Sandsteine sind über Tags nirgends entblösst, ausgenommen ober dem 
Stollenmundloche, wo sie im aufgelösten Zustande sich befinden und kein deut
liches Verflachen oder Streichen wahrnehmen lassen. In N. werden sie von 
Kalken begrenzt, die eine lichtgraue Farbe und splitterigen Bruch besitzen und 
unregelmässige, isolirte Felspartien bilden, welche theils keine Schichtung, theils 
ein sehr veränderliches Streichen und Verflachen wahrnehmen lassen. Regel
mässiger geschichtet sind die südlich vom Sandsteine auftretenden Gebilde; es 
sind zunächst Rauchwacken, denen dünngeschichtete braune Kalke folgen. 
Letztere zeigen ein deutliches Verflächen nach S. unter 45 Graden. Am ändern 
Ufer (dem rechten) des Hallbache9 wurden östlich von Hammer am Kirchbichel 
in den Kalkschiefern Petrefacten gefunden, die jedoch ih rer Undeutlichkeit 
wegen nicht zu bestimmen sind.

Im Stollen zeigt der Sandstein ein Verflächen nach S. unter 45 — 50 Gra
den. Die südlich vom Stollen über Ta»s auftretenden Gesteine, Raucbwacke und 
dünngeschichtete Kalke, sind daher Hangendschichten zum Sandsteine und ihre 
Ueberlagerung eine vollkommen concordante. Ihrem petrographischen Habitus 
nach entsprechen sie den Kalksteinen der „Opponifzer Schichten“ , und insbeson
dere sind es die dünngeschichteten Kalke, die petrographisch ganz gleich den 
Gesteinen sind, in denen anderorts es möglich war, Corbis Mellingi und andere 
Leitpetrefacten für Raibler Schichten zu erhalten. Demnach sind die durch den 
Stollen aufgeschlossenen Sandsteine Sandsteine der „ L u n z e r  S c h i c h t e n “,und 
dürftendie im Liegenden derselben über Tags auftretenden lichten Kalke den Göss- 
linger Schichten entsprechen, in deren Hängendsten die petrefactenführenden 
Mergel und Kalkschiefer auftreten, die, wie oben erwähnt, auf der Halde zu 
finden und manche davon im Bruche für opalisirende Muschelkalke zu halten sind.

Der Stollen, welcher im Streichen der Sandsteine nach W . angeschlagen 
ist, ändert mehrmals seine Richtung, bald in's Hangende bald in’s Liegende sich

K. k. g«ologiaehe AetchM flStalt. 1865. 15. Baud. J. H ell. ^
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wendend, und durchfahrt ausser Sandsteinen vorwiegend Schieferthone, die nur 
schwache Kohlenvorkommen enthalten. Ein eigentliches Kohlenflötz wurde bisher 
nicht erreicht, und dürfte daselbst auch nicht zu erreichen sein, da der Sand
stein sich als sehr verdrückt und gestört zeigt. Der Stollen wird übrigens in 
westlicher Richtung weiter fortgesetzt.

Ein zweiter bereits verbrochener Schürfstollen liegt am linken Gehänge 
des Hallhachthales, westlich von „Hallbachlehen“ am Eingänge des kleinen Gra
bens, durch welchen der W eg zum „Schallensteinhofe“ führt. Auf der Halde 
dieses Stollens findet man graue Schiefer mit Fucoidenabdrüuken an den 
Schichtungs- und Spaltflächen, kalkreiche Sandsteine und lichte Kalkmergel. 
Westlich vom Stollen, am W ege zum „Schallenstein“ sind die Schiefer in deut
licher Schichtung aufgedeckt; sie zeigen ein Streichen von Stund 19 in Stund 7 
(W . IS* N. in 0 . 18° S .) und ein Fallen unter 60 — 70 Graden in der Richtung 
nach S. Dieselben Schiefer kommen östlich und westlich vom Hallbachlehen vor, 
und sind im Ramsauthale durch Aptychus Didayi als N e o c o m i e n b i l d u n g  
charakterisirt. In ihren Liegenden sind im Hallbachthale, westlich von „Steghof“ 
rothe und graue jurassische Kalke mit Belemniten zu Tage entblösst. Der 
Schürfstollen ist demnach als ein Schürf auf Kohle eine ganz verfehlte Anlage, 
und wurde auch nach 18 Klafter erreichter Länge wieder eingestellt. Die 
schwache Aehnlichkeit der dunkelgrauen in aufgelöstem Zustande schwarzgrauen 
Neocomienschiefer mit kohlenhältigem Schieferthone mag die verlockende 
Ursache der Anlage dieses Stollens gewesen sein.

Von den vielen Schürfungen im P f e n n i g b a c h - ,  W o b a c h -  und W i e 
se  n b a c h t h a l e  sind die meisten aufgelassen und verbrochen und gegenwärtig 
nur vier Baue im Betriebe. Es sind dies drei Freischurfstollen des Herrn T i r l  
und Compagnie und der im Juli 1864 belehnte Baa der Frau Anna Be nz .  Die
selben liegen an dem nördlichen Abhange des das Pfennigbach- und W obach- 
thal in S. begrenzenden Gebirgszuges, und zwar sind die drei Freischürfe bei 
„Sengeneben“, südlich von „Brandstadt“ und südwestlich vom Hause „Klaus“, 
der B enz 'sche  Bau westlich vom Hause «„Ecker“ angeschlagen.

Die vier genannten Baue bestehen auf ein und demselben Sandsteinzuge. 
Der Sandstein, welcher ein Verflächen nach S. unter SO Graden zeigt, hat zum 
Liegenden lichte, splittrige hornsteinführende Kalke (Gösslinger Schichten) 
und wird von Rauchwacke und dünngeschichteten Kalken (der Opponitzer 
Schichten) concardant überlagert. Die die Lunzer Schichten bezeichnenden 
Pflanzenfossilien und andere fossile Reste konnten auf keiner der Halden der in 
Rede stehenden Baue gefunden werden, und ist das Vorkommen solcher auch 
den mit der Aufsicht der Baue betrauten Personen und den Arbeitern nicht 
bekannt.

Der Freischurf bei Sengeneben ist an einem Flötzausbisse angelegt 
worden, und hat das 1 Fuss 18 Zoll mächtige Kohlenflötz auf 30 Klafter in 
westlicher Richtung aufgeschlossen. —  Die zwei Freischürfe, südlich von Brand
stadt und südwestlich von „Klaus“ , und der zwischen beiden liegende 
B e n z ’sche Stollen, sind nach S. angeschlagen und hat der letztere in der
46. Klafter seiner Länge ein 2 Fuss starkes Flötz erreicht, auf dem jetzt ausge- 
läugt wird. Der Freischurfstollen südlich von „Brandstadt“ ist gegenwärtig 
42 Klafter lang, und hat bis jetzt nur Sandsteine und untergeordnete Lagen 
von Schieferthonen durchquert. Sein Vorort steht (26 . Juli 1864) im Schiefer
thone an, der von einzelnen Kohlenspuren durchzogen ist, und man holft daselbst 
in Kürze ein Kohlenflötz anzufahren. Der Freischurfstollen, südwestlich von 
„Klaus“, gegenwärtig 30 Klaflter lang, hat 3 Flötze durchfahren, ein 6 Zull
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mächtiges Liegend- und zwei 12zöllige Hangendflötze. Auf dem äusserem Han- 
gendflötze wurden nach 0 . und W . Auslängen getrieben.

Auf der W estseite zeigt sich das Kohlenflötz flacher gelagert, regelmässiger 
im Streichen, und mächtiger als auf der Ostseite. In einem vom westlichen Aus
längen aus getriebenen Gesenke erreicht das Flötz 2 1/*— 3 Fuss Mächtigkeit 
und verflacht unter 30 Graden regelmässig nach S.

Die übrigen Schurfbaue im Pfennigbach-, W obach- und W iesenbachthale 
sind seit längerer Zeit aufgelassen, die meisten von ihnen verbrochen. Alle die 
aufgelassenen und heute noch im Betriebe stehenden Baue bestehen auf m e h r e 
r e n  v e r s c h i e d e n e n ,  in der Hauptrichtung von 0 . nach W . streichenden 
Sandsteinzügen, die mit Zuhilfenahme der über Tags auftretenden Sandstein- 
entblössungen, Kohlenausbisse und sicherer Hangendkalke leicht in ih rer F o rt
setzung festzustellen sind, wie dies im zweiten Abschnitte ausführlich e rö rte rt 
werden wird *).

c) Baue der Umgebung von Lilienfeld.

Von L. H e r t l e .

Die Beschreibung der Baue soll in der Reihenfolge, wie dieselben von 0 . 
nach W. liegen, erfolgen, und zwar in der Weise, dass einander näher gelegene 
Baue im Zusammenhange beschrieben werden.

Die meisten und bedeutendsten Baue bestehen auf einem Sandsteinzuge, 
welcher südlich vom Stifte Lilienfeld im Klostergraben zu Tage tritt, über die 
nördlich von der Spitze des „gespitzten Brandes“ liegende Einsattlung in den 
Thalgraben, von diesem über die südlich vom Ziegelstadlhäusel (nordöstlich von 
Steg) liegende Einsenkung in das Traisenthal zieht, und sich endlich mit dem 
zwischen Schrambach- und Zögersbachgraben mächtig entwickelten Sandsteine 
verbindet. Gegen 0 . steht der in Rede stehende Sandsteinzug mit dem vom 
„Hochreith“ in Verbindung, und ist dieser Zusammenhang nur durch das Auftreten 
jüngerer Gebilde zwischen Klostergraben und W iesenbachthal oberflächlich unter
brochen und nicht sichtbar. In westlicher Richtung lässt sich der Sandsteinzug 
im Schrambachgraben bis Pirkfeld, im Zögersbachgraben bis zum Fusse des 
Schoberberges deutlich in seiner Fortsetzung constatiren. Auf die in demselben 
vorkommenden Kohlenflötze bestehen gegenwärtig der R u d o l p h -  und A d o l p h -  
S t o l l e n  im Thalgraben, der A n n a - S t o l l e n ,  am rechten Traisenthal-Gehänge 
nordostöstlich von „S teg", der A l t - C a r o l i - S t o l l e n  am linken Traisenufer, 
über dessen Mundloch das alte Bergbaus erbaut ist, der N i c o l a i - S t o l l e n  in 
dem zwischen dem Zögersbachgraben und dem Schrambachgraben liegenden Paral
lelgraben, der J o s e p h - S t o l l e n ,  am linken Gehänge des Zögersbachgrabens, und 
es bestanden ehedem mehrere unbedeutende, je tz t schon verbrochene Schürfstol
len amNordabhange des gespitzten Brandes, an dem nördlich von der Milndung des 
Schrambachgrabens in das Traisenthal liegenden Gehäoge, der Schürfstollen am 
linken Gehänge des Zögersbachgrabens, westlich vom Hause „Niederhof“, und

J)  Eine U e b e r s i c h t s -  u n d  M a a s s e n l a g e r u n g s k a r t e ,  welche sümmlliehe B erg- und 
Schurfbaue und die belehnten Grubcnmaassen in den Umgebungen von Hainsau, Kleinzell, 
Hainfeld, Lilienfeld, K irchberg  a. d. Pielach, Schwarzenbach und T ürn itz  darstellt, und 
nach einer von Herrn k. k. Berggeschwornen W enzel P ü c h l e r  m itgetheilten Copit- 
von m ir im Maasse 1 Zoll =  800 K lafter red u cirt w urde, befindet sich im Archive der 
k. k. geologischen R eichsanstalt, und gew ährt einen raschen Ueberblick über den Stand 
und den Zusammenhang der Steinkohlenbergw erke jen es T erra ins.

1 0*
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endlich der am Fusse des Schoberberges gelegene auch bereits verbrochene 
Schürfstollen.

Alle die genannten als je tz t noch bestehend angeführten Baue sind theils 
im Betriebe, theils nur zeitweise sistirt, aber in beständiger Aufrechthaltung 
begriffen. Sie repräsentiren einen Gesammtaufschluss von circa 2000 Klafter 
Länge dem Streichen der Klötze nach.

Von geringerer Bedeutung sind die theils aufgelassenen und verbrochenen, 
theils sistirten Baue im J u n g h e r r n t h a l ,  S t a n g e n t h a l  und S c h r a m b a c h -  
g r a b e n .  Sie bestehen auf einem nördlich von dem oberwähnten Sandsteinzuge 
auftretenden, zu diesem nahezu parallelen Sandsteinzuge;

D er Vollständigkeit halber seien auch die bereits verbrochenen W e n z l’-  
schen Baue im K l o s t e r g r a b e n ,  südsüdöstlich vom Stifte Lilienfeld, erw ähnt, 
die auf einem südlich von dem erst erwähnten Sandsteinzuge auftretenden Sand
steinvorkommen bestanden, sowie auch der südlich vom Stifte Lilienfeld am 
linken Gehänge des Klostergrabens angeschlagene R u d o l p h - E r b s t o l l e n ,  der 
westlich vom Stifte Lilienfeld am rechten Ufer des Traisenthaies liegende Com - 
m u n a l s t o l l e n ,  und endlich der Ös t l i c h  vom C a l v a r i e n b e r g e  angelegte 
Stollen entsprechende Erwähnung finden sollen.

Noch soll die Anmerkung beigefügt werden, dass die zwar noch zu den 
Bauen der Umgebung Lilienfeld zählenden Stollen und Schürfe am rechten 
Gehänge des Zögersbachgrabens, darunter der N e u - C a r o l i s t o l l e n ,  des 
Zusammenhanges mit den Bauen der Engleithen halber in einem der nächsten 
Abschnitte e „Baue der Umgebung Türnitz, Schwarzenbach und Annaberg“ 
näher geschildert werden sollen.

Dies als allgemeine Einleitung und zur leichteren Orientirung vorausge
schickt, soll nun zur Beschreibung der einzelnen Baue, und zwar in folgender 
Reihenfolge geschritten werden:

1. Die vormals W e n z e l 's c h e n  B a u e  im K l o s t e r g r a b e n ;  2. d e r  
R u d o l p h - E r b s t o l l e n ,  der C o m i m i n a l - S t o l l e n  und d e r S t o l l e n  ö s t l i c h  
v o m  C a l v a r i e n b e r g e ;  3. der  R u d o l p h - S t o l l e n  im T h a l g r a b e n ;
4.  der A d o l p h - S t o l l e n  i m T h a l g r a b e n  mit dem durch den im November 
1863 erfolgten Durchschlag in Verbindung stehenden A n n a - S t o l l n e r b e r g -  
b a u  b e i  S t e g ;  5. der  A l t - C a r o l i - ,  N i k o l a u s -  und J o s e p h - S t o l l e n  
und 6. die Baue und Schürfungen im J u n g h e r r n t h a l ,  S t a n g e n t h a l  
und S c h r a m b a c h g r a b e n .

Der übrigen hier nicht erwähnten Schurfbaue wird an geeignetem Orte 
Erwähnung geschehen.

1. D ie  B a u e  im K l o s t e r g r a b e n  südsüdöstlich von Lilienfeld, ehedem 
im Besitze des Fabriksbesitzers Herrn F. W e n z e l  zu Lilienfeld, liegen am 
Zusammenflusse der zwei Grabenbäche, wovon der eine auf der „V order-Eben“' 
der andere „am Golm“ entspringt, und welche, sich beim Hause „Kohlbrenner“ 
vereinigend, den Klostergrabenhach bilden.

Das Kohlenvorkommen, auf dem diese Baue bestanden, gehört einem Sand
steine an, der im Klostergraben sehr geringe oberflächliche Verbreitung zeigt, 
in 0 . von Gosaubildungen auf „Vorder- und Hintereben“ überdeckt wird, in W. 
sich zwischen den Hangend- und Liegendkalken plötzlich auszuschneiden scheint, 
in der That aber auch hier von jüngeren Gebilden (jurassischen Aptychen- 
schiefern) überlagert wird.

Eine deutliche Entbtössung des Sandsteines im Klostergraben ist über Tags 
nirgends zu finden, und sind die zu Tage aufgedeckten Sandsteine und Schiefer
thone in meist aufgelöstem Zustande ohne jegliche Schichtung. Nördlich vom
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Hause „Kohlbrenner“ sind lichtgraue, splitterige Kalke entblösst, welche ein 
südsüdöstliches Einfallen unter 40 Graden zeigen und mit grauen Kalkmergeln 
wechsellagern; Hem petrographischen Habitus nach sind diese Kalke den Göss
linger Schichten analog. Südlich von dem Sandsteine beim „K ohlbrenner“ am 
W ege zum Golm und zur Vordereben treten dünngeschichtete Kalke und Dolo
mite auf, die ein südliches Verflachen unter 35 Graden zeigen und von fast hori
zontal liegenden „Gosauschichten“ überlagert worden. Die Besichtigung der 
Halden der zwei Stollen und eines Schachtes, von welchen Einbauen nur mehr 
die Pingen sichtbar sind, ergab graue, feinkörnige Sandsteine, Sandsteinschiefer 
und dunkle Schieferthone, Gesteine, die petrographisch den Lunzer Schichten 
entsprechen. Fossilreste konnten keine gefunden werden. Die nicht sehr grossen 
Halden lassen auf keine bedeutende Ausdehnung der Baue schliessen, deren Auf
lassung in der Hoffnungslosigkeit, damit abbauwürdige Kohlenflötze zu erreichen, 
begründet war.

2. D e r  Ru d o l  p h - E r b s t o I I e n ,  d e r  C o m m u n a l s t o  I l e n  u n d  d e r  
S t o l l e n  ö s t l i c h  v om C a l v a r i e n b e r g e .  Der erstere ist südlich vom Stifte 
Lilienfeld am linken Ufer des Klostergrabenbaches nach W e s t e n  angeschlagen, 
und unterfährt den „gespitzten Brand“, einen wegen seiner regelmässig konischen 
Form ausgezeichneten Berg. Der Stollen ist 90 Klafter lang und durchaus im 
Liegendkalke des nördlich von der Spitze des gespitzten Brandes zu Tage 
tretenden Sandsteines getrieben. Der Zweck der Anlage dieses Stollens war, für 
denim Thalgraben befindlichen Rudolphbau einen Erbstollen herzustellen, welchem 
zu erfüllen s o l l e n d e n  Zwecke der Stollen auch seine Benennung verdankt. 
Die Anlage selbst war eine verfehlte. Abgesehen davon, dass der Stollen durchaus 
im festen Liegendkalksteine getrieben, daher dessen Betrieb weit kostspieliger 
werden musste, als wenn man mittelst eines Hangendschlages in die flötzführende 
Schieferznne geschlagen, und derart auch Kohle dabei gewonnen hätte, ist auch der 
Höhenunterschied zwischen dem Rudolph-Stollen im Thalgraben und demRudoIph- 
Erbstollen (2 4  Klafter) ein sehr geringer und steht der Rudolph-Tiefbau mit seiner 
tiefsten Strecke gegenwärtig schon um 4 Klafter tiefer als das Niveau des Rudolpli- 
Eibstollens. Gleichzeitig liegt aber der Anna-Stollen bei S teg um 8*3 Klafter 
tiefer als der Rudolphs-Erbstollen, und soll jener durch den Adolphbau mit dem 
Rudolphbaue einst in Verbindung gebracht und zum Erbstollen für das östlich vom 
Traisenflusse gelegene Flötzstreichen gemacht werden. (Die hier angegebenen 
Höhenunterschiede beziehen sich immer nur auf das Niveau der Mundzimmer und 
ist die Steigung der Stollen dabei gar nicht in Rechnung gebracht.) Der Betrieb 
des Stollens, bereits durch mehrere Jahre sistirt, wurde aus obigen Gründen nicht 
wieder aufgnommen und der Stollen als nutzlose Anlage für immer aufgelassen.

Der C o m m u n a l s t o l l e n ,  circa 100 Klafter in westlicher Richtung vom 
Stifte Lilienfeld entfernt, liegt am rechten Traisenufer neben der Poststrasse und 
ist circa 4  Klafter ober der Thalsohle nach S ü d  angeschlagen. Der Nordabfall 
des „gespitzten Brandes“ , an dessem Fusse der Communalstollen lieg t, ist in 
seiner Abdachung zweimal unterbrochen. Die erste Unterbrechung erfolgt durch 
eine sehr fluche, terrassenartige Einsenkung nördlich von der Spitze des 
gespitzten Brandes. In der Einsenkuug erscheinen lichte, splitterige Kalke mit 
Hornsteinen, petrographisch echte Gösslinger Kalke, welche in S. von dem aus 
dem Thalgraben in den Klostergraben ziehenden Sandsteine überlagert werden, 
in N. steile Felswände bilden und derart die Terrasse begrenzen. Die zweite 
Unterbrechung in der nördlichen Abdachung des gespitzten Brandes, viel unbe
deutender als die ersterw ähnte, erfolgt circa 50 Klafter tiefer, und zwar durch 
ein Flachlegen des Gehänges auf circa 30 Klafter Länge. In der dadurch gebil
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deten Terrasse erscheinen wieder Gö9slinger Kalke und graue Mergel, und süd
lich davon Schieferthone mit Kohlenausbissen. Der Stollen durchfährt in der 
Richtung seiner Anschlagestunde (Stunde 12) dunkelgraue bis schwarze Kalke,die 
nach S. unter 4S Graden verflachen und denen lichtgraue, splitterige Kalke folgen. 
In der 63. Klafter erreicht der Stollen graue Schieferthone und hierauf Sand
steine ; in ersteren kommen schwache Kohlenstreichen vor. Der Stollen erreichte 
eine Länge von 200 Klaftern, von welchen die letzten 60 Klafter bere/fs dem 
Vcrbruche anheimgefallen sind.

Fig. 14 stellt ein durch den Stollen gelegtes Profil vor, aus dem die Art und 
W eise, wie die Sandsteine und ihre Nebengesteine zu einander gelagert sind, 
ersichtlich wird. Man sieht, dassdie südlich vomStollen zuTage bekannten Kohlen
ausbisse einem Sandstein Vorkommen angehören, welches ein in’s Liegende verwor
fenes Trumm des südlich davon durchziehenden Hauptsandsteinzuges repräsentirt.

Pty  /■&
G w p tiz te r  fira& et. Surf*

1. G Ö ssIinger-Schiohten , d ao faelg raue K alk e .

2 .  L n n z e ra c h ic h te o ; S an d s te in e  und S c h iefe r  m it K ohlenanabiasen .
3 . K alke. 4. D o lo m ite .

M aa«$9tab : l "  — Jöl) K la fte r .

Für die Annahme einer solchen Verwerfung, wie sie in Fig. 14 dargestellt 
wird, sprechen die petrographischen Analogien der Liegendkalke im Communal- 
Stollen mit den Liegendkalken des Hauptsandsteinzuges (mit Gösslinger-Kalken) 
und die Sandsteine und Schieferthone des Communal-Stollens mit denen von 
Anna-Stollen bei Steg (mit Gesteinen der Lunzerschichten), endlich der Umstand, 
dass dem Sandsteinvorkommen des Communal-Stollens eine westliche oder öst
liche Fortsetzung fehlt, eine ähnliche Rutschung aber auch weiter westlich zu 
beobachten is t, wie dies im Nachstehenden beschrieben werden soll. Von Fos
silresten fanden sich weder im Stollen noch auf der Halde Spuren vor.

D e r  S t o l l e n  ö s t l i c h  vom C a l v a r i e n b e r g e ,  liegt am rechten Ufer 
des Traisenthaies neben der Poststrasse, am Fusse der an der Mündung des 
Thalgrabens in das Traisenthal erscheinenden Terrasse. Die Terrasse, welche 
das äussere Ansehen einer Diluvialtcrrasse besitzt, besteht aus Sandsteinen, die 
mit Schieferthonen und Kohlenspuren am Fusse der Terrasse und neben der 
Poststrasse zu Tage gehen, und in S. von grauen Dolomiten überlagert werden. 
In N. werden dieselben durch das Alluvium des Traisenflusses bedeckt. Eine 
ähnliche Terrassenbfldung, in gleicher Höhe mit der so eben beschriebenen, 
findet sich am linken Gehänge des Traisenthaies zwischen Stangenthal und 
Jungherrnthal. Auf dieser Terrasse liegt der Berghof, auch Castelli-Hof nach



[ 7 9 ] Dag Kohlengübiet in den nordöstlichen Alpen. 7 9

dessen früheren Besitzer benannt. Sie besteht aus Gösslinger Kalken, und zwar 
aus den meistens die obersten Lagen einnehmenden lichtgrauen Kalken mit 
Hornsteinconcretionen, welche ein s ü d l i c h e s  Verflachen unter 30 Graden 
zeigen und westlich von „Berghof“ an der Mündung des Stangenthaies in's 
Traisenthal von Sandsteinen überlagert werden. Letztere sind bei Kastentbal 
entblösst und zeigen daselbst ein s ü d l i c h e s  Verflächen unter 40 Graden. 
In ihrem Hangenden nördlich vom Hause „G ries“ folgen petrefactenreiche Kalk
schiefer und graue Mergelschiefer, die mit den im Zögersbachgraben auftreten
den Kalksteinen der „ O p p o n i t z e r  S c h i c h t e n “ identisch sind. Zwischen 
„Kastenthal“ und „G ries“ ist die Pinge eines ehemals betriebenen Schürf
stollens sichtbar. W eder der Sandstein am linken Ufer zwischen „Kastenthal“ 
und „G ries“, noch der am rechten Ufer östlich vom Calvarienberge können nach 
W. oder 0 . .weiter verfolgt werden, wohl bildet aber der erstere die westliche 
Fortsetzung des letzteren.

Die die Terrasse „am Berghof“ bildenden Gösslinger Schichten sind die 
Liegendschichten zu dem am rechten Ufer östlich vom Calvarienberge zu Tage 
tretenden Sandsteine; die Ueberlagerung beider Gebilde ist durch das Alluvium 
des Träisenthales überdeckt. Gleichzeitig ersieht man, dass das Vorkommen von 
Sandsteinen am rechten Ufer der Traisen östlich vom Calvarienberge und seine 
westliche Fortsetzung am linken Ufer zwischen „Kastenthal“ und „G ries“ einem 
in 's Liegende verworfenen Theile des südlich davon befindlichen Sandstein- 
zuges angehört, dass also hier eine ähnliche Störung stattgefunden haben müsse, 
wie beim Communalstollen, wobei jedoch die verworfene Partie etwas tiefer 
gesunken ist, als dies bei diesem der Fall ist.

Der Stollen östlich vom Calvarienberge war nach S. angeschlagen und hat, 
wie das auf der Halde liegende Hauwerk zeigt, Sandsteine von dem gewöhn
lichen Habitus der Lunzersandsteine und Schieferthone mit Kohlenspuren durch
fahren. Fossilreste konnten keine gefunden werden.

Der Stollen, ehemals von O e s t e r l e i n  betrieben, ist bereits verbrochen 
und sind nur mehr Pinge und Halde als Zeugen ehemaliger bergmännischer T hätig- 
keit sichtbar geblieben.

3. R u d o l p h - S t o l l e n  i m T h a l g r a b e n .  Derselbe ist am östlichen 
Gehänge des Tbalgrabens, circa 300 Klafter in südöstlicher Richtung von den 
Thalhäuseln entfernt, nach Stunde 6 ( 0 .)  angeschlageu und durchfährt dunkel
graue Schieferthone, Sandsteine und ein im Schiefer eingeschlossenes Kohlen
flötz nach dem Streichen der Schichten. Ueber Tags sind diese Gesteine beim 
Mundloche des Stollens und nördlich von demselben in dem an der „.Glatzen“ 
(d. i. der schon mehrmals erwähnten Einsenkung nördlich von der Spitze des 
gespitzten Brandes) beginnenden Graben entblösst, und ist deren östliche Fort
setzung durch die am nordwestlichen und nördlichen Abfalle des gespitzten 
Brandes angelegten Schürfstollen constatirt. Die Liegendschichten der Sand
steine sind die aufgedeckten Gösslinger Kalke, die Hangendschichten sind süd
lich vom Mundloche des Rudolph-Stollens als dünngeschichtete Kalke, Rauch- 
wacke und graue Dolomite entwickelt. Die dünngeschichteten Kalke zeigen an 
einer Stelle ein südliches Verflächen unter 45  Graden, und führen Spuren von 
Petrefacten.

Der Rudolph-Stollen hat das im Mundloche ausbeissende Kohlenflötz auf 
90 Klafter streichende Erstreckung verfolgt. An dem Ausbisse zeigte sich das 
Flötz nur als eine schwache im Schieferthone eingelagerte Kohlenspur; allmälig 
wurde es aber mächtiger und reiner. In der 20. Klafter vom Mundloche weg 
zeigte cs bereits eine Mächtigkeit von 4 Fuss, welche im weiteren östlichen
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Aufschlüsse zwar oft durch Verdrückungen bis auf wenige Zolle herabsiukt, oft 
aber auch bis zu 8 und 9 Fuss anschwellt. Das Flötz wurde durch Gesenke und 
Tiefstrecken in der Tiefe aufgeschlossen, so wie auch der ober der Stollensohle 
liegende Theil der Flötzmittel theilweise zum Aufschlüsse kam. Der Gesammt- 
aufschluss beträgt im Streichen etwa 200, im Verflächen 85 Klafter.

Die Ausrichtung ist eine sehr uuregelmässige. Man legte Gesenke, Auf- 
brüche und Strecken nur an Stellen an, wo (fas Flötz iri grösserer Mächtigkeit 
sich entwickelt zeigte; die minder mächtigen Flötzpartien blieben grossentheils 
von Aufschlussarbeiten unberührt. Im W esentlichen lassen sich -jedoch fünf 
Horizonte unterscheiden, wovon der höchste, die Hochstrecke, 10 Klafter saiger 
ober der Stollensohle, der zweite, der Stollenhorizont selbst, und die übrigen drei 
Horizonte, die drei Tiefstrecken, 5, 10 und 14 Klafter unter dem Stollenhorizonte 
sind. Zwischen den einzelnen Horizonten sind m ehrere streichende Strecken 
ungelegt, welche nur von geringer streichender Ausdehnung sind und meist mit 
der ersten auftretenden Flötzvertaubung oder Verdrückung w ieder eingestellt 
wurden. Der Abbau fand grossentheils in dem Tiefbaue statt, und beschränkte 
sich auch nur auf die mächtigeren Flötzmittel.

Der Rudolphbau, dessen Betrieb gegenwärtig sistirt ist, wird zu gelegener 
Zeit wieder in Betrieb gesetzt werden. Dass eine Wiederaufnahme des Betriebes 
dieses Baues rentabel sein werde, beweisen die durch die bisherigen nur man
gelhaften und planlosen Ausrichtungsarbeiten erzielten Aufschlüsse. Bei einer 
Regelung der Aufschlussarbeiten und einem continuirlich nachfolgendem Abbaue 
lassen der noch sehr wenig angegriffener Theil der Flötzmittel im Hochbatie 
so wie auch die noch unversehrt gebliebenen Partien des Tiefbaues eine ergie
bige Ausbeute erwarten.

4. A d o l p h -  u n d  A n n a - S t o l l n e r  B e r g b a u  b e i  S te g .  Die den 
Gebrüdern Karl und Nikolaus O e s t e r l e i n  gehörigen Bergbaue bei Lilienfeld 
wurden bereits im Jahre 1832 eröffnet, und sind die ä l t e s t e n  u n d  a u s g e 
d e h n t e s t e n  K o h l e n b e r g b a u e  der Umgebungen vonLilienfelil und vonKirch- 
berg. Obschon der Adolph-Stollen im Thalgraben und der Anna-Stollen nächst 
„S teg“ zwei gesonderte Einbaue bilden, so sollen sie doch im Zusammenhange 
beschrieben werden, da die geologischen und Lagerdngsverhältnisse in beiden 
Bauen in nahen Beziehungen zu einander stehen und die Baue auch wirklich 
durch den im November 1863 erfolgten Durchschlag miteinander in Verbindung 
stehen.

Die Localisirung der Baue, so wie die geographische Verbreitung des Sand
steinzuges, in welchem die durch die Baue erschlossenen Kohlenflötze eingelagert 
sind, wurden schon Eingangs dieser Beschreibung näher geschildert. Der Sand
stein zeigt, in der Nähe der Baue nirgends eine deutliche Eutblössung, jan der 
sich ein Streichen oder Verflächen wahrnehmen liesse, ist jedoch im verwit
terten Zustande längs des rechten Traisenthalgehänges zwischen dem Fussthal- 
graben und dem Ziegelstadlhäusel (nordöstlich von S teg) zu Tage entblösst, hier 
den Untergrund der W iesen auf der Auerbauernleiten bildend.

Auch in seiner Fortsetzung in den Thalgraben zeigt sich nirgends eine 
deutliche Aufdeckung der Schichtung desselben, und ist der Sandstein nur in 
Geschieben und als zu Lehmboden verwittertes Materiale, bedeckt von W iesen 
und W aldungen, zu linden. Die Liegendschichten des Sandsteines bilden die 
beim „Ziegelstadlhänsel“ und nördlich davon an der Strasse bis zum Calvarien- 
berge entblösstcn Kalksteine, welche ein südliches Verflächen von 45— 50 Graden 
besitzen. (Gösslinger Schichten.)

Die das u n m i t t e l b a r e  Liegende der Sandsteine bildenden Gesteine sind 
graue Kalkscliicfer mit Spuren von Posidonomycu und Halobia Lommeli; sie
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sind in der Einsenkung östlich vom Ziegelstadlhäusel gegen den Thalgraben hin 
als Geschiebe und anstehend zu finden. Ihnen folgen weiter im Liegenden graue 
splitterige Kalke mit knolliger Oberfläche und- Hornsteinconcretionen, und 
dunkelgraue, körnige und bituminöse Kalke, welch’ letztere auch den Calvarien- 
berg bilden.

Die Hangendscbichten des Sandsteines sind Kalkschiefer, Rauchwacke und 
Dolomite (Opponitzer Schichten). Sie bilden den zwischen dem Fussthal- und 
Thalgraben liegenden B erg , auf dessen westlichem Abhange der Sandstein 
mit Kohlenausbissen zu -Tage geht. Zunächst über den Sandsteinen folgen 
Kalkschiefer und dünngeschichtete verschieden gefärbte Kalksteine mit P e tre 
facten, welche den „ R a i b l e r  S c h i c h t e n "  zu entsprechen scheinen, dann 
gelbe Rauchwacke und endlich die den Kamm des Bergrückens bildenden grauen 
Dolomite, welche so wie die in ihrem Liegenden auftretenden Kalkscbiefer und 
Kalksteine ein südliches Verflächen unter 4 0 —SO Grad zeigen. Der Sandstein 
selbst, den „ L u n z e r  S c h i c h t e n “ angehörend, ist durch die in den Schiefer- 
thonen vorkommenden Pflanzenfossilien charakterisirt. Auf den Halden des 
Adolph- und Anna- Stollens finden sich im Schieferthone Equisetites columnaris, 
Pterophyllum longifolium, Calamiten u. a. Pflanzenfossilien; ferner Myacites 
letticus und 'andere unbestimmbare Molluskenreste. Dabei muss bemerkt werden, 
dass Equisetites columnaris im schwarzen eigentlichen Kohlenschiefer im 
unmittelbaren Hangenden des Hauptflötzes auf tritt, während das Pterophyllum  
in einem grauen Schieferthone oder Sandsteinschiefer im entfernteren Hangen
den des Flötzes zu finden ist. Das dritte für die Lunzer Schichten charakte
ristische Leitfossil, Pecopteris stuttgardiensis, wurde gar nicht gefunden.

Der nun folgenden Mittheilung über den Adolph- und Anna-Stollen-Berg- 
bau soll die in Taf. I dargestellte Grubenkarte zur Erläuterung dienen.

D e r  A d o l p h - S t o l l e n  i m T h a l g r a b e n  ist an dessen linkem Gehänge 
gegenüber dem Rudolph-Stollen nach Stunde 16 , S Grad (S W . 20# W .) 
angeschlagen und durchfährt zunächst Sandsteine und Schieferthone unter sehr 
spitzem Winkel zu ihrem Streichen. In der 40. Klafter seiner Länge erreichte 
er ein 1 Fuss mächtiges Kohlenflötz und nach Aendeiung seiner Richtung in 
Stunde 19—20 (W . 15° N. — W . 30° N.) ein z w e i t e s  Kohlenflötz mit 3 Fuss 
Mächtigkeit. Das Zwischenmittel beider Flötze, ungefähr 8 Klafter mächtig, besteht 
vorwiegend aus Schieferthonen, die in der Nähe der Flötze fossile Pflanzen- 
reste einschliessen; untergeordnet treten Sandsteinschiefer als schmale band
förmige Einlagerungen im Schieferthone auf. Das Einfallen der Schichten ist 
ein südliches unter 40 Grad. Um 34 Klafter tiefer liegt der A n n a - S t o l l e n  
am rechten Gehänge des Traisenthaies, bei 200 Klafter in ostnordöstlicher 
Richtung von „S teg“ entfernt. Seine Seeliöhe beträgt 1192 Fuss.

Er durchfahrt in der Richtung seiner Aaschlagästunde (Stunde 9, 7° oder 
SO. 7° S .) Sandsteine und Sandsteinschiefer von grauer Farbe. Die Sandsteine 
sind sehr fest, feinkörnig, grohklüftig und ungeschichtet; die Sandsteinschiefer 
zeigen ein südliches Verflächen unter 45 Grad. Eine nach 0 . unter 70 Grad 
fallende Kluft schneidet die Sandsteine ab, und die hinter der Kluft auftretenden 
Gesteine zeigen ein südliches Einfallen unter 70 G rad, welches Einfallen auch 
alle weiters durch den Stollen durchquerten Gesteinschichten beibehalten, welche 
vorwiegend aus festen ungeschichteten Sandsteinen bestehen, in denen mehrmals 
allmälige Uebergänge in mehr geschichtete Sandsteine und Sandsteinschiefer, selten 
aber eigentliche Schiefereinlagerungen Vorkommen. Der Stollen ist in den lichten 
Dimensionen von 8 Fuss Höhe und 7 Fuss Breite getrieben, steht grossentheils 
ohne allen Ausbau im festen Gesteine, und ist nur an wenigen Stellen ausgemauert.

K. k . geologische HeiehaaD sttlt. IS . Band* 1 8 IJ5 .I . Heft. 1 1
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In der 140. Klafter des Stollens wurde ein 1 >/2 Fuss mächtiges Kohlen
flötz, und weiters eine 12 Klafter mächtige Zone dunkler Schieferthone du rch 
quert, in welcher noch ein 4  Fuss mächtiges und ein 2 Fuss mächtiges Kohlen
flötz eingelagert sind. Die drei Kohlenflötze zeigen, wie die Gesteine der sie 
einschliessenden Schieferhalle ein ostwestliches Streichen und ein s ü d l i c h e s  
Fallen unter 65 Grad.

Die drei Kohlenflötze werden wegen ihrer gegenseitigen Lagerung das 
Liegend-, Mittel- und das Hangendflötz genannt. Das Zwischenmittel zwischen 
dem Liegend- und MittelflÖtze enthält massenhafte Vorkommnisse von Equisetites 
columnaris u. a. Calamiteen; erstere kommen auch im unmittelbaren Hangen
den des Hauptflötzes in schönen Exemplaren vor.

Der noch weiter ins Hangende getriebene Stollen hat nach dem Hangend- 
flötze noch 4  Klafter Sandsteine durchquert und in der 1S6. Klafter seiner Länge 
den Hangendkalk angefahren. Es sind daher drei Kohlenflötze in einer bei 
12 Klafter mächtigen Schieferthonzone eingebettet, welch’ letztere an der Grenze 
des „ L u n z e r  S a n d s t e i n e s “ zu seinem Hangendkalke als eine Einlagerung 
in den Lunzerschichten auftritt. (Vergleiche damit das Betreffende in der Be
schreibung der BergBaue in der Umgebung von Ramsau).

Bis zum MittelflÖtze, auf welchem allein die Ausrichtungsbaue bestehen, 
ist der Anna-Stollen 147 Klafter lang und beträgt sein Ansteigen auf diese 
Länge 2 ‘72 Klafter. In der 147. Klafter ist der Wechsel, von welchem aus 
östliche und westliche Auslängen getrieben wurden.

Die Ausrichtung erfolgte in beiden Hauen durch die Auffahrung von Haupt
grundstrecken nach dem Streichen des mächtigeren Mittelflötzes. Von diesen 
Grundstrecken aus wurden mittelst Aufbrüchen und Gesenken die Mittel ober 
und unter den Stollensohien aufgeschlossen. Solcher Art ergab sich für jeden 
Stolleneinbau ein Hoch- und ein Tiefbau.

Die im Horizonte des Anna-Stollens getriebenen Grundstrecken haben 
das Mittelflötz auf 500 Klafter seines Streichens aufgeschlossen, wovon 
160 Klafter auf das westliche und 340 Klafter auf das östliche Auslängen 
kommen.

Die Auslängen des Anna-Stollens sind in den Dimensionen von 6 Fuss 
Höhe getrieben, durchaus in schöner Zimmerung und reicher Verpfählung und 
bilden derart einen Musterausbau im wahren Sinne des W ortes. Im westlichen 
Auslängen, welches ostsiidöstlich von „S teg" zu Tage geht, wurde das Mittel- 
ilötz vom Anfahrungspunkte an auf 120 Klafter seinem Streichen nach fast ohne 
Unterbrechung in der Mächtigkeit von S— 6 Fuss ausgerichtet. Gegen sein 
westliches Ausgehende verdrückt sich das Flötz allmälig, weshalb man den 
westlichsten Theil des Auslängens dem Verbruche überlässt, und nur die ersten 
120 Klafter desselben, in welchem das Flötz abbauwürdig erscheint, in so lange 
aufrecht erhält, bis seiner Zeit der Abbau der Mittel daselbst eingeleitet 
werden wird. Das östliche Auslängen des Anna-Stollens dagegen wird ohne 
Unterbrechung weiter fortgesetzt, theils um neue Flötzmittel zum Aufschlüsse 
zu bringen, theils um die Ausführung des Projectes, die Anna- östliche Grund
strecke zum Erbstollen für den Rudolph- und Adolphbau zu machen, ihrer 
Vollendung rascher entgegen zu führen.

Gegenwärtig ist das östliche Auslangen, und zwar der Hochbau desselben, 
durch vier Aufbrüche in vier grosse Pfeiler getlieilt, welche im Streichen eine 
Länge von 6 0 — 90 Klaftern haben. Jeder dieser Pfeiler ist durch streichende 
Strecken untergetheilt, welche in 6— 8 Klafter Saigerabstand von der Grund
strecke und von einander getrieben wurden. Solcher streichender Theilungs-
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strecken bestehen gegenwärtig vier, und sind dieselben von unten nach oben 
als Einser bi9 Vierer-Hochstrecke benannt. Der zweite Aufbruch im östlichen 
Auslängen, die Zweier-Rutsche genannt, ist bis zu Tage geführt, und d ien t als 
Hauptwetteraufbruch. E r bringt eine Saigerhöhe von 69 Klaftern ober der 
Anna-Stollensohle ein. Die übrigen Aufbriiche des östlichen Auslangens sind 
bis auf die Dreier-Hochstrecke geführt; die V ierer-R utsche vermittelt den 
Durchschlag mit der Adolph-Einser-Tiefstrecke, welche nur um 2 '8  Klafter 
tiefer liegt, als das gegenwärtig noch 90 Klafter vom Durchschlage entfernte 
östliche Feldort der Anna-Vierer-Hochstrecke, und mit dieser letzteren einst in 
unmittelbarer Verbindung stehen wird.

In gleicher Weise sind die Mittel unter der Sohle des Anna-Stollens auf
geschlossen. Drei dem Verflachen des Flötzes nach getriebene Gesenke (thon- 
lägige Schächte) und vier im Flötzstreichen getriebene Strecken in Saiger
abständen von 5 — 10 Kiaftern theilen das Flötz in Abbaupfeiler von 90 Klafter 
Länge und IS — 20 Klafter flacher Höhe. Der Zweier Schacht ist der tiefste und 
sein Sumpf liegt 30 Klafter unter der Anna-Stollensohle. E r dient gleichzeitig 
als Wasserhaltungsschacht.

Der T i e f b a u  vom A d o l p h - S t o l l e n  besteht nur aus einer Tiefstrecke 
5*5 Klafter tief unter der Adolph-Stollensohle, und gehört gegenwärtig zum 
Anna-Hochbau. Noch unbedeutender sind die Ausrichtungsarbeiten im Adolph
Hochbaue. Es bleibt aber noch ein grosses Feld, gegenwärtig noch ganz unver- 
ritzt, für die Zukunft zur Ausrichtung über; es sind dies die Mittel ober der 
Anna-Vierer-Hochstrecke und ober dem Adolph-Stollen, welche bis zu ihrem 
Ausgehenden noch gegen 75 Klafter flache Höhe besitzen. Mehrere bis zu Tage 
geführte Aufbrüche lassen nebst bekannten Flötzausbissen ganz deutlich die 
Linie des Flötzausgehenden verzeichnen, welche im Aufrisse der in Tafel I 
enthaltenen Grubenkarte besonders bezeichnet dargestellt ist.

Fasst man den Anna- und Adolphbau zusammen, betrachtet man den le tz te
ren als die Fortsetzung des Anna-Hochbaues, so kann man gegenw ärtig 11 Bau- 
horizonte unterscheiden, welche einen Aufschluss von 71 Klaftern Saigerhöhe, 
oder in flacher Höhe von 130 Klaftern repräsentiren.

Von diesen 11 Bauhorizonten fallen vier unter die Anna-Stohlensohle, einer 
auf letztere selbst, und die übrigen auf den Anna-Hochbau und den mit diesem 
vereinigten Adolph-Bau.

Es dürfte hier am Platze se in , Einiges über die im Kirchberg-Lilienfelder 
Montan-Reviere projectirten, durch Hauptschächte zu bewerkstelligenden U n t e r 
s u c h u n g e n  und  A u f s c h l ü s s e  d e r  K o h l e n f l ö t z e  in g r ö s s e r  T i e f e  
mitzutheilen.

Die bereits in der „L iteratur“ erwähnte „Karte des Kirchberg-Lilienfelder 
Montanreviers“ von Herrn Karl F o i t h ,  war eigentlich die Vorarbeit zur Erm itt
lung günstiger Orte für jene grösseren Versuchsbaue. Die Gewerken von Kirch
berg, Lilienfeld, Bernreuth u. s. w. vereinigten sich und beschlossen auf gemein
schaftliche Kosten durch Bohrungen oder abzuteufende Schächte die Kohlenab
lagerungen des genannten Reviers in der Teufe zu untersuchen, zu welchem 
Behufe sie vorerst jene Karte durch Herrn F o i t h  aufnehmen und verfertigen 
Hessen. Aus der Karte glaubte man entnehmen zu können, dass drei Schächte, 
und zwar der eine in Bernreuth, der zweite in ScKrambach bei Steg, und der 
dritte in der Soiss, südlich von Kirchberg an der Pielach, abgeteuft, sichere Auf
schlüsse über das Verhalten der Kohlenablagerungen in der Teufe geben würden. 
Vorderhand blieb es noch beim Projecte und es wird hoffentlich auch fernerhin 
dabei bleiben.

11 •
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Die F o ith 's c h e  Karte dürfte nämlich kaum geeignet se in , begrün
deten Projecten als Grundlage zu dienen. In der bezeichneten Karte werden, 
dem damaligen Stande der Kenntnisse entsprechend, nur „Kalkstein“ und 
„Kohlenformation“ (Schiefer- und Sandsteine) unterschieden, ohne Trennung 
der im Liegenden und der im Hangenden der kohlenführenden Sandsteine 
(der „Lunzerschichten“)  auftretenden Kalksteine. Ueberdies wurden in die 
„Kohlenformation“ nicht nur die kohlenfilhrenden „Lunzerschichten“ , sondern 
auch andere im dem Terrain vorkommenden Schiefer- und Sandsteine (Iiassische 
Fleckenmergel, Neocomschiefer), welche sicherlich keine Kohlenflötze führen, 
einbezogen.

Für den Bergbau am Steg tritt jedoch schon in nächster Zukunft die N o t 
wendigkeit heran, diu bereits sicher gestellte Fortsetzung der Flötzmittel in eine 
Teufe von 30 Klaftern unter der Sohle des Unterbaues durch einen zweckmässigen 
Vorbau zur Ausrichtung zu bringen und die bis in die genannte Teufe mit unver
änderter Mächtigkeit niedersetzenden Flötzmittel noch weiter in die Teufe zu 
verfolgen und aufzuschliessen. Da sowohl Förderung als auch W asserhaltung 
durch die oft ihren Fallwinkel ändernden Gesenke init vielen Schwierigkeiten 
verbunden sind, auch bei zunehmender Teufe die W etternoth hiuzutritt und 
überhaupt das Aufschliessen der Teufe mittelst Gesenken vom Unterbaue aus 
seine praktische Grenze b a t, so ist man gesonnen, dem Annu-Tiefbaue durch 
einen eigenen Einbau, einen Saigerschacht, zu Hilfe zu kommen. Der Platz zur 
Anlage dieses Schachtes ist bereits ermittelt, und befindet sich derselbe im 
Fussthalgraben, östlich vom Fussthal-Zubauhäusel 16 Klafter entfernt. Der Tag
kranz des Schachtes käme nach dem Projecte um 5 Klafter höher zu liegen als 
die Sohle des Annastollen-Mundloches, und bei der Annahme eines mittleren Fall
winkels von SS Grad würde der Schacht das Mittelflötz in der 25. Klafter 
seiner Teufe erreichen, also in einem Horizonte, der um S Klafter höher liegt, 
als die bereits durch den Anna-Tiefbau erschlossene Teufe (30  Klafter). In dem 
Kreuzrisse der Grubenkarte Tafel I ist der projectirte Schacht ersichtlich 
gemacht. E r wird, bis er das Mittelflötz erreicht, voraussichtlich 20 Klafter Kalk 
und dann S Klafter Sandsteine und Schieferthone mit dem Hangendflötze zu durch
teufen haben.

Die B e s c h a f f e n h e i t  d e r  K o h l e n f l ö t z e ,  und zwar des Mittel- oder 
Hauptflötzes wurde durch die sehr ausgedehnten Ausrichtungsarbeiten ziem
lich erschöpfend kennen gelernt. Abgesehen von den vielen kleinen Störungen 
(Verwerfungen, Verdrückungen u. s. w .) ergibt sich ein mittleres oder 
H a u p t s t r e i c h e n  des Flötzes nach Stunde 5 —  5 Grad (0 . 10° N .) Das Ein
fallen ist ein s ü d l i c h e s ,  im Mittel unter SS Grad. Local ändert sich der 
Fallwinkel sehr häufig. Die Fiötze richten sich oft bis zur Saigerstellung auf, 
seltener legen sie sich flach. Die M ä c h t i g k e i t  des Kohlenflötzes (d. i. 
das Haupt- oder Mittelflötzes) ist sehr veränderlich, 3 — 24 Fusse, im Mittel 
8— 10 Fuss. Das Flötz wird häufig von Klüften dnrchzogen, welche dem Streichen 
des Flötzes mehr weniger ins Kreuz gehen, und meist eine Verwerfung oder ein 
Ausschneiden des Flötzes zur Folge haben; andererseits tritt das Flötz in den 
bizarrsten Formen auf, denen es oft seine local sehr bedeutende Mächtigkeit von
4 Klaftern und auch mehr zu verdanken hat. Es sind dies Einbauchungen des 
Liegenden und Hangenden, Sackbildungen des ersteren und andere Unregel
mässigkeiten in der Ablagerung des Flötzes, wie solche in der folgenden Fig. IS  
dargestellt sind.

Im Allgemeinen zeigt sich jedoch das Liegende des Flötzes immer mehr 
gestört als das Hangende. Letzteres ist oft ganz ungestört, regelmässig nach
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S. unter 50 — 70 Grad verflachend, 
während ersteres auf die verschiedenste 
Weise gestört erscheint. Die merkwür
digste der Unregelmässigkeiten in dem 
hiesigen Flötzvorkommen ist wohl das 
Spalten des Flötzes. Das Flötz theilt 
sich dabei in zwei oder drei Trümmer, 
wovon meist nur eines dem Verflächen 
nach fortsetzt, die übrigen sich auskei
len. Solche Spaltungen halten mitunter 
auf grosse Distanzen im Streichen an.

Alle diese Unregelmässigkeiten des 
Flötzes beeinträchtigen den Abbau des
selben meist nur wenig, da sie in Folge 
der ausgezeichneten Localkenntniss des 
Herrn Bergbauleiters alsbald zur schnellsten Ausrichtung gelangen. Die grössere 
Mächtigkeit des Flötzes ist es auch, welche bei vorkommenden Störungen eine 
genauere Orientirung ermöglicht, indem bei einer Verwerfung, Auskeilung u. s. w. 
eines 10— 12 Ftiss mächtigen Flötzes, die damit verbundenen Erscheinungen, 
Klüfte, deren Fallrichtung u. s. w. viel deutlicher in die Augen springen, als dies 
bei nur wenige Fuss oder gar Zoll mächtigen Flötzen der Fall ist. Im Nach
stehenden sollen die grössten und wichtigsten S t ö r u n g e n  in d e m  F l ö t z v o r 
k o m m e n  des Anna- und Adolph-Stollens geschildert werden.

Im A d o l p  h - S t o l l e n  wurde das zweite Kohlenflötz, das dem Mittel- oder 
Hauptflötze des Anna-Stollens entspricht, mit südlichem Verflächen unter 40 Grad 
angefahren, und in dieser Richtung und Neigung gehen auch die Gesenke 
zur ersten Tiefstrecke. In letzterer zeigt sich das Flötz flacher gelagert und an 
verschiedenen Punkten seiner streichenden Erstreckung verschieden mächtig, an 
einer Stelle sogar ganz verdrückt. Hangendschläge endlich haben constatirt, dass 
das Flötz im Horizonte der ersten Tiefstrecke sich auf 8 Klafter in der Richtung 
seines Fallen» ganz söhlig leg t, nach diesen 8 Klaftern aber wieder das frühere 
südliche Verflächen von 40 Grad annimmt. Solcher Art ergeben sich verschie
dene Profile, die nachstehende Fig. 16 versinnlichen soll.

ß ty i£ .
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Die Verbindung des Adolph-Stollens mit dem Anna-Baue geschieht, wie 
schon erwähnt, durch die Adolph Einser T iefstrecke, richtiger durch einen Han
gendschlag, in welchen die streichende Einser Tiefstrecke allmälig übergeht, und 
durch die Anna Vierer-Rutsche (Aufbruch Nr. IV im östlichen Auslängen des Anna- 
stollens). Dieser Durchschlag ist gleichzeitig der Ausrichtungsbau der grössten 
Störung im Flötze.

Wie aus beistellender Skizze Fig. 17 hervorgeht, nehmen die Schichten im Vie- 
rer-Autbruche zwischen der Adolph EinserTief- und der Anna Dreier Hochstrecke

ein steileres Verflächen an, 
T’,^/7 A als sie im Adolph-Stollen

zeigen, und verzweigt sich 
im Horizonte der Anna-
3. Hochstrecke das Flötz 
in drei Theile abwärts. An 
verschiedenen Punkten des 
Flötzstreichens erscheint 
diese Verzweigung oder 
Flötzspaltung verschieden, 
und kann dieselbe auf etwa 
30 Klafter streichende 

j t .die.Kluft-lohifßnüMry Erstreckung wahrgenom
men werden. Gleichzeitig 
erscheint längs derganzen

Vierer-Rutsche eine nach Ostsüdost fallende Kluft, welche das Flötz z w e i m a l  ins 
Liegende verwirft. Der eine Verwurf wird auf der Anna- östlichen Grundstrecke 
sichtbar, woselbst das Mittelflötz durch die erwähnte Kluft plötzlich abgeschnit
ten wird, hingegen das Hangendflötz in die Strecke tritt. Längs dem Verflächen 
des letzteren ist die IV. Rutsche getrieben, und erst ein im Horizonte der zweiten 
Hochstrecke getriebener 11 Klafter langer Liegendschlag erreicht hier zwei 
Trümmer des Hauptflötzes. Das dritte und liegendste Trumm schneidet sich zwi
schen der Dreier und Zweier Hochstrecke auf eine originelle und merkwürdige Art 
aus, wie sie in einem Verhaue beobachtet werden konnte und in Eig. 18 dar

gestellt ist. Daher erscheint das dritte Trumm 
des Hauptflötzes nicht mehr im Liegendschlage 
auf der Zweier Hochstrecke.

Der zweite Verwurf kann im Horizonte 
der Adolph- Einser Tiefstrecke beobachtet 
werden, wo, wie oben bereits erwähnt, ein 
Hangendschlag den Durchschlag von der i m 
S t r e i c h e n  d e s M i t t e l f l ö t z  e s  getriebene 
Adolph- Einser Tiefstrecke mit der dem 
V e r f l ä c h e n  d e s  M i t t e l f l ö t z e s  nach 
getriebenen Anna-Vierer-Rutsche herstellt 
und vermittelt. Der erwähnte Hangendschlag 
bat somit die Verwerfung durchquert, welche 
vom Hangenden ins Liegende 9 Klafter söhlig 
beträgt.

Noch ist eine interessante Abnormität in dem Flötzvorkommen zu erwähnen, 
welche zwichen der I. und II. Rutsche des östlichen Anna-Auslangens in einem 
Verhaue zwischen der dritten und vierten Hochstrecke beobachtet wurde und in 
Fig. 19 versinnlicht ist.

J7f J n n a  3 e r  W bchstreckt. 
J2 Ann<r, J  ffor.hstrcehe, 
V ITf./ e-r ftttfjc/iG 

S .  fia.ngvndrchJ.a.g oon- £[,
A. f / v . 2- /  m.. 

ti.o T rüm m er d ef
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Das Flötz erreichte an der Stelle des Hakens 
im Liegenden eine Mächtigkeit von 24 Fuss. Aehn- 
liehe Unregelmässigkeiten, wie die hier angeführten, 
kommen in grösser Menge im kleineren Maassstahe
vor. und es seien die hier beschriebenen grösseren / fjtoTJfoeArtrecto
Störungen nur als Beispiele und Typen aufgestellt.
Im Anna-Tiefbaue kennt man bis je tz t weniger 
Störungen, wohl eben darum, weil derselbe noch 
nicht so vielfach durchörtert und aufgeschlossen 
wurde, als dies im Hochbaue der Fall ist. ,

Im Ganzen stellt sich das Kohlenflötz-Vor- ' 
kommen des Adolph- und Anna-Baues als ein mäch
tiges, doch keineswegs von Störungen freies dar. Der Kohlenreichthum des 
bereits aufgeschlossenen Feldes steht in einem erfreulichen Contraste zu dem 
der benachbarten Kohlenbergbaue (Umgebung Kleinzell, Kirchberg u. s. w .), 
des Quantums nicht zu gedenken, das in früheren Jahren aus dem Anna-Stollenbaue 
ausgebeutet wurde.

Was die Beschaffenheit der Kohle anbelangt, so ist die Kohle des Mittel- 
flötzes von mürber Consistenz, frei von fremden und tauben Beimengungen, und 
auch freier von Schwefelkies. Eine chemische Untersuchung der Kohle gab als 
Resultat 0 ‘9 Pct. W asser und 7-8 Pct. Aschengehalt. Bei der B e r th ie r 's c h e n  
Brennstoffprobe reducirte 1 Gewichtstheil Kohle 27 Gewichtstheile Blei, woraus 
sich 6102 Wärmeeinheiten oder 8-6 Centner als Aequivalent für eine Klafter 
SOzölligen Fichtenholzes berechnen. Ein Versuch auf Cokesbarkeit gab 74 Pct. 
gute Cokes. Diese Probe stellt die Kohle des Bergbaues am Steg, verglichen mit 
den Kohlen der benachbarten Kohlenbaue, als die reinste, den höchsten BrennefTect 
erzielende und den grössten Ausfall an Cokes bietende Kohle dar.

Die zum Ab b a u e  vorgerichteten Felder, 90 Klafter dem Streichen und 
I S —20 Klafter der flachen Höhe nach messend, werden f i r s t e n m ä s s i g  abge- 
baut. Wie aus dem schraffirten Theile der in Taf. I dargestellten Grubenkarte 
zu entnehmen ist, sind schon bedeutende Felder ausgebaut worden. Insbesondere 
sind die Mittel des Tiefbaues Gegenstand früherer Gewinnung gewesen; jetzt 
findet ein regelmässiger Abbau im Hochbaue statt und bleiben einstweilen die 
Mittel im Tiefbaue unberührt. Die Gewinnung der Kohle beim Abbaue geschieht 
ohne Sprengen, durch Schrämen und Keilen.

Dabei benützt man den Vortheil, die nach Loskeilen des Oberortes stehen 
bleibende Brust am Liegenden zu unterschrämen, worauf es nur einer geringen 
Wuchtung bedarf, um die Kohlenbrust an ihrem glatten Liegendblatte abrutschen 
zu machen. Oft erfolgt dieses Abrutschen schon während des Unterschrämens, 
und der Geübtheit und Vorsicht der Arbeiter wegen kann diese rasche und der 
Conservation der mürben Kohle entsprechendste Gewinnungsweise ohne Gefahr 
angewendet werden. Die mannigfachen Störungen im Kohlenflötze bedingen oft 
eine Abweichung von der Art des gewöhnlichen Firstenbaues; dies ist insbeson
dere bei der an der zweiten und dritten Hochstrecke stattfindenden Flötzspaltuug 
der Fall, wo die durch Querschläge zugänglich gemachten Trümmer mit theil- 
weiser Rücklassung ihrer Zwischenmittel heiausgenommen werden. Bei der 
zwischen der dritten und vierten Hochstrecke stattfindenden Hakenwerfung des 
Liegenden (Siehe Fig. 19) verhaute man den die Einsenknng des Liegenden aus
füllenden Theil des Flötzes sohlenmässig, versetzte den ausgebauten Raum und 
überbühnte ihn, am erst dann den Obertheil des Flötzes firstenmässig gewinnen 
zu können.
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Die im Hochbane e r z e u g t e  K u h l e  wird durch Schutte und Aufbrüche in 
die nächst tiefere Hochstrecke gesäubert, daselbst in ungarische Hunde mit 
3 1/* Centner Fassung gefüllt, bis zur nächsten Hauptrutsche gefördert und in 
dieselbe gestürzt, durch welche sie des steilen Verflächens der Rutschen halber 
von selbst bis an die Grundstrecke gelangt. Auf der Grundstrecke wird die Kohle 
in englische Bahnhunde von 30 Centner Fassung verladen und auf einer Railsbahn 
zu Tage in die Verladhütte gefördert. Die Kohle geht somit vom Abbauorte bis 
zu ihrer Verladung über 3 Kratzen. Aus den Tiefbauen geschieht die Förderung 
der Kohle in Rollhunden von nur 2 Centner Fassung über zweimännische 
Haspel. Bei der gegenwärtig geringen Belegung des Tiefbaues genügt diese 
Förderung.

Die W a s s e r h a l t u n g  aus der Tiefe geschieht mittelst dreier im zweiten 
Schachte angebrachten thonlägigen Handpumpensätze. Die W asser, welche in 
geringer Menge der Tiefe zusickfern, werden nach Bedarf ausgepumpt, und mit 
den vom Hochbaue kommenden Wassern in einer auf der Anna-Grundstrecke und 
im Anna-Stollen aus Holzrinnen hergestellten W assersaige zu Tage geleitet.

Die W e t t e r l o s u n g  ist durch natürlichen W eiterzug hergestellt. Durch 
die Anlage von W etterthüren an bestimmten Punkten wird der einfallende W et
terstrom in den Tiefbau und an alle dem gewöhnlichen W etterzuge abseits gele
gene Orte hingeleitet. Durch diese bessere W etterführung sind auch die ehemals 
in den Tiefbauen oft beobachteten schlagenden W etter in neuerer Zeit ganz 
beseitigt worden. Der D reier-W etterschacht, d. i. die bis zu Tage gehende zweite 
Rutsche des Anna-östlichen Auslängens ist durch eine Wetterfallthüre geschlossen. 
Bei grösserer Entwickelung matter oder schlagender W etter genügt ein nur 
einstündiges OefTnen dieser Falllhiire, um die Grube rein zu machen. So stark 
ist der W etterzug daselbst.

Ventilatoren, früher öfters an solchen dem W etterzuge abseits gelegenen 
Orten angewendet, werden in neuerer Zeit gar nicht mehr benöthiget.

Die gegenwärtig erzeugte Kohle wird im Annastollen-Bergbaue( und zwar 
in drei Verhauen des östlichen Hochbaues gewonnen. Die G r ö s s e  d e r  E r z e u 
g u n g  richtet sich natürlicherweise nach den Absatzverhältnissen. Aus statis
tischen Ausweisen, entnommen der österreichischen Zeitschrift für Berg- und 
Hüttenwesen vom Jahre 1 8 6 0 , ergab sich für das Jahr 1856 für den Bergbau 
am Steg eine Jahreserzeugung von 74.140 Centnern, bei einer Mannschaft von 
146 M ann, für das Jahr 1857 eine Jahreserzeugung von 73.000 Centnern und 
für das Jahr 1858 von 68.748 Centnern bei einer Mannschaft von 119 Mann.

Dieses Jahr (18 6 4 ) stellt sich die Monatserzeugung durchschnittlich auf 
8000 Centner, somit die Jahreserzeugung auf nahe 100.000 Centner bei einem 
Personale von 60 Mann. Man sieht aus diesen Ziffern, wie ungleich günstiger 
sich das Verhältniss der erzeugten Menge zu der dafür benöthigten Mannschaft 
g e g e n w ä r t i g  im Vergleiche mit früheren Jahrgängen gestaltet. In den betref
fenden statistischen Ausweisen ist als der bei der Grube angenommene W erth 
der Kohle 18 s/ 4 kr. C. M. angenommen worden. Ob dieser W erth, in öster
reichischer W ährung 32 kr. betragend, den Verkaufs- oder Gestehungspreis 
repräsentirt, ist aus den Ausweisen nicht weiters zu entnehmen. Gegenwärtig 
stellt sich der Gestehungspreis der Kohle loco Verladhütte auf 19 kr. ö. W. 
per Centner Erzeugung.

Die Kohle wird grösstentheils an die Hüttenwerke der Gebrüder Karl und 
Nikolaus O e s t e r l e i n  zu Marktei, an andere in der Umgebung liegende indu
strielle Etablissements, und eine nicht unbedeutende Menge selbst nach Wien an 
diverse Abnehmer abgesetzt.
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5. A l t - C a r o l i -  N i k o l a u s - u n d  J o s e p h - S t o l l e n .  Diese drei Stollen 
schliessendieKohlenllölzedes Sandsteinzuges links vorn Traisenflusse, d. i. die west
liche Fortsetzung der durch den Rudoph-, Adolph- und Anna-Stollen aufgeschlos
senen Kohlenflötze auf. Die Localisirung der Baue und die allgemeine Verbreitung 
der Sandsteine ist schon anfangs in der Beschreibung geschildert worden. Die 
Sandsteine kommen an vielen Orten in schönen Entblössungen zu Tage aufge
deckt vor. So sind dieselben vom Eingänge in den Schrambachgraben längs dessen 
rechtem Gehänge, bis „am Pirkfeld“ entblösst, und zeigen ein südliches Verflächen 
unter 3 5 —45 Grad. Ihre liegendsten Schichten bilden graugrüne-Schiefer- 
thone und Mergelschiefer mit zahlreichen Exemplaren der Posidonomya Wen- 
genüis auf den Schichtflächen. Diesen folgen zunächst iin Hangenden graue 
Snndsteinschiefer mit Glimrnerblättchen, und schwarzen Flecken an den Schicht
flächen. Letztere mögen von verkohlten Pflanzentheilen herrühren und verleihen 
dem Gesteine sein geflecktes Aussehen. Auf diesen gefleckten Sandsteinschiefern 
folgt der eigentliche graue, feinkörnige Sandstein der Luuzerschichten, welcher 
den ganzen „Osterkogel“, d. i. den zwischen demSchramhachgraben und dem süd
lich davon gelegenen Parallelgraben liegenden B erg, so wie das rechte Gehänge 
des erwähnten Parallelgrabens einnimmt. In seinem Hängendsten treten die Schie- 
ferthone mit den Kohlenflötzen auf, welch' letztere an mehreren Punkten des 
Gehänges südlich vom Nikolaus-Stollen zu Tage ausbeissen. Die Liegend
schichten der Sandsteine sind lichte splitterige Kalke mit Hornsteinconcretionen, 
pefographisch echte Gösslingerkalke, welche unmittelbar unter den Schiefern mit 
Posidonomya Wengensis im Schrambachgraben an dessen linkem Gehänge zu 
Tage treten.

Die Hangendschichten der Sandsteine, „Opponitzer Schichten“, sind Rauch- 
w acke, dünngeschichtete Kalke, graue Mergelschiefer und bituminöse, kurz- 
klüftige Dolomite, Gesteine, welehe die Sandsteine auf der nördlichen Abdachung 
des den Zögersbach-Graben von dem nördlich gelegenen Parallelgraben tren 
nenden Bergrückens überlagern, den Kamm dieses Bergrückens bilden, und längs 
dessen s ü d l i c h e r  Abdachung verflachend, das linke Gehänge des Zögershach- 
Grabens einnehmen. Die dünngeschichteten Kalke und Mergelschiefer führen 
Petrefacten der Raibler Schichten und sind davon Corbis Mellingi H au. Pecten 
filosus u. m. a. zu erwähnen.

D e r  A lt - C a r o l i  -  S t o l l e n  ist der älteste der in der Umgebung von 
Lilienfeld angeschlagenen Stollen, und wurde bereits im Jahre 1837 belehnt. 
Schon im Jahre 1847 erwähnte H a i d i n g e r  in den „Berichten über Mit- 
theilungen von Freunden der Naturwissenschaften, III. Band. Nr. 5 “ bei der 
Schilderung geologischer Beobachtungen in den österreichischen Alpen dieses 
Bergbaues.

Der Stollen, nach Stunde 18 (W .) angeschlagen, durchfährt 8 Klafter dolo
mitischen Kalk,  hierauf Schieferthone, und erreicht ein in letzterem einge
schlossenes Kohlenflötz, welches nach Stunde 5 streicht. Das Kohlenflötz wurde 
durch 70 Klafter seines Streichens unabbauwürdig verfolgt, und tritt erst nach 
dieser Erstreckung abbauwürdig, 8 Fuss m ächtig, auf, ein Streichen nach 
Stunde 7 (0 .  15® S .)  und ein Verflächen nach Stunde 13 (S . 15<> YV.) unter 
70 Grad besitzend. Das Flötz wurde weiters seinem Streichen nach auf
60 Klafter, seinem Verflachen nach auf 70 Klafter aufgeschlossen, und zeigte 
hiebei eine Mächtigkeit von 3— 6 Fuss, welche nur selten durch Störungen 
(Verdrückungen u. s. w .) zur Unabbauwürdigkeit heiuntersinkt. Ein 10 Klafter 
langer Hangendschlag hat ein zweites, minder mächtiges Kohlenflötz angefahren, 
das nach Stunde 5 streicht, weiters jedoch nicht aufgeschlussen wurde.

K. k. geolugigclie K eichsanslylt. 1865. J5 . ltand . I- H eft. 1*2
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Der N i k o l a u s - S t o l l e n ,  nach Stunde 14 (S . 30° W .) angeschlagen, 
erreicht in seiner 50. Klafter ein 2 Fuss mächtiges Flötz, welches nicht weiter 
seinem Streichen nach verfolgt wurde.

D e r J o s e p h - S t o l l e n  im Zögersbach-Graben endlich ist an dessen nörd
lichem Gehänge nach Stunde 1 (N. 15» 0.)augeschlagen und durchfährt vom 
Hangenden in’s Liegende folgende Gebirgsschichlen: 40 Klafter ungeschich
teten Dolomit:; 8 Klafter grauen feinkörnigen Sandstein mit Einlagerungen eines 
dunkelgrauen Sandstein-Schiefers in seinen hängenderen Schichten; 10 Klafter 
Sandstein-Schiefer und Schieferthone, letztere undeutliche Pflanzenreste und 
zwei nur etliche Zoll mächtige Kohlenspuren enthaltend; 15 Klafter Schiefer
thone mit untergeordneten Einlagerungen von Sandstein-Schiefer und einem 
2 Fuss mächtigen Kohlenflötze; 12 Klafter Schieferthone und Sandsteinschiefer. 
Das Einfallen der Schichten ist ein südliches unter 4 0 —50 Grad.

Vergleicht man die durch die drei Stollen, den Alt-Karoli-, Nikolaus- und 
Joseph-Stollen angefahrenen Flötze in der gegenseitigen Lagerung ihrer S trei
chungslinien auf gleichem Horizonte (siehe Fig. 2 0 ), so ersieht man,  dass dem 
Kohlenflötze des Joseph-Stollens das durch den Hangendschlag im Alt-Karoli- 
Stollen erreichte Flötz entspricht, und es ist somit sehr viel Grund zur Annahme 
vorhanden, mittelst eines Liegendschlages vom Joseph-Stollen aus erst das 
mächtigere Flötz des Alt-Karoli-Stollens zu erlangen. Der Nikolaus-Stollen steht 
mit seinem Vororte am Liegendflötze und dürften, bei weiterem Betriebe des 
Stollens in’s Hangende, das Mittel- und Hangendflötz in etwa 12 Klafter Länge 
zu durchqueren sein.

Fy.26.
SitruU /on , d w J o .r c f 'tA tc e la i. u A t t -  C n m h s to U e n s . t e iS t t j ) . 

lAfaJksfabyf* 7ffß K fq fie r .
(t ft. S'trrr’chen df.s //(z/r.

Auf dem 2 Fuss mächtigen Kohlenflötze des Joseph-Stollens, es sei hier 
H a n g e n d f l ö t z  genannt, wurde nach O. und W . ausgelängt, und beträgt der 
Aufschluss im Streichen des flö tzes 170 Klafter, wovon 120 Klafter auf das 
östliche Auslängen kommen. In demselben wurden einige Aufbrüche und Gesenke 
angelegt; im Ganzen ist jedoch die Ausrichtung noch eine sehr geringe. Ein 
Aufbruch, 12 Klafter östlich vom Wechsel des Stollens angeschlagen, geht unun
terbrochen durch einige streichende und querschlägige Strecken bis zu Tage und 
mündet am Nordabhange des Bergrückens, an dessen Südfusse der Joseph-Stollen 
ungeschlagen w urde, 75 Klafter saiger ober der Sohle des letzteren, welcher
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Saigerhöhe eine flache Höhe von 115 Klaftern entspricht. Der erwähnte Auf
bruch geht fast durchaus im Kohlenflötze, das ein südliches Verflachen und einen 
mittleren Fallwinkel von 45 Grad besitzt. Im Horizonte der ersten Hochstrecke, 
16 Klafter saiger ober dem Stollenhorizonte, verwirft eine nach N. unter 
80 Grad fallende Kluft das Kohlenflötz in’s Liegende, wobei sich der untere 
Flötztheil als der verworfene erweist, wie bei
stehende Fig. 21 es versinnlicht. 15 Klafter 
saiger ober der ersten Hochstrecke wurde am ? /
Flötze nach W . ausgelängt und dabei eine Kluft 
angefahren, die nach N. verflacht, fast saiger V
steht und das Flötz ausschnitt. Gin Liegend- u 
schlag von 6 K l a f t e r  L ä n g e  erreichte wieder 
ein Kohlenflötz, nach dessen Verflachen der Auf
bruch weiter und bis zu Tage geschlagen wurde.
Von nun an zeigte jedoch das Flötz eine grös
sere Mächtigkeit ( 5 — 6 F uss), mit welcher es 
bis zu Tage ausgeht. Dieser Umstand lässt die 
Vermuthung nahe kommen, dass die durch die 
obere Hälfte des Aufbruches durchfahrenen Kohlenflötzmittel nicht mehr dem 
Iliingendflötze, sondern einem mächtigeren Liegendflötze angehören mögen. Der 
oben bezeichnet«, nur 6 Klafter lange Liegendschlag, welcher das rnuthmassliche 
Liegendflötz erreicht hat, entspricht jedoch in seiner Länge nicht der Entfernung 
des Hangendflötzes vom Liegendflötze; man müsste bei sonst regelmässiger 
Lagerung das letztere durch den 12 Klafter langen Liegendschlag im Horizonte 
des Joseph-Stollens schon erreicht haben, was jedoch nicht geschah. Die nach 
N. fallende Kluft im Horizonte der zweiten Hochstrecke deutet aber auf eine 
ähnliche, nur viel grössere Flötzverwerfung hin, wie eine solche im ersten 
Horizonte erfolgte. Aus dem Aufrisse Fig. 22 ersieht man, dass bei der Annahme 
einer solchen Verwerfung es ganz natürlich ist, dass man mit dem Liegend
schlage im zweiten Horizonte nicht das verworfene Hangendflötz, sondern den 
ungerutschten Theil des Liegendflötzes erreichen musste. Auf diese Art erklärt 
sich das scheinbare Näherrücken beider Kohlenflötze und die Thatsache, dass

12
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die obere Hälfte des Aufbruches mächtigere Fiölzmittel durchfahren hat, als die 
untere.

Im westlichen Auslängen des Joseph-Stollens zeigt das Hangendflötz nicht 
diese Regelm äßigkeit und Ungestörtheit in seiner Lagerung, wie auf der Ost
seite, und sind auch die daselbst gemachten Aufschlüsse noch unbedeutender, als 
die des östlichen Auslangens.

Hier dürfte es vielleicht am Platze sein, zweier verbrochener Schürf
stollen Erwähnung zu thun. Der eine dieser Schürfstollen liegt am linken 
Gehänge des Zögersbach-Graben9 bei „Niederhof“ und ist nach N. ange
schlagen; der zweite befindet sich am Fusse des sich zwischen den Zögers
bach- und Engleithen-Graben einschiebenden Schoberberges, bei 200 Klafter 
in südöstlicher Richtung vom „Finsterlhal“ entfernt, und ist nach S. getrieben. 
Beide Stollen sind in Sandsteinen angesteckt, welche längs des linken Graben
gehänges in der Nähe der „Niederhof-Häuser“ bis zum Schoberberge im ver
witterten Zustande zu Tage gehen und der westlichen Fortsetzung des durch den 
Joseph-Stollen durchquerten Sandsteines zu entsprechen scheinen. Man soll 
jedoch mit den Stollen nur aufgelöstes Gebirge, Sandsteine und Schiefer ohne 
Schichtung durchfahren und dabei keine Kohlenflötze erreicht haben. Auf den 
Halden finden sich die Gesteine von dem gewöhnlichen Habitus der Lunzer- 
schichten und heim Stollen atn Fusse des Schoberberges auch Kalkschiefer mit 
Petrefacten der Raihler Schichten.

Dieses Sandsteinvorkornmen scheint sich zwischen den Kalken des Linden
berges und den bei ;„Fiusterthal“ hervortretenden Kalken des Schoberberges 
auszuspitzen. Es tritt jedoch wieder im Engleithengraben zu Tage, wie dies im 
nächsten Abschnitte e )  ausführlich geschildert werden wird.

Es dürfte somit in westlicher Richtung yorn Joseph-Stollen im Zögersbach
graben nichts Lohnendes zu erwarten sein, dagegen erwächst dem Joseph-Stollen 
als Hauptbau des Kohlenvorkommens links von der Traisen iu seinem östlichen 
Felde ein bedeutender Hochbau.

Der Joseph-Stollen steht gegenwärtig ausser B etrieb; sein Liegendschlag 
wird jedoch seiner Zeit weiter fortgesetzt werden, um das muthmassliche mäch
tigere Liegendflötz zu erreichen. Ist dieses erreicht, so werden die Grundstrecken 
nach dessen Streichen aufgefahren, und das Hangendftötz, auf welchem die 
jetzigen Ausrichtungsbaue bestehen, mittelst Hangendschlägen von den Grund
strecken des Hauplflötzes aus der Gewinnung zugänglich gemacht werden.

6. Ba u e  u n d  S c h ü r f u n g e n  im J u n g h e r r n t h a l e ,  S t a n g e n t h a l e  
u n d  im S c h r a m b a c h g r a h e n .

Hierher zählen die Schürfungen „amßauchenthal“ , die vormals N e u b e r'schen 
Baue im Jungherrnthal zwischen „Zeitlhof und W ahlreit“ , westlich vorn Marktei, 
ferner der Schurfbau im Stangenthal, östlich von „Hundsgrub, die Schürfungen 
im Schrambachgraben, südlich von und beim „Schwarzengraben“, der Theresien- 
Stollen nordwestlich ober „W ietzengrin“ und endlich vereinzelte Schurfversuche 
im Lamagraben südlich von Wehrabach. Alle die genannten Baue sind aufge
lassen, und mit Ausnahme des Tberesien-Stollens bei W ietzengrin auch vollständig 
verbrochen. Die meisten von ihnen bestehen auf einem Sandsteinzuge, welcher 
von Jungherrnthal über Huudsgrub nach Schwarzengraben, und weiter bis auf 
die Maiergrabenhöhe zieht, und in dieser seiner Verbreitung auch durch zahl
reiche Entblössungen über Tags zu verfolgen ist. Nach erhaltenen Mittheilungen 
hahen die Baue Kohlenflötze von 1— 2 Fuss Mächtigkeit aufgeschlossen, welche 
jedoch in sehr geslörtpr Lagerung sich befanden und ein weiteres Aufschliessen 
unmöglich machten. Die besten Resultate sollen noch die Baue des Herrn N eu  b e r
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im Jungherrnthal gegeben haben, welche später an O e s t e r l e i n  iihergegangen 
sind, aber von dem neuen Besitzer bald aufgelassen wurden. Die Schurfversuche 
im Lamagraben sind auf einem von den Sandsteinen des Jungherrn-, Stangenthaies 
ii. s. w. durch Kalke getrennten Sandsteinvorkommen angelegt w orden .  Das 
Vorkommen scheint in östlicher Richtung fortzusetzen, und mit dem Sandsteine 
„an der Sulz“ und am „Taurer“ , nordwestlich von Marktel im Zusammenhänge 
zu stehen, verdient jedoch wegen des fast gänzlichen Fehlens von Kohlenilötzen, 
geschweige von abbauwürdigen, keine weitere Beachtung.

Alle die bisher aus der Umgebung von Lilienfeld beschriebenen Baue, mit 
Ausnahme der W e n z e l ’schen Baue im Klostergraben und des Communalstollens 
ausser Lilienfeld, gehören den Gebrüdern Karl und Nikolaus O e s t e r l e i n .  Die zu 
deren Werkscomplexe gehörigen verliehenen Grubenmassen vertheilen sich iu 
folgender W eise:

Vom Klostergraben in südwestlicher Richtung durch den Thalgraben und 
durch das Traisenthal bis zum Schoberberge,

im Zögersbachgraben . . .  24 Massen mit 301.056 Quadratklaftern,
„ Jungherrnthale . . . .  4  „ „ 50.176 „
„ Sehrarnbachgraben . . 4  „ „ 30.176 „

daher in Summa . . .  32 Massen mit 403 .408  Quadratklaftern. 
Flächeninhalt.

Die Oberleitung der Bergbaue führt der Berg Verwalter Herr F. M. Z a c h  
zu Schrambauh. Zur Aufsicht sind jedem grösseren Baue ein oder zwei Steiger 
zugetheilt.

d) Baue der Umgebung von Klrchberg an der Pielach.

Aufgenonunen und beschrieben von L. H e r t l e .

Tn der Umgebung von Kirchberg an der Pielach befinden sich :
1. die Berg- und Schurfbaue in der T r a d i g i s t ;
2. die Berg- und Schurfbaue im So i s s - ,  P r i n z b a c h -  und R e i t e r 

g r a b e n ;
3. die Bergbaue im R e h g r a b e n ,  und
4. die Berg- und Schurfbaue im L o i c b g r a b e n  (in  der Loich).
Sie sollen nun in obiger Reihenfolge beschrieben werden.
1. B e r g -  u n d  S c h u r f b a u e  i n d e r  T r a d i g i s t .
Die Baue und Schürfungen in der Tradigistgegend liegen südöstlich von 

Kirchberg a. d. Pielach, und zwar in einem S e i t e n g r a b e n  des Tradigistthales, 
„dem S t e i n b a c h g r a b e n “ , und östlich von diesem, am „ K r a n d e i s t e i n “ 
und „ H a u s e c k “ .

Die z we i  H a u p t e i n b a u e ,  der „ G l ü c k a u f -  und der S e g e n g o t t c s -  
S t o l l e n “ , sind ungefähr 3 Klafter über dem W asserspiegel desSteinbachcs an
geschlagen, und ist ersterer aüf der linken Grabenseite nördlich von „Pichl am 
W enigsthof“ 250 Klafter entfernt; letzterer befindet sich am rechten Graben- 
gehänge, von „W enigsthof“ in westlicher Richtung bei 150 Klafter entfernt.

Die Seehöhen beider Stollen sind 1550 und 1570 Fuss.
W e s t l i c h  vom Glückauf-Stollen sind noch nach dem Gehänge der 

An t o n - ,  L e o p o l d - ,  Kar l - ,  F r a n z - ,  B a r b a r a -  und M a r i a - S t o l l e n ,  vom 
Segengottes-Stollen ö s t l i c h  der W e t t e r - ,  G a b e  G o t t e s -  und S c h e n 
k u n g s - S t o l l e n  angeschlagen.
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S ü d l i c h  von diesen Bauen am Fusse des „Hoheneben-Berges“ sind drei 

Schurfbaue: Der G n a d e n -  und F r e u d e n - S t o l l e  n und der F r e u d e n -  
z u b a u  zu bemerken.

Ostnordöstlieh von „W enigsthof“, am Krandlstein, befindet sich der W i l 
h e l m - S t o l l e n ,  und östlich von diesem der C a r o l i n  e n - S t o l l e i l ,  letzterer 
65 Klafter in südöstlicher Richtung vom Hause „Hauseck* entfernt.

Der Vollstlindigkeit halber sei endlich noch d e s F r e u n d s c h a f t s - S t o l l e n s ,  
südlich von „Krandeistein“ am Nordabbange des Hobeneben-Berges, und des
0  e s t e r l e i n ’sehen H a u s e c k - S  t o l l e  ns Erwähnung gethan, welch* letzerer 
am Nordabbange des Lindenberges, südlich von der „Maiergrabenhöhe*, sich 
befindet.

Die so eben aufgezählten Baue und Schürfungen bestehen und bestanden 
auf F lötzen, die z w e i  verschiedenen Sandsteinzügen eingelagert sind,  welche 
sich jedoch in westlicher Richtung vereinen. Der nördlichere dieser beiden Züge 
ist auf der „M aiergrabenhöhe“, dem Gebirgssattel zwischen Schrambachgraben 
und Tradigistthal, entblösst. Es treten daselbst graue Sandsteine auf, ein süd
östliches Verflächen unter 40 Grad zeigend. Gegen Osten ist der Zusammen
hang dieser Sandsteine mit denen von W ietzengrün und Jungberrnthal durch 
zahlreiche Entblössungen über Tags nachgewiesen. In westlicher Richtung gehen 
sie am W ege in’s Tradigistthal mit schwachen Kohlenausbissen zu Tage, lassen sich 
jedoch über Tags nicht weiter verfolgen. E rst wieder bei „W enigsthof“ im S tein
bachgraben finden sich Sandsteine in Geschieben und in kleinen Entblössungen, 
welche gegen W esten mit vielen Unterbrechungen bis „Schreiberhof“ fortsetzeu.

Der südlichere der beiden hier in Rede stehenden Sandsteinzüge ist 
auf der Nordseite des „Lindenherges“ entwickelt; auf einem in demselben 
auftretenden Kohlenflötze bestand ehemals der O e s t e r l e i n ’sche Hauseck- 
Stollen. Der Sandstein tritt in westlicher Richtung vom Lindenberge an dessen 
Nordabhange und an dem des Hohenebenberges nur in isolirten Partien zu Tag, 
nirgends in deutlichen Entblössungen sichtbar, und nur durch auf zufällig gefun
denen Kohlen- und Schieferausbissen angelegte Schurfbaue ihrer Lage und Aus
dehnung nach bekannt. Erst weiter im W esten, am nördlichen Abhange des 
Gschettberges, beginnen die Sandsteine in zusammenhängenderer W eise aufzu
treten.

Beide iu ihrem Auftreten hier geschilderten Sandsteinzüge sind von ein
ander durch Kalksteinablagerungen getrennt, welche in Betreff ihrer Lagerungs
verhältnisse untereinander und zu den Sandsteinen die grössten Unregelmäs
sigkeiten und Diseordanzen zeigen, und bei Beschreibung der Grubenbaue 
nähere Beachtung finden werden.

Nun lassen wir die Beschreibung der Bergbaue und zwar zuerst der beiden 
Haupteinbaue, des Glückauf- und Segengottes-Stollens folgen.

Der G l ü c k a u f - S t o l l e n  im Steinbachgraben ist nach Stunde 18— 1 Grad 
(W est) angeschlagen und durchfährt in dieser Richtung einen grauen, fein
körnigen Sandstein nach dessen Streichen. Zu weit im Hangenden angeschlagen 
konnte die flut/führende SchieferVhonzone erst durch Liegendschläge vom Stollen 
aus erreicht werden.

Der erste Liegendschlag, 15 Klafter vom Stollen-Mundloche entfernt, ist 
nach Nordwest geführt, und hat drei Kohlenschnüre und nach 6 Klaftern e r
reichter Länge ein abbauwürdiges Kohlenflötz durchquert. Auf letzterem wurde 
nach Westen ausgelängt; doch war die Kohle h r mit Schieferthon verunreinigt, 
und ging allmählig ganz in solchen über. In der 58- Ktafter vom Stollen-Mnnd- 
loche weg ist ein zweiter Liegendschlag nach Stunde 22 (N W . 15 Grad N.)



angelegt, welcher 22 Klafter lang ist und ebenfalls drei Kohlenschnüre und ein 
abbauwürdiges Flötz durchquert hat. Auf dem Flötze wurde nach W esten aus- 
gplängt, doch in den ersten Klaftern des Auslangens wurde das Flötz durch den 
quer iiber’s Ort einbrechenden Kalk abgeschnitten. Der Kalk fällt nach Stunde 
8 — 10 Grad (0 . 40 Grad S .) unter 40 Grad ein.

Endlich in der 96. Klafter seiner Länge ändert der Stollen selbst seine 
Richtung nach Nordwest und durchfährt in der 20. bis 23. Klafter von seinem 
Wendepunkte an die drei Kohlenschnüre, in der 38. Klafter aber erst das 
eigentliche Flötz.

Die drei das Kohlenflötz im Hangenden begleitenden Kohlenschnüre sind 
2 — 8 Zoll mächtig und von einander durch 1 — Klafter mächtige Zwischen- 
mittel eines schw arzen, bituminösen, an Pflanzenresten reichen Schieferthones 
getrennt.

Das eigentliche Flötz, 2— 2 1/* Fuss m ächtig, ist von der liegendsten der 
drei Kohlenschnüre ebenfalls durch 3— 4 Klafter mächtigen Schieferthun 
getrennt, der besonders reich an Pflanzenresten ist. Im Liegenden des Flöt/.es 
folgt grauer, fester und feinkörniger Sandstein und ein d o l o m i t i s c h e r  kurz
klüftiger Kalk von braungrauer F arbe , der als „Liegendkalk“ bezeichnet wird. 
Es erscheinen somit hier die vier Kohlenflötze in einem 6 — 7 Klafter mächtigen 
Schieferthone eingelagert, welcher im Hangenden und Liegenden von Sand
steinen begrenzt wird.

Die durch die beiden Liegendschläge durchquerten Kohlenflötze liegen in 
ein und derselben Streichungslinie Stunde 7— 19 ( 0 .  15® S. in W . 18° N.). Das 
gleiche Streichen zeigen auch die in dem nach NW. gehenden Theile des 
Stollens erreichten Kohlenflötze; nur erscheinen dieselben gegenüber den in den 
Liegendschlägen durchfahrenen Mitteln mehr iin Hangenden. Die Ursache dieser 
veränderten Lagerung mag wohl eher in einer localen Ausbauchung des Liegend
gesteines als in einer wirklichen Verwerfung liegen. Für diese Annahme spricht 
auch das plötzliche Hereintreten des „Licgendkalkes“ am westlichen Flötzauslän- 
gen des zweiten Liegendschlages. Der Kalk zeigt an erwähnter Stelle ein Fallen 
in der Richtung Stunde 8— 10° (0 . 40® S .) unter 40 Grad. W äre man mit dem 
genannten Auslängen, den Kalk als rechten oder Liegendulm beibehaltend, der 
Ausbauchung des Liegenden nachgefahren,so würde man wahrscheinlich zunächst 
eine Verdrückung oder Vertaubung des Flötzes wahrgenommen, nach Umfahrung 
derselben aber auch ohne Zweifel das Flötz in seiner eonstanten Mächtigkeit 
wieder erreicht haben, wie dies auch wirklich weiter westlich im Stollen selbst 
geschehen ist.

Zugleich zeigen die Schichten in dem nach NW . führenden Theile des 
Stollens ein flacheres Einfallen, was wohl als Folge einer solchen Licgendaus- 
bauchung, wie sie hier angenommen werden m usste, angesehen werden kann, 
worin auch die Ursache liegt, dass die söhligen Entfernungen der drei Kohlen
schnüre vom Flötze hier grösser, d. h. die söhlige Mächtigkeit der Schieferthon- 
zone bedeutender ist, als in den zwei Liegendschlägen.

Die anderen westlich vom Glückaufstollen nach dem Gehänge aufwärts ange
schlagenen Stollen, der A n t o n - ,  L e o p o l d - S t o l l e n  u. s .w ., sind alle mehr 
weniger dem Streichen der Schichten nach getrieben, und variiren die Saiger
abstände der Stollen unter sich von 9 — 16 Klaftern.

Die durch dieselben'aufgeschlossene Gesammtsaigerteufe beträgt 7S Klafter. 
Im Anton- und Leopold-Stollen hat man durch Liegendschläge nur wenige 
Klafter hinter dem abbauwürdigen Flötze den Liegendkalk, mit südlichem Ver
flächen unter 50 Grad angefahren. Die höher gelegenen Baue, bereits verbro-
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elien, haben ebenfalls durch kurze Liegendschläge das Flötz durchfahren und tritt 
an einigen Stellen der „Liegendkalk“ in die Strecken.

Das durch die genannten Baue aufgeschlossene F lötz, durchschnittlich 
2 —2 ‘/ ,  Fuss mächtig, streicht von 0 . nach W ., und fällt nach S. unter 65 bis 
80 Grad ein. Im Allgemeinen ist das Verflachen des Flötzes und seiner Neben
gesteine in den oberen Bauen ein steileres.

Das Verhalten des Flötzes im Streichen und Verflachen ist ein sehr verän
derliches. und sind die Störungen gewöhnlich durch Unregelmässigkeiten des 
Liegenden bedingt.

Was die Qualität der Kohlen im Flötze anbelangt, so sind dieselben selten 
rein , oft durch Schieferthon verunreinigt und sehr reich an Schwefelkiesen. 
Besonders in der Nähe von Verdrückungen leidet die Qualität der Kohle sehr, 
und macht die innige Mengung des Tauben und der Kohle eine Sortirung rein 
unmöglich.

Wie schon erwähnt, ist das Gestein, in dem die Kohlschniire und das Flötz 
eingebettet sind,  ein Schieferthon 5 — 6 Klafter mächtig, im Hangenden und 
Liegenden von grobem, feinkörnigem Sandsteine begrenzt. Der Hangendsandstein 
ist sehr mächtig entwickelt und dabei flötzleer. Hangendschläge von den ohnehin 
im Hangenden des Kohlenflötzes angeschlagenen „Glück auf“ und „Anton-Stollen“ 
erreichten eine Länge von 90 und 56 Klaftern, ohne eine Flötzspur durchquert 
oder den Hangendkalk angefahren zu haben. Hingegen ist der Liegendsandstein 
nur einige Klafter mächtig und wird von einem Kalke unterlagert, der ein flache
res Einfallen von 50 Grad besitzt und seiner w e l l e n f ö r m i g e n  Lagerung 
halber oft in die Strecken tritt.

Der Glückauf-Stollen mit seinen höher gelegenenNebeneinbauen, bildet einen 
Bau von sieben Horizonten, welche durch mehrere Aufbrüche mit einander in Ver
bindung gebracht worden sind. Abbau ist ehedem in den obersten Horizonten 
getrieben worden.

Gegenwärtig setzt man die Auslängen im Glückauf-Stollen weiter fort, und 
wird seiner Zeit die Mittel unter der Stollensohle durch Gesenke untersuchen 
und ein Feld erschliessen, das bis je tz t noch unverritzt geblieben.

Der S e g e n g o t t e s - S t o i l e n  durchfährt anfangs in der Richtung 0 . 15° 
N. (Stunde 5) grauen Sandstein. Nach 12 Klaftern Länge äudert er seine 
Richtung nach Stunde 11 (S . 15« 0 .)  und erreicht nach 27 Klafter langer Durch
querung den Schieferthon, welcher ein Streichen nach Stunde 7 (0 .  15* S .) 
ein Verflachen nach S. unter 70 Grad zeigt. Einer im Schieferthone einge- 
lagerten Flötzspur von nur 3 — 4 Zoll M ächtigkeit, folgte man streichend nach
0 . ;  dieselbe wurde jedoch bald wieder verloren. Ein zweiter nach N. geführter 
Liegendsclilag durchquerte die flötzführende Schieferthonzone, in welcher 
folgende Kohlenflötzmittel gebettet sind:

Im Hängendsten des Schieferthones erscheint eine 4 Zo 11 mächtige Kohlen
schnur, wahrscheinlich dieselbe, die man durch den ersten Liegendschlag schon 
erreichte, im Auslängen aber wieder verlor. Gegen das Liegende zu, folgen ein
8 Zo l l  und ein 12 Zol l  mächtiges K o h l e n f l ö t z .  Die drei genannten Kohlen
mittel sind von einander durch l> /3 — 2 Klafter mächtige Zwischenmittel von 
Schieferthon getrennt. Derselbe Schieferthon trennt das 12 Zoll mächtige 
Kohlenflötz vom L i e g e n d f l ö t z e ,  das hier bis zu 3 F u s s  Mächtigkeit erreicht. 
Es treten daher auch hier wie im Glückauf-Stollen vier Kohlenflötze als Ein
lagerungen in einem Schieferthone auf, der hier nur noch mächtiger ist. Seine 
söhlige Mächtigkeit beträgt 8 — 10 Klafter, und auch die eingelagerten Flötze 
zeigen sich mächtiger, so dass man hier nicht mehr von einem, sondern
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von drei Flötzen spricht, und eine Hangendspur (4  Zoll), ein Flötz (8  Zoll), ein 
Mittelflötz (12  Zoll), und das Liegend- oder H a u p t  f l ö t z  (30  Zoll bis 3 Fuss) 
unterscheidet.

Im Liegenden des Hauptflötzes erscheint grauer Sandstein, petrographisch 
dem Hangendsandsteine analog. E r ist von sehr geringer Mächtigkeit und seine 
Streichungslinie bildet eine wellenförmig laufende Curve, der sich auch das 
Streichen des Liegendflötzes anschmiegt, wie dies im östlichen Auslängen am 
Liegendflötze ersichtlich ist.

In den genannten Auslängen hat man an mehreren Stellen den in's Hangende 
tretenden sogenannten „Liegendkalk“ angefahren, welcher in dem östlichen 
Theile des Auslangens auch als nördlicher Ulm beihehalten wurde. Dabei zeigte 
sich der Liegendsandstein fast ganz ausgekeilt, das Flötz jedoch nur unbedeu
tend verdrückt. Der „Liegendkalk“ von grauer und brauner Farbe, d o l o m i 
t i s c h ,  zeigt eine feinkörnige halbkrystallinische Structur, ist sehr fest und im 
Bruche körnig. Sein Verflachen ist ein südliches unter 4 0 — 50 Grad.

Ein wesentlich anderes petrographisches Aussehen besitzt ein Kalk, der in 
der 120 Klafter des östlichen Auslangens quer über das Ort erscheint, und das 
Flötz mit seinem Nebengesteine ganz auszusrhneiden scheint. Derselbe, nach 
Stunde 23 (N. 15° W .) streichend und nach W . unter 60 Grad einfallend, ist 
von schmutzig gelber Farbe, dolomitisch und im Bruche sehr kurzklüftig. Er 
besitzt ein sehr verwittertes, rauchwackenähnliches Ansehen und ist nicht selten 
an seiner Oberfläche mit Kalkspathkrystallen versehen. Man hat den W eiter
betrieb des östlichen Austängens mit dem Auftreten dieses Kalkes eingestellt 
und es fehlen daher alle weiteren Daten über die Mächtigkeit und die Lagerungs
verhältnisse desselben.

Ein petrographisch ähnlicher Kalk wurde im S c h e n k u n g s - S t o l l e n ,  
östlich vom Segen-Gottesstollen, angefahren. Der Schenkungsstollen nach NO. 
angeschlagen, durchfährt ungeschichtete Sandsteine, d*-nen Schieferthone mit 
schwachen Flötzspuren folgen. Der vorhin erwähnte Kalk, hier vom  H a n g e n 
d e n  einbrechepd, schneidet den Sandstein und Schieferthon ab, wesshalb man 
den nur 18 Klafter langen Stollen nicht mehr weiter betrieb. Auch der G a b e 
G o t t e s s t o l l e n  wurde nach 20 Klafter erreichter Länge aufgelassen, da er 
nur ungeschichtete und sehr gestörte Sandsteine durchfahren hat, welche oft von 
einbrechenden Kalksteinen unterbrochen werden.

Wie schon erwähnt, ist die An z a h l  d e r  FPö t ze  d r e i ,  wovon das M i t t e l 
und L i e g e n d f l ö t z  als abbauwürdig angenommen werden. Die Kohle dieser 
Flötze ist mürbe, doch freier von Schieferthon und Schwefelkiesen als die Kohle 
des Glückaufstollens. Die chemische Untersuchung ergab 0 ’7 Pct. W asser- und 
1 9 -9 Pct. Aschengehalt. Bei der Brennstoffprobe nach B e r t h i e r  wurden 22‘8 
Gewichtstheile Blei reducirt, woraus sich 5152 Wärmeeinheiten oder lO 'i  Ctr. 
dieser Kohle als Aequivalent für eine Klafter 30zölligen Fichtenholzes berechnen. 
Ein Versuch auf Cokesbarkeit gab als Resultat 61 Pct. Cokes. E9 wird auch 
wirklich eiu Theil der hier erzeugten Kohle in einfachen Cokesstadeln vercoket 
und die Cokes zur Schmiedefeuerung verwendet.

Was das Verhalten der Flötze im Streichen und Verflachen anbelangt, so 
kann füglicherweise nur vom Liegendflötze die Rede sein, da nur auf diesem 
allein die Ausrichtungshaue dem Streichen und Verflachen nach bestehen. Man 
hat allerdings das Vorhandensein der Hangendflötze constatirt und auch am 
Mittelflötze eine kleine Ausrichtung mit Abbau betrieben; doch sind diese Arbei
ten nur auf wenige Punkte beschränkt und lässt sich über das Verhalten der 
Hangendflötze nichts Bestimmtes, durch Thatsachen erwiesenes, an führen.

ü . h . geologische n c ich iao sta lt. IS. Band. 160 b ■ I. Ilcfl. 1 3
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Das Hauptstreichen des Liegendflötzes ist von W. nach 0 . ,  genauer von 
Stunde 19 nach 7 (von W . 15° N, nach 0 .1 8 °  S .) , das Einfallen ein südliches. 
Doch finden besonders in dem östlicheren Theile des gemachten Aufschlusses Ab* 
weichungen statt.

Das Verflachen, welches im Horizonte des Segen-Gottesstollens 65— 70 Grad 
beträgt, wird der Tiefe zu flacher, in den oberen Horizonten hingegen ste iler; ja 
an einer Stelle stellt sich das Flötz ganz saiger und k i p p t  z u T a g e  um.  Dieses 
Umkippen ist auf das Sicherste durch einen Aufbruch constatirt, welcher von dem 
östlichen Auslängen des Liegenflötzes im Horizonte des Segen-Gottesstollens 
dem Verflächen nach im Flötze getrieben ist und bis zu Tage geht.

Die A u s r i c h t u n g  besteht hier wie gewöhnlich in der Auffahrung m ehre
re r  Aufbrüche, respective Gesenke von der Grundstrecke aus, und streichender 
Strecken in verschiedenen Horizonten.

Gegenwärtig besitzt der Segeu-Gottesstollenbau sechs Bauhorizonte, wovon 
drei unter die Stollensohle, einer auf diese selbst und zwei ober dieselbe fallen.

Der oberste Horizont ist zugleich der Horizont des W etterstollens. Der 
Aufschluss beträgt dem Streichen nach 120, dem Verflächen nach 60 Klafter.

Beide hier beschriebenen Baue, der Glückauf- und Segen-Gottesstollen sind 
auf einem und demselben Sandsteinzuge angelegt. Auch die Art der Flötzfüh- 
rung zeigt in beiden Bauen viele Analogien, und es stellt sich durch einen gegen
seitigen Vergleich derselben in beiden Bauen die Thatsache heraus, d a s s  
g e g e n O s t e n  zu  d i e  F l ö t z e  m ä c h t i g e r  u n d  f r e i e r  vo n S t ö r u n g e n  
w e r d e n .

In beiden Bauen findet man die Flötze in einem 6— 10 Klafter mächtigen 
Schieferthone gebettet, welcher den liegenderen Theil des ganzen Sandsteines 
einnimmt, und Pflanzenreste führt, von denen Equisetites columnaris, Ptero- 
phyllum longifoliutn, als die häufigeren zu erwähnen sind, und welche den Sand
steinzug als dem Horizonte der „Lunzer Schichten“ angehörig bezeichnen. In 
beiden Bauen endlich ist der im Hangenden der flötzführenden Schieferzone auf- 
treteude Sandstein sehr mächtig und flötzleer.

An die Beschreibungen der zwei Hauptbaue seien die der übrigen oben an
geführten Berg- und Schurfbaue angereiht, und zwar in der Reihenfolge, wie die 
Baue von 0 . nach W . liegen.

Der am Nordabhange des Liudenberges gelegene Oesterlein'sche „Hau s- 
e c k s t o l  l e n “, bereits verbrochen, war) nach S. angeschlagen und hatte nach 
IS  Klafter erreichter Länge 2 Flötze durchfahren. Auf dem mächtigeren Lie- 
gendflötze, das 2— 3 Fuss Mächtigkeit erreicht, wurden Auslängen getrieben 
und mittelst eines Gesenkes 50 Klafter flache Teufe am Liegendflölze aufge
schlossen. Das Einfallen der Schichten war ein südliches. W eitere Daten über 
diesen Bau konnte ich nicht erhalten. Auch die Besichtigung der grossen Halde, 
die auf Ausgedehntheit des Baues schliessen lässt, ergab nur Sandsteine und 
Schieferthone von dem gewöhnlichen petrographischen Habitus der Lanzer 
Schichten. Petrefacten oder Pflanzenfossilien konnten leider nicht gefunden werden.

Der „ K a r o l i n e n - S t o l l e n “, ostsüdöstlich vom Hause „Hauseck“ gelegen 
(Sefehöhe 1850 F uss), ist nach SW . angeschlagen und führte in dieser Richtung 
durch graubraunen dolomitischen Kalk., der von zahlreichen Kalkspathadern 
durchsetzt ist und einen oberflächlichen Beschlag von grauen Kalkspathkryställ- 
chen besitzt, welcher dem Gesteine einen krystallinischen Habitus verleiht. Im 
Uebrigen zeigt der Kalk keine Schichtung und wird von Sandsteinen und Schie- 
ferthonen überlagert, die ein deutliches Verflachen nach S. unter 40 Grad 
zeigen und schwache Kohlenschnüi e eingelagert enthalten.
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In der 40. Klafter des Stollens erreichte man ein Kohlenflötz von 4  Fuss 
Mächtigkeit, das gegen Westen bald von dem einbrechenden Liegendkalke aus
geschnitten und nicht weiter verfolgt wurde. Mit dem 62 Klafter langen Han
gendschlage wurden graue Sandsteine mit mehreren Schieferthon-Einlagerungen 
durchfahren. In einer dieser Einlagerungen wurden Spuren von Posidonoinyen 
gefunden.

Die Schichtung der im Hangendschlage durchfahrenen Gesteine ist eine 
stark verworrene, und nur der dünngeschichtete Schieferthon lässt an seiner 
Abgrenzung zum derben ungeschichteten Sandsteine ein südliches Verflächen 
wahrnehmen, das an verschiedenen Stellen von 40  bis 70 Grad variirt.

Gegenwärtig steht der Karolinen-Stollen ausser Betrieb und scheint man 
auch fernerhin daselbst keine weiteren Aufschlüsse mehr vornehmen zu wollen.

Der „ W i l h e l m - S t o l l e n  am K r a n d l s t e i n “ (Seehöhe 1708 Fuss) ist 
nach Stunde 13 — 5 Grad (S. 20° W .) angeschlagen und durchquert folgende 
Gesteinsschichten (Fig. 2 3 ):

Nach einigen Klaftern unterfahrener Tagdecke, bestehend aus zu Erde ver
wittertem und in losen Geschieben auftretendem Kalkgeslein, erscheint schön 
^geschichteter braungrauer, etwas dolomitischer Kalk,  der nach Stunde 20 
(W  .30°N .) streicht, nach S. unter 40 Grad verflacht und in der 22. Klafter des 
Stollens concordant von grauen festen Sandsteinen überlagert wird, denen Schie- 
fertbone mit Kohlenspuren eingelagert sind. In der 29. Klafter des Stollens e r
scheint ein 4  Fuss mächtiges K o h l e n f l ö t z ,  das „Liegendflötz“.

Im Hangenden dieses Flötzes folgen nun graue und schwarze Schieferthone 
mit Kohlenflötzen, und in nur untergeordnetem Grade auftretende Sandsteine. 
Die Schieferthone führen Petrefacten, Posidonoinyen und kleine Gasteropoden. 
Endlich in der 60. Klafter seiner Länge hat der Stollen einen Kalk angefahren, 
der nach Stunde 4  —  6 Grad (NO .21« 0 .)  streicht und unter 40 Grad nach 
Stunde 10 —  6 Grad (SO. 21® S .) ein-, also vom Vororte wegfällt.

Aus dem Profile (Fig. 24),ersieht man, dass ausser dem Liegendflöt2e noch 
eine Kohlenschnur (nur 2 —  3 Zolle mächtig) und zwei Hangendflötze (1 und

13*
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1 — l ‘/ a Fuss mächtig) vorhanden sind. Das Entfallen dieser Flötze ist eben
falls eia südliches, und nur das äusserste Hangendflötz bildet im Horizonte des 
Stollens eine Welle, nach welcher es unter sehr kleinem Winkel wieder in sein 
ursprüngliches Verflächen nach S. zurückkehrt, sich aber erst in grösserer 
Teufe unter der Stollensohle steiler stellt. Diese Wellenbildung ist auch die 
Ursache, dass das in Rede stehende Hangendflötz vom Stollen dreimal durchquert 
wird, wie dies im Profile an den Stellen b, c und d  ersichtlich gemacht wurde.

Ä*. /Ot/Ai.

i-, /stfpetH/f'fotJu.
/  / i  WA

/./ta.nd/'foCz-,

Fig.2%. /i'rttt.zrrlfr rfcs HyfAelsriJ't.

Frindeiiei-nfraus*

Auf jedem der drei Kohlenflötze wurden Auslängen getrieben und durch 
diese Ausrichtungarbeiten interessante Aufschlüsse über die L a g e r u n g  und das 
A n h a l t e n  der Flötze ihrem Streichen nach gewonnen. Das Liegendflötz wurde 
nach W . auf 90 Klafter streichende Erstreckung aufgeschlossen. Es behält seine 
Mächtigkeit, mit welcher es vom Stollen durchquert wurde (4  Fuss) nur durch 
ungefähr 20 Klafter streichende Ausdehnung hei, und wird in einer Entfernung von 
22 Klaftern vom Stollen weg durch eine Ausbauchung des „Liegendkalkes“ in's 
Hangende geschoben und dabei stark verdrückt. Nach Umfahrung des Liegend
sattels macht sich die Flötzmächtigkeit bis zu 2 und auch 3 Fuss wieder auf, 
erreicht jedoch nicht mehr 4  Fuss. W eiter nach Westen wiederholen sich die 
Flötzverdrücke immer öfter und treten auch längere Vertaubungen ein.

In östlicher Richtung schneidet sich das Liegendflötz 7 Klafter vom Stollen 
weg aus, wurde jedoch durch einen Liegendschlag vom östlichen Auslängen des 
Mittelflötzes aus w ieder erreicht, und dadurch das Vorhandensein desselben 38 
Klafter östlich vom Stollen constatirt.

Das Mittelflötz, 1 Fuss mächtig, wurde vom Stollen aus in ö s t l i c h e r  
Richtung auf 33 Klafter streichender Erstreckung aufgeschlossen, nach welcher 
es von einem Kalke abgeschnitten wird, der im Streichen und Verflächen sowohl 
als auch in petrographischer Beziehung genau mit dem das Vorort des Stollens 
im S. begrenzenden Kalke übereinstimmt, daher wohl als die Fortsetzung des 
letzteren angesehen werden muss. In W. wurde das Mittelflötz 60 Kla fter vom 
Stollen weg durch einen vom westlichen Liegendflötz-Ausläugen aus betriebenen 
Hangendschlag durchfahren.

Das Zwischenmittel beider Flötze, vorwiegend Schieferthone, ist in 0 . 
12 Klafter mächtig (söhlige M ächtigkeit); im Stollen selbst sind beide Flötze 
9 .Klafter von einander entfernt und in W. sind die das Zwischenmittel durch
querenden Hangendschläge nur 3 und 3 Klafter lang. Da der Verflächungswinkel 
der Schichten von 0 . nach W . constant bleibt, so ist mit der abnehmenden 
söhligen Mächtigkeit des Zwischenmittels ein wirkliches Abnehmen der wahren 
Mächtigkeit desselben verbunden. Dabei kann nicht unbeachtet bleiben, dass 
das Mittelflötz sein Ilauptstreichen nach Stunde 20 (W . 30» N.) beibehält, wäh
rend das Liegendflötz sein Streichen gegen W . ändert und mit demselben dem 
Mittelflötze ällmälig näher rückt. Die den Pnrallelismus beider Flötzstreichen 
störende Ursache ist daher im Liegenden zu suchen, uud dürfte in einem
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mächtigen Vortreten des „Liegendkalkes“ nach S. gefunden werden. E in ähnliches 
Convergiren der Flötze, nur in noch auffallenderem Grade findet zwischen dem 
Mittel- und Hangendllötze statt. Auf letzterem, und zwar auf dem in dem Profile 
Fig. 24 mit a bezeichneten Flötzlheile, wurde nach beiden Seiten hin ausgelängt. 
Das Flötz macht in seinem Streichen die verschiedensten Wendungen, streicht 
aber der Hauptsache nach in nordöstlicher Richtung, b is  e s  s i c h  m i t  d e m  
M i t t e l f l ö t z e  v e r e i n i g t  und mit diesem gleichzeitig durch den oben ange
führten nach Stunde 4 — 6° (NO. 21° 0 .)  streichenden Kalk abgeschnitten wird. 
Die Stelle der Vereinigung beider Flölze war die abbauwürdigste der ganzen 
Grube. (DieFlötze, nur durch geringmächtiges aufgelöstes Nebengestein getrennt, 
wurden unter Einem abgebaut und der ausgebaute Raum mit dem dabei gefal
lenen tauben Zeuge verstürzt.) Auch hier bleibt das Mittelflötz in seinem Haupt
streichen Stunde 20 (W . 30« N .) constant, während das Hangendflötz sich dem 
Streichen des im Hangenden auftretenden Kalkes anschmiegt. Dieser Kalk end
lich wird im nordöstlichen Theile der Grube durch einen von ihm petrogra
phisch sehr verschiedenen Kalk gegen 0 . abgegrenzt und mit ihm der Sandstein 
und flötzführende Schieferthon in dieser Richtung hin abgesebnitten. Während 
der schon mehrmals erwähnte Kalk im Hangenden der Flötze von grauer Farbe, 
splitterigem Bruche und sehr fest is t, zeigt der ihn begrenzende Kalk ein stark 
verwittertes Ansehen, ist stark d o l o m i t i s c h  und lässt sich ohne Mühe 
zerbröckeln. Er streicht nach Stunde 1 1 — 3° (SO. 33® S .) und verflacht nntfer 
sehr steilem Winkel nach 0 ., mit dem erstgenannten Kalke eine scharfe einsprin
gende Kante bildend.

W ir finden daher die die Kohlenflötze führenden Sandsteine und Schiefer
thone so wie die Flötze selbst an diesem Baue von d r e i  S e i t e n  d u r c h  K a l k 
s t e i n e  b e g r e n z t  (siehe Fig. 2 3 ) ; nur im südwestlichen Theile der Grube fehlt 
diese Begrenzung oder ist vielmehr eine solche wegen Mangel an Aufschluss
arbeiten in diesem Theile der Grube nicht nachzuweisen möglich.

Ausser den schon geschilderten Ausrichtungsbauen im Horizonte des Stollens 
selbst beschränkt sich die Ausrichtung in dieser Grube auf ein Gesenke, welches 
vom östlichen Auslängen des Hangendflötzes aus betrieben wird, und auf die Auf
fahrung streichender Strecken von dem Gesenke aus, 7 Klafter saiger unter der 
Stollensohle.

Abbau findet derzeit in der Grube te in e r statt.
W as schliesslich die Qualität der Kohlen anbelangt, so stellt sich dieselbe 

günstiger, als die von den Kohlen der zwei oben geschilderten Hauptbaue. Die 
Kohle ist sehr mürbe und zerfällt bei deren Erhauung in lauter Kleinkohle, die 
sich zwischen den Fingern zerdrücken lässt. Sie färbt sehr stark ah, und ist an 
ihrer Oberfläche mit einem feinen glänzenden Pulver bestäubt. Die chemische 
Untersuchung ergab 0*6 Pct. W assergehalt, 15 '8  Pct. Asche, bei der B e r-  
t h i e r ’schen Brennstoffprobe wurden 23-85 Gewichlstheile Blei reducirt, woraus 
sich 5390 Wärmeeinheiten oder 9*7 Centner dieser Kohle als Aequivalent für 
eine Klafter 30zölligen Fichtenholzes berechneten. Ein Versuch auf Cokesbarkeit 
gab 67 Pct. sehr gute Cokes.

Die übrigen S c h ü r f u n g e n  u n d  B a u e  in d e r T r a d i g i s t g e g e n d ,  die 
theils ausser Betriebe, theils auch schon verbrochen sind, waren sämmtlich auf 
Sandsteinen oder Schieferthoncn, in denen oft nur eine kleine Köhlenflötzspur 
zu bemerken war, angelegt. Immer erreichte jedoch der betreffende Stollen nur 
eine Länge von etlichen Klaftern, da sich der Sandstein in der Regel bald an 
einem einbrechenden Kalke auskeilte.
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Mit Ausnahme des oben erwähnten „Hauseck-Stollens“ sind alle hier 
beschriebenen Baue Eigenthum des Herrn A. F i s c h e r ,  des Besitzers der Eisen
werke zu Furthof und St. Egydi.

Die erzeugten Kohlen werden auch alle in den eigenen Etablissements 
verwendet, obgleich die grosse Entfernung des Bergbaues von den Hätten (nach 
Furthof 3 Meilen) die Verfrachtung kostspielig macht, und der Preis pr. Centner 
Kohle loco Hütte 80— 90 kr. beträgt. Im Herbste 1863, d. i. zur Zeit, als ich die 
Bergbaue der Tradigistgegend besuchte, war die Erzeugung eine im Verhältnisse 
zu früheren Jahrgängen sehr geringe (6 0 0 — 600 Centner monatlich), daher auch 
die Belegung eine sehr schwache, und beschränkte sich dieselbe auf 18 Mann, 
wovon 12 auf den Segengottes-, 4  auf den Glückauf- und 2 auf den Krandlstein- 
Stollen entfielen.

Die Leitung der Bergbaue besorgt Herr Vincenz L u s c h a n ,  dem als Auf
sichtspersonale ein Hutmann untergeordnet ist.

Kommen wir zum Sohlusse nochmals auf die obertägigen Verhältnisse zurück, 
und stellen wir dieselben den durch die Grubenbaue erhaltenen Aufschlössen 
gegenüber, so fällt wohl in erster Linie der Umstand in's Auge, dass die östlich 
om Steinbachgraben gelegenen, auf isolirten SandsteinvorkommDissen bestehen

den Baue gerade in die Fläche fallen, in welcher sowohl der südliche als auch 
nördliche der beiden Eingangs in Bede gestellten Sandsteinzüge über Tags eine 
Unterbrechung durch Gebirgsstörungen erleiden. Diese Unterbrechung findet, wie 
schon erwähnt wurde, für den nördlichen der beiden Züge zwischen „ Ma i e r 
g r a b e n h ö h e “ u n d ; „ W e n i g s t h o f  im S t e i n b a c h g a b e n “, für den südlichen 
zwischen dem O e s t e r l e i n ' s c h e n  H a u s e c k - S t o l l e n  und dem die westliche 
Fortsetzung des Gebirges bildenden G s c h e t t b e r g e  längs des nördlichen 
Gebirgsgehänges statt.

Die oben erwähnten, isolirten Sandsteinvorkommnisse lassen sich auch über 
Tags in keinen Zusammenhang bringen, da sie im Streichen durch unregelmässig 
gelagerte Kalke unterbrochen, und von solchen grossentheils überlagert sind. Ja, 
die Thatsache, dass diese Abgrenzung der Sandsteine durch Kalke nicht blos 
über T ags, sondern, wie oben geschildert, auch in der Grube zu beobachten ist, 
lässt keinen Zweifel mehr, dass die in Rede stehenden Sandsteinpartien wirklich 
ohne allen Zusammenhang, und daher die in denselben vorkommenden Steinkoblen- 
flötze ganz unabhängig von einander sind.

Die Oberflächengestaltung der Gegend in s  Auge fassend, sieht man,  dass 
die östlich vom Steinbachgraben gelegenen Baue auf isolirten Hügeln sich 
befinden, die sich am Nordfusse des Linden- und Hohenebenberges anlegen, und 
durch flache Einsenkungen von einander getrennt sind. Einem jeden dieser 
Hügel scheint eine Einbuchtung im Gebirgsgehänge selbst zu entsprechen, 
welche als eine oben breite, unten in eine Spitze verlaufende tiefe Furche das 
mehr weniger geradlinige Gehänge unterbricht.

Dieses voraus gelassen, bin ich der Ansicht, und glaube dieselbe durch alle 
vorhin angeführten Thatsachen und Beobachtungen bekräftigt zu sehen, dass 
die östlich vom Steinbachgraben auftretenden i s o l i r t e n  Sandsteinpartien einem 
s ü d l i c h e r e n  S a n d s t e i n z u g e  angehören, und mit den sie begleitenden Kalken 
G e b i r g s a b r u t s c h u n g e n  entsprechen, welche vom Nordabhange des Linden- 
und Hohenebenberges in mehreren von einander unabhängigen Partien nach N. 
stattgefunden, und derart stellenweise den n ö r d l i c h e r e n  S a n d s t e i n z u g  
überdecken.

Auf diese Weise erklären sich die angedeutelen Unterbrechungen beider Ziige 
über Tags, und die g e s t ö r t e n  L a g e r u n g s v e r h ä l t n i s s e  der flötzfuhrendrn
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Sandsteine zwischen beiden Zügen, zugleich aber auch der Umstand, dass die in 
diesen Bauen als „Liegendkalke“ erscheinenden dolomitischen Kalke in der Tliat 
Hangendkalke (Opponitzer Schichten) der „Lunzer Schichten" sind, wie dies im
II. Theile näher erörtert werden wird.

2. B e r g -  und  S c h u r f b a u e  im S o is - , P r i n z b a c h -  und  R e i t g r a -  
b en. Die im Folgenden zur Beschreibung kommenden Berg- und Schurfbaue lie- 
g en südsüdöstlich von Kirchberg an der Pielach, und soll znnächst im Nachste
henden ihre geographische Situation näher geschildert werden.

ln dem östlich von Kirchberg in's Pielachtha I mündenden Soisgraben liegt 
südlich von „ R i e g e l m ü h l “ am rechten Grabengehänge der K a r o l i n e n -  
S t o l l e n ,  bei 3 Klafter ober der Grabensohle nach 0 . angeschlagen. (Seine 
Seehöhe beträgt 1412 Fuss.) Nordöstlich davon, in dem bei Riegelmühl in den 
Soisgraben mündenden P r i n z b a c h g r a b e n  ist an dessen südlichem Gehänge 
ein Freischurfstollen, Herrn A r l e t  gehörig, nach S. angeschlagen. In dem nörd
lich von Prinzbachgraben parallel zu diesem laufenden „ R e i t g r a b e n “ liegen 
der N e u b e r 'sc h e  B e r n h a r d s t o l l e n  (Seehöhe 1574 Fuss) und weiter östlich 
bei Klein-Eibenberg mehrere bereits verbrochene Schürfstollen, der ebenfalls 
schon verbrochene T h e r e s i e n - S t o l l e n  bei M u g g e l h o f ,  nordöstlich v<fn 
Schreiberhof, und. der A n n a - S t o l l e n  bei Schreiberhof, ein schon im Jahre 
1833 belehnter O e s t e r l e i n ’scher Bau. Endlich sind noch südlich von Schrei- 
berbof am Nordabhange desGschettberges ein O e s t e r l e i n ' s c h e r  F r e i s c h u r f 
s t o l l e n  und ein tonnlägiger S c h a c h t  zu erwähnen, von welchen beiden Bauen 
nur der erstere im Betriebe steht.

Die genannten Baue sind auf Kohlenflötze angelegt, die auch h i e r z w e i  v e r 
s c h i e d e n e n  Sandsteinzügen eingelagert sind. Der nördlichere beider Züge ist 
über Tags vielerorts entblösst, und gehören alle bei Muggelhof, Schreiberhof, am 
W ege nach Klein-Eibenberg und im Reitgraben zu Tage sichtbaren Sandstein- 
und Schieferthonentblössungen diesem Sandsteinzuge an. Meist sind die Ent- 
blössungen nur undeutlich, und lassen schwer über die Lagerung des Sandsteins 
in’s Reine kommen; doch sind an einigen Punkten auch grössere und deutlichere 
Gesteinsentblössungen zu beobachten. So treten westlich von Schreiberhof 
Schieferthone zu Tage, die ein Verflachen nach Stunde 10 (SO. 18» S .) unter 
53 Grad zeigen. Bei Eibenberg au der Pinge eines verbrochenen Schürf
stollens sind Schieferthone entblösst, die eine blaugraue Färbung besitzen und 
Schwefelkies-Concretionen einschliessen. In diesem Schieferthone ist ein 
schwarzer bituminöser Kohlenschiefer eingelagert, der undeutliche Spuren von 
Pflanzenresten führt, und mit einem 10 Zoll mächtigen Kohlenflötze daselbst 
ausbeisst.

Das Flötz ist durch Einkeilungen von Schieferthon verunreinigt. Das Ein
fallen der Schichten ist hier unter 45 Grad nach Stunde 13 (S . 15» W .). 
Endlich eine dritte grössere Entblössung der Sandsteine dieses Zuges ist süd
lich vom „Reitgraben“ beim Hause „Ha c h e c k “ zu beobachten. Hier sind braun
graue Schiefer mit Posidonomya Wengensis und graue feinkörnige Sandsteine 
mit südlichem Einfallen von 40 Grad entblösst, und werden dieselben von 
einem Kalke concordant überlagert, der von blaugrauer Farbe, splitterigem 
Bruche und grösser Festigkeit ist, und seinem petrographischen Ansehen nach 
den „Opponitzer Schichten“ entspricht. Mächtiger entwickelt tritt dieser Kalk 
im Soisgraben, nördlich von Riegelmühl auf, hier ebenfalls den nördlicheren 
Sandsteinzug östlich von „Rumpelstadt“ c o n c o r d a n t  überlagernd.

Die scheinbaren Liegendschichten des in Rede stehenden nördlichen Zuges 
bilden die Kalke des Eibenberges, lichtbraune und graue dolomitische Kalke mit
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westlichem, südwestlichem und südlichem Einfallen unter sehr verschiedenen 
Winkeln von 3 5 —50 Grad. In demselben Kalke wurden am Eingänge des Hach- 
grabens Spuren von Petrefacten der „Opponitzer Schichten“ gefunden, welchc 
somit in Folge einer Bruchspalte in das Liegende der „Lunzer Schichten“ 
gelangten.

Der südlichere Sand&teinzug tritt am Nordabhange des Gschettherges, nord
östlich von „ S o m r a e r 9 b e r g “ zu Tage. Entblössungen davon findet man am 
W ege von Sommeraberg nach Schreiherhof. So sind in der nächsten Nähe des 
tonnlägigen Schachtes Sandsteine entblösst, welche ein s ü d l i c h e s  Verflächen 
unter 30 Grad zeigen. Sie werden daselbst von den mächtigen Kalken und 
Dolomiten des Gschettberges concordant überlagert. Nördlich vom ö s t e r -  
le in 'schen  Freischurfstollen stehen Sandsteine und Schieferthone mit n ö r d 
l i c h e m  Verflachen unter 20 Grad an. Diese nach N. fallende Partie von 
Sandsteinen und Schieferthonen entspricht einer Umkippung des südlichen 
Zuges nach Norden; an sie schliessen sich nördlich bei Schreiberhof unmittelbar 
die nach S ü d  verflachenden Sandsteine des n ö r d l i c h e r e n  Zuges an. Der 
beide Züge trennende Kalk ist hier über Tags nicht sichtbar, da er. von umge
kippten Sandsteinen des südlichen Zuges bedeckt wird. W eitere Entblössungen 
des südlichen Zuges finden sich endlich im Soisgraben, südlich von „Riegelmühl*, 
wo Sandsteine mit südlichem Einfallen unter 30— 35 Grad zu Tage gehen. 
Die Sandsteine von grauer Farbe sind sehr fest, widerstehen ausnahmsweise lange 
der Verwitterung, und w erden, da sie in 2 — 3 Fuss mächtigen Bänken 
geschichtet sind, als Bausteine verwendet. Oie unmittelbaren Hangendschichten 
des Sandsteines bilden Kalkschiefer mit Petrefacten, die den Horizont der 
„Opponitzer Schichten“ bezeichnen. W eiter im Hangenden folgen Dolomite.

Von den oben erwähnten Bauen sind nur einige mehr im Betriebe und 
sollen diest'lben zunächst geschildert werden.

Der „ B e r n h a r d - S t o l l e n “ im Reitgraben besteht aufF lö izen , die dem 
nördlichen der beiden oberwähnten Sandsteinzüge angehören. Nach N. ange
schlagen, durchfährt er zunächst Sandsteine und Schiefer und schon nach drei 
Klafter erreichter Länge ein 1 Fuss mächtiges Kohlenflötz, das ein Verflächen 
nach S. unter 35 Grad zeigt. Auf demselben wurde nach O. ausgelängt und zwei 
von den Auslängen aus getriebene Gesenke schliessen das Flötz seinem Verfla
chen nach auf.

Ein von dem Auslängen nach N., also in*s Liegend, getriebener Querschlag 
von 9 Klafter Länge hat noch drei Liegendflötze durchfahren, die 8 Zoll bis 
2 Fuss mächtig sind, und deren Zwischenmittel vorwaltend aus Schieferthonen 
bestehen. Das 2 Fuss mächtige vierte oder liegendste Flötz wird nach 0 . und 
W. seinem Streichen uach untersucht und aufgeschlossen.

Das Verhalten der Flötze ihrem Streichen und Verflächen nach kann 
wegen Mangel an nöthigen Aufschlüssen hier nicht geschildert werden. Das 
Hangendflötz zeigt sich in seiner östlichen Erstreckung häufig verdrückt, 
schneidet sich jedoch nie ganz aus.

Die Ausbeut'! an Fossilien war hier eine ziemlich mannigfaltige. Ausser 
den Leitpflanzen Pterophyllum longifolium, Pecopteris Stuttgardiensis, die hier 
häufig und in schönen Exemplaren zwischen dem dritten und vierten Flötze zu 
finden sind, sind noch andere noch nicht bestimmte Pflanzenreste und eine 
Muschelschichte zu erwähnen, die als eine 1 — 1 */3 Zoll dicke Lage im Schiefer
thone nuftritt, und aus Trümmern von Zweischalern zusammengesetzt ist. Ausser- 
dem finden sich grössere Exemplare von Cardinien und Myoconchcn im Schiefer
thone vor.
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Abbau findet in der Grube keiner statt, und beschränkt sich der Betrieb 
gegenwärtig nur auf Aufschlussarheiten auf dem vierten Flötze.

Alle übrigen auf demselben Sandsteinzuge bestandenen Baue in der Umge
bung Klein*Eibenberg, Schreiberhof und Muggelbauer sind bereits verbrochen.

Der O e s t e r l e i n ’sche Freischurfstollen, „ S c h r e i b e r h o f - F r e i s c h u r f -  
s t o l l e n “ genannt, ist am Nordabhange des Gschettberges angeschlagen (S ee
höhe 1923 Fuss) und nach Stunde 13 (S. 15" W .) getrieben. Er durchfährt 
ungeschichtete Sandsteine und Schieferthone und soll die dem südlichen Zuge 
eingelagerten Kohlenflötze erreichen. Gegenwärtig ist er 46 Klafter lang, und in 
der 40. Klafter zeigt sich das erste Mal eine wahrnehmbare Schichtung im Ge
steine. Die Sandsteine fallen an dieser Stelle fluch nach S. Der südlich von dem 
Freischurfstollen gelegene tonnlägige Schacht ist an einem FlÖtzausbisse ange
legt und verfolgt das Kohlenflötz vom Tage aus nach dessen Verflächen. W ie 
Fig. 25 zeigt, legt sich das Flötz dem Tage zu ganz flach, fast horizontal und 
nimmt erst in grösserer Tiefe ein steileres Verflächen nach S. an. Berücksich
tiget man die oben erwähnten Sandsteinumkippungen, die über Tags deutlich 
sichtbar sind, so erklärt sich der Umstand, dass der Freischurfstollen zunächst 
nur ungeschichtete Gesteine durchfahren hat. E r ist in dem umgekippten Theile 
des Sandsteines angesteckt, während der tonnlägige Schachtjnahezu im Scheitel 
der Kippung sich befindet.

Fig. 2f. j !
Gsctettberff

i
R/iit. Schacht \

K L  Ei&tnbcrp/ floo  '.Stthöhe \ J

Z. Z iU n zcrsand-ttcin , O. S e Z re /a c len  fü h r e n d e  .fChtc/U t*
K Kalk,A2otem&>

In der Voraussetzung, dass der südliche Sandsteinzug die westliche Fort
setzung des Sandsteinzuges sei, in welchem die mächtigen Kohlenablagerungen 
von „S teg“ bei Lilienfeld enthalten sind, ist der Betrieb dieses Freischurfstollens 
begonnen worden, und knüpft man an denselben die besten Hoffnungen. Das 
diese Voraussetzung irrig  war, wird im zweiten Theile erörtert werden.

Der F r e i s c h u r f s t o l l e n  d e s  H e r r n  A r l e t  im Prinzbachgraben ist 
nach S. getrieben uud durchfährt mächtig entwickelte Sandsteine mit. süd
lichem Einfallen. In der 120. Klafter seiner Länge erscheint ein in Schieferthon 
gebettetes Kohlenflötz von 1 */a Fuss Mächtigkeit. W eitere Aufschlüsse über 
diesen Freischurf fehlen noch. Ein anderer Schürfstollen, östlich von dem 
ersteren unterhalb der „Holzhütte“ ist im Hangendkalksteine gegen NW. (am 
nördlichen Thalgehänge) angeschlagen worden, und stand (1 8 6 4 )  noch im 
Kalksteine.

Der „ K a r o l i n e n - S t o l l e n “ im Soisgraben, südlich von „Riegelmühl“, 
dessen Betrieb seit mehr als einem Jahre schon eingestellt ist, war früher ein 
Bau von ziemlicher Bedeutung.

K. k. g eo lo g isch e  R eichaatiaU ll. 13. B aad. 186$. I, Heft. u
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Der Stollen ist nach Stunde 6 ( 0 .)  angeschlagen und durchfährt unter sehr 
spitzem Winkel zum Streichen der Schichten graue Sandsteine und Sandstein- 
schiefer. In der 22. Klafter der Stollenlänge wurde ein Flötz mil 4 Fuss Mäch
tigkeit angefahren, welches Flötz auch unweit vom Stollenmundloche und an 
einigen anderen Stellen des rechten Grabengehänges zu Tage ausheisst. Es 
zeigt ein Streichen nach Stunde 7 — 19 (0 .  15» S. nach W. 15° N.) und ein 
südliches Eiufallen unter 35 Grad. Ein Liegendschlag von 12 Klafter Länge 
erreichte noch ein 2 Fuss mächtiges Liegendflötz. Zwischen beiden Flötzen 
sind vorwaltend Schieferthone gelagert, die in der Nähe der Flötze fossile 
Pflanzen, und zwar namentlich schöne Exemplare von Pterophyllum longifolium 
führen.

Auf beiden Flötzen wurden Auslängen getrieben und mehrere Gesenke 
Haben die Flötzmittel unter der Stollen sohle bis auf 40 Klafter flache Teufe auf
geschlossen.

Das Verhalten der Flötze im Streichen und Verflächen ist so ziemlich 
constant, und haben die Flötze seihst wenig von Verdrücken zu leiden. E rst in 
der 110. Klafter der Auslängen tritt eine nach Stunde 14 (S . 30« W .) stre i
chende fast saiger stehende Klutt auf, welche die Flötze ausschneidet, und auch 
in der I. Tiefstrecke am Hangendflötze wahrgenommen wurde.

Ein nur 8 Klafter langer Hangendschlag an der Stelle, wo die Kluft auftrilt, 
angelegt, hat den regelm ässignach Süd fallenden Hangendkalk angefahren. Die 
Flötze erscheinen hier in einem Schieferthone gebettet, welcher nahe an der 
Grenze des Lunzer Sandsteines zum Hangendkalke dem ersteren eingelagert ist. 
Dieser Umstand, so wie auch das Auftreten m ä c h t i g e r  Flötze lässt eine Analo
gie dieses Kohlenvorkommens mit jenem „am Steg“ wahrnehmen. Nur fehlt 
hier das dritte oder eigentliche Hangendflölz, das vielleicht, wie die zwei Lie- 
gendflötze an der S telle, wo der Hangendschlag angelegt ist, ausgeschnitten ist.

Auch die Beschaffenheit der Kohle glcicht sehr jener der Kohlen des 
Stcger-Bergbaues. Die Kohle ist mürbe, leicht zerreiblich, stark abfärbend und 
frei von kiesigen Beimengungen. Der Abbau beschränkte sich zur Zeit des 
Betriebes auf die Gewinnung einiger Pfeiler des Hangendflötzes im Tiefbaue. 
Das Kohlenflötz, das oft bis 6 Fuss Mächtigkeit erlangte, ist nicht selten von 
tauben Schiefereinlagerungen durchsetzt, welche Icicht von der Kohle zu 
sondern und ein willkommenes Versatzmateriale waren. Am Liegendflötze 
wurde kein Abbau getrieben.

3. B e r g -  u n d  S c h u r f b a u e  im R e h g r a b e n .  Die betreffenden Koh
lenbaue befinden sich fast südlich von Kirchberg a. d. Pielach, in dem bei 
Wegscheid in's Soisbachthal mündenden Rehgrabeu.

Die drei Haupteinbaue, der J o s e p h - ,  F r a  nz - und  W e t t e r - S t o l l e n .  
liegen am rechten Grabengehänge zwischen »W enigleithen“ und dem Hause 
„O ber-R ehgraben“. Nebstdem sind zwei schon verbrochene Schurfbaue zu 
erw ähnen, wovon der eine am linken Soisgrabengehänge bei „Schindleck“, 
der pweite ostnordöstlich von „Hundsgrub“ liegt.

Alle diese eben angeführten Baue bestehen auf einem Sandsteinzuge, 
welcher in 0 . sich mit dem Sandsteine vom Reitgraben und Steinbachgraben im 
Tradigist verbindet, und gegen W . über die Anböhe des Rebgrabens in den 
Loichgraben setzt.

Eine deutliche Entblössung des Sandsteines ist nicht zu sehen, doch finden 
sich Geschiebe und verwitterte Massen von Sandsteinen an mehreren Punkten 
des Rehgrabens. So sind beim Hause „Graben“ Sandsteine zu Tage gehend, 
die zwar kein Streichen und Verflachen walirnehmcn lassen, aber den Charakter
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des a n s t e h e n d e n  Gebirges deut
lich an sich tragen. Sie sind von 
braunen dünngeschichteten Kalken 
begrenzt, die im östlicheren Theile 
des G rabens, zwischen „W eg
scheid“ und den „Steinhäusern“ - 
mehrorts entblösst sind, und ein 
sehr veränderliches Einfallen nach 
SW . nach 0- und SO. unter ver
schiedenen Winkeln von 30— 40 
Grad besitzen. Am W ege vom 
„O ber-Rehgrabenhause in die 
Loich ist die Lagerung des 
Sandsteines und Kalksteines in 
schöner Schichtung aofgedeckt. 
Der Sandstein fällt nach S., der 
Kalk nach SO. unter 30 Grad, 
daher beide Gesteine n i c h t  voll
kommen c o n c o r d a n t  zu ein
ander gelagert sind.

Die Ausbeute an Fossil
resten war beinahe ausschliess
lich auf deren Vorfinden auf den 
Ilalden beschränkt. Sie kommen 
im dunklen Schieferthone zwischen 
den Flötzen vor; darunter sind 
Ptcrophyllum longifolium, Peco- 
pteria Stuttgardieusis, als leitend 
für die „Lunzer Schichten“, so wie 
auch mehrere Schalthiere, dar
unter Myacites letticus' zu erwäh
nen.

Die Einbaue der im Nachfol
genden beschriebeuenKohlenbaue, 
deren Zusammenhang die beige
fügte Grubenkaite Fig. 26 dar- 
stellt, sind spitzwinkelig zum 
Streichen der Kohlenflötze an
geschlagene Stollen. Der unterste 
der drei Stollen, der J o s e p h -  
S t o l l e n ,  dessen Seeliöhe 1600 
Fuss beträg t, ist nach Stunde 16 
—  8 Grad (SW . 23" W .) ange
schlagen und durchfährt in dieser 
Richtung den grauen, feinkörni- 
geu und festen Liegendsandstein 
der Fiötze. In der 21. Klafter der 
Stollenlänge erseheint ein 8 Zoll 
mächtiges Kohlenflötz, welches 
von Stunde 18 in Stunde 6 (W . 
in 0 .)  streicht, uud nach S. unter
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15 Grad verflacht. Dieses Flötz geht auch zu Tage aus und wurde durch den 
bereits verbrochenen Gustav-Stollen und einen kurzen Hangendschlag vom Stol
len aus angefahren. Eine nach Stunde 9 streichende Kluft verwirft scheinbar 
das Flötz um 10 Klafter weiter in’s Hangende und nimmt das Flötz nach dieser 
Verwerfung ein Verflachen von 30 Grad an. Doch auch das Hangendtrumm 
setzt im Streichen nicht lange fort, sondern schneidet sich im Schieferthone aus,  
um erst nach 70 Klafter langer Vertaubung dem Streichen nach wieder in die 
Strecke zu treten.

Nach einigen kleinen Verwerfungen beginnt das Flötz endlich regelm ässiger 
mit einem Einfallen nach S. unter 45 Grad und in einer Mächtigkeit von l 1/*—
2 Fuss aufzutreten, und wurde in westlicher Richtung auf dem in Rede stehen
den Kohlenflötze ein ISO Klafter langes Auslängen getrieben. Mittelst einer 
W endung des Stollens in's Hangende, welche eigentlich zum Zwecke hatte, das 
verworfene Kohlenflötz wieder zu erreichen, wurde ein z w e i t e s  Flötz ange
fahren, das vom ersten durch ein Zwischenmittel von 6— 8 Klafter getrennt ist, 
welches vorwaltend aus Schieferthonen besteht. Auch auf dem zweiten Flötze 
wurden in westlicher Richtung Auslängen getrieben, und wie aus der Gruben
karte ersichtlich ist, laufen das Hangend- und Liegendauslängen ziemlich parallel 
mit einander, also auch ihre Flötze.

Der „Franz-Stollen“, welcher um 90 Fuss höher liegt, als der Joseph- 
Stollen, ii t  nach Stunde 15 —  7 Grad (SW . 7® W .) angeschlagen und erreicht 
nach 11 Klafter durchfahrencn Liegendsandsteinen das hier 1 Fuss mächtige 
Liegendkolilenflötz, welches ein südliches Verflachen unter 50 Grad zeigte. 
Auch in diesem Baue kennt man ein Hangendflötz, das durch 6 — 10 Klafter 
mächtige Schieferthone vom Liegendflötze getrennt ist. Auf beiden Flötzen 
bestehen streichende Auslängen nach W esten.

Endlich der W etterstollen, ungefähr 180 Fuss über der Joseph-Stollensohle 
gelegen, ist nach Slunde 17 — 5 Grad (SW . 35» W .) im Streichen von tauben 
Sandsteinen angeschlagen, und erst ein 7 Klafter langer Hangend- und 20 Klafter 
langer Liegendschlag, vom Stollen aus betrieben, erreichten ein 6 Zoll mächtiges 
Hangend- und ein 15 Zoll mächtiges Liegendflötz.

Fig. 27 stellt ein Profil vor, welches in der Richtung des Flötzverflächens, 
also von N. nach S. durch alle drei Baue geführt ist. Aus diesem Profile ersieht

F ig .£ 7 . J ’r o f t f  rtaxh d e r  Z in ie  {im  F tp  2 £ ).

man, dass die zwei Flötze des Joseph-Stollens mit denen des Franz-Stollens 
identisch sind, was übrigens durch Verbindungsaufbrüche zwischen beiden
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Horizonten sicher constatirt ist. Eben so ersieht man aus dem Profile, dass das 
durch den Liegendschlag des W etterstollens erreichte Flötz seiner Lage nach 
die Fortsetzung des Hangendflötzes der unteren Baue ist. Dagegen fehlt in den 
unteren Bauen die Fortsetzung des durch den Hangendschlag im 'W ettersto llen  
erreichten Kohlenflötzes. Dieses Kohlenflötz, das offenbar ein Drittes oder das 
eigentliche Hangendflötz ist, hätte nur durch den einzigen 80 Klafter langen 
Hangendschlag im Joseph-Stollenhorizonte erreicht werden können, da ausser 
demselben kein anderer Hangendschlag existirt; und die Thatsache, dass an der 
Stelle des in Rede stehenden Hangendschlages auch die zwei Liegendflötze ver
täu bt sind, gestattet wohl die Annahme, dass an jeder ändern S telle, wo die 
zwei Liegendflötze entwickelt sind, durch einen Hangendschlag auch das Dritte 
oder Hangendflötz zu erreichen gewesen wäre.

Die durchschnittliche Mächtigkeit der zwei Liegendflötze ist 2 — 4 Fuss, ihr 
mittleres Streichen von W . nach 0 . ,  das Einfallen ein südliches unter 4 0 — 50 
Grad. Im Allgemeinen nimmt der Fallwinkel gegen die Teufe zu ab. Die Kohle 
ist mürbe, bricht selten in Stücken, sondern gibt meistens Kleinkohl. Die che
mische Analyse ergab 0-8Pct. Wassergehalt, 9 ’3 Pct. Asche. Bei der B e r t h i e r ’- 
schen Brennstoffprobe wurden 24*95 Gewichtstheile Blei reducirt, woraus sich 
5638 Wärmeeinheiten oder 9*3 Ctr. dieser Kohle als Aequivalent für eine Klaf
ter 30zölligen Fichtenholzes berechneten. E n Versuch auf Cokesbarkeit gab
61 Pct. gute Cokes. Die Art und W eise des Vorkommens der Kohlenflötze ist 
eine eigentüm liche. Meist ist jedes der Flötze durch ein taubes Zwischenmittel 
in zwei Theile getheilt; dieses Zwischenmitte], local „Mittel“ genannt, wird bei 
der Gewinnung der Kohle ausgeschicden und dient als Versatzmateriale; oft 
keilt es sich aus und beide Flötzbänke bilden dann ein mächtiges Flötz. Oft ver- 
tauben sich jedoch die Flötzbänke gegen das Mittel zu , letzteres ist dann sehr 
mächtig und in seinem Hangenden und Liegenden nur von schwachen Kohl- 
schnüren begleitet. Das Mittel besteht aus schwarzem Schieferthon, welcher 
grösstentheils im aufgelösten Zustande sich befindet und häufig mit Schwefel
kies imprägnirt ist.

Die Flötze sind mannigfachen Störungen unterworfen. W irkliche Verwer
fungen kommen seltener vor. Häufiger hingegen Verdrückungen, Auskeilungen 
und Vertaubungen durch allmäligen Uebergang von Kohle in Kohlenschiefer.

Die bedeutendste der hier auftretenden Störungen ist die Vertaubung des 
Liegendflötzes im Joseph-Stollen. Durch 70 K l a f t e r  streichende Erstreckung 
geht das Auslängen im tauben Schieferthone und erst nach genannter Erstreckung 
tritt das Flötz wieder in die Strecke. Die Ursache dieser Vertaubung scheint in 
keiner Verwerfung zu liegen, da ein Liegend- und ein 80 K l a f t e r  l a n g e r  
Hangendschlag, welche in der Vertaubung angeschlagen sind, w eder Schiefer- 
thoiie noch ein Kohlenflötz, sondern nur Sandsteine durchfahren haben und eine 
Verwerfungskluft nicht sichtbar ist. Vielmehr scheint das Fehlen des Flötzes auf 
diese grosse Erstreckung in einem Auskeilen oder in einem allmäligen Ueber- 
gange der Kohle in Kohlenschiefer, also in einer e i g e  n t h ü m l i c h e n  V e r 
t a u b u n g  seinen Grund zu haben.

W ichtig und interessant scheint es mir, auf die Artalogie hinzuweisen, die 
in demFlötzvorkommen derTradigister und RehgrabnerKohlenbergbaue herrscht. 
Wrie schon Eingangs der Beschreibung der letzteren erwähnt wurde, sind die 
Rehgrabner Flötze in einem Sandsteinzuge gelagert, welcher die westliche F ort
setzung des den Steinbachgraben bei W enigsthof durchsetzenden Sandsteines 
is t , und auf welchem auch die Tradigister Bergbaue, der Glückauf- und Segen
Gottesstollen bestehen. Die Flötze, welche im Rehgraben in einem 8 — 10 Klafter
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mächtigen Schieferthonmittel Vorkommen , befinden sich ihrer Lagerung nach 
a u c h  h i e r  nahe an der Grenze des Sandsteines zum scheinbaren Liegendkalke. 
Man kennt hier nur zwei Flötze, die in dem einen Schieferthonmittel gebettet 
sind; das dritte erscheint weiter im Hangenden, und dürfte einer der Kohlen- 
schniire entsprechen, die auch in dem Glückauf- und Segen-Gottesstollen des 
Steinbachgrahens die eigentliche flötzführende Schieferzone im Hangenden beglei
ten, und welche hier nur mächtiger entwickelt ist.

Die Ausrichtung findet gegenwärtig unter der Sohle des Joseph-S tollens 
sta tt, und besteht in der Auffahrung von Gesenken und streichenden Strecken. 
Von der Joseph-Stollensohle führen mehrere Aufbriiche in den Franz-S tollen , 
und von diesem ein W etteraufbruch bis zu Tage. Im Ganzen beträgt der gemachte 
Aufschluss dem Streichen nach 350 Klafter, wovon 90 Klafter im Tauben sind, 
und 85 Klafter dem Verflächen nach. Gegenwärtig bestehen fünf Bauhorizonte, 
wovon zwei Tiefstrecken 8 und 14 Klafter saiger unter der Joseph-Stollensohle 
sich befinden, die übrigen drei Horizonte aber mit denen der Einbaue zusam
menfallen.

Die Vorrichtung zum Abbaue, d. i. die Theilung durch Gesenke respective 
Aufbriiche und streichende Strecken in Abbaufelder, ist keine systemmässige, 
d. Ii. die streichende Entfernung der Gesenke und der Saigerahstand oder Ab
stand in flacher Höhe der streichenden Strecken von einander sind nicht immer 
dieselben, sondern richten sich ganz nach der mehr weniger grösseren Mächtig
keit und Regelmässigkeit der Flötze. An Stellen, wo in der streichenden Strecke 
das Flötz mächtiger tind regelmässig gelagert erscheint, wird ein Gesenke oder 
Aufbruch angelegt, und umgekehrt werden streichende Strecken in den Gesen
ken und Aufbrüchen nur an Stellen angelegt, wo die Lagerung der Kohle und 
ihre Mächtigkeit auf Nachhaltigkeit im Streichen hoffen lassen.

So sehr diese Art, Abbaufelder vorzurichten, momentan der Erzeugung zu 
Gute kömmt, und durch die unregelmässige Art des Flötzvorkommens als noth- 
wendig bedingt erscheinen mag, so Hesse sich doch eine regelmässigere Feldes
vorrichtung bis zu einer l o c a l  p r a k t i s c h e n  G r e n z e  zum Vortheile des ganzen 
Bergbaues einführen. Dadurch, dass die nur als Vorrichtungsbaue für den künf
tigen Abbau dienen sollenden S trecken, Gesenke und Aufbrüche in der That 
nur zur möglichst wohlfeilen Gewinnung der reicheren Kohleullötzpartien, also 
eigentlich als Abbaustrassen betrieben w erden, wird es dem nachher eingelei
teten Abbaue unmöglich, die zurückgelassenen ärmeren Flötzpartien mit Vor
theil zu gewinnen, wesshalb der Abbau eingestellt und der Rest der Kohle zu- 
riickgelassen werden muss. Dagegen Hesse sich nach einer regelmässigeren Aus- 
und Vorrichtung leicht ein Abbau betreiben, der mit den reicheren Partien 
g l e i c h z e i t i g  auch die ärmeren noch mit Nutzen zur Gewinnung b ring t, und 
man hätte obendrein noch den grossen Vortheil, die Ablagerung des Flötzes, und 
die Störungen in derselben durch planmässig geführte Vor- und Ausrichtungs
baue genauer kennen zu lernen, als dies durch Strecken und Aufbrüche möglich 
ist, die nur immer in den mächtigeren und schöneren Partien der Flötzablage- 
rung angelegt werden. Auf solche Art würde auch der ganze Betrieb des Berg
baues ein geregelter, dem Objecte würde seine Nachhaltigkeit gewahrt, und es 
bliebe schliesslich kein alter Ban zurück, in dem zwar viel Kohle noch enthalten, 
aber für die Gewinnung verloren ist.

Der Abbau geht (irstenmässig vor sich. Die 8 Fuss breiten  Strassen w er
den in der Mächtigkeit des Flötzes getrieben, und nur,  wenn diese sehr klein 
ist, wird vom Liegendsehiefer so viel weggenommen, als zur freien Bewegung 
des Arbeiters unumgänglich nothwendig ist. Das taube Mittel wird von d er
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Kuhle ausgehalten, und mit ihm werden die abgebauten Strassen versetzt. Die 
Förderung geschieht aus der Teufe durch zwei Hauptgesenke mittelst einfacher 
Haspel bis auf die Stolleusohle. Von den ober der Stollensohle gelegenen Abbau
orten wird die Kohle über Aufbrüche und Schutte bis auf die Stollensohle gesäu
bert. Von dieser wird die Kohle in 3 — 4 Ctr. fassenden ungarischen Munden 
zu Tage gefördert.

Die W etterführung b esteh t in der Erhaltung und Förderung des natürlichen 
Wettej*zuges und in der Anlage von W etterthüren an geeigneten Punkten.

Die Wasserhaltung aus der Teufe geschieht durch Auskiibeln des Sumpfes 
mit dem Fordergefässe. Uebrigens ist der Wasserzufluss ein sehr geringer, und 
wird ein Theil des zusickernden W assers mit dem Hauwerke gehoben.

Die Bergbaue im Rehgiaben gehören Herrn Joseph N e u b e r  zu Kirch- 
berg a. d. Pielach. Die Mannschaft bestellt gegenwärtig aus 20 Mann,  wovon 
der grösste Theil zum Abbaue verwendet wird.

Die hier erzeugte Kohle geht derzeit (18 6 3 ) grossenthcils an die Gasanstalt 
nach Wien. Doch werden auch von den naheliegenden Maschinen Werkstätten des 
Herrn P i r k o  in Kirchberg und von dem Eisenhüttenwerke der Gebrüder M a r k l  
bei Rabenstein Rehgrabener Kohlen eonsumirt.

Ueber den Gestehungspreis der Kohle liegen keine Angaben vor;  doch 
dürfte der Verkaufspreis loco Grube, welcher 70 kr. beträgt, ersteren nicht sehr 
überragen.

Die Menge der Erzeugung kann nicht genau angegeben werden, da dieselbe 
nicht nur von dem möglichen Absätze, sondern auch von anderen Umständen 
ahhängt, und sich hier um so weniger im Voraus bestimmen lässt, als sie nur von 
glücklichen Aufschlüssen, die das Flötz in abbauwürdiger W eise zum Abbau 
bringen, und von dem gesicherten Absätze, der sehr schwankend is t, abhängt. 
Um jedoch beiläufig einen Maassstab für die Erzeugungsfähigkeit der Rehgrabener 
Koblenbergbaue zu geben, kann bemerkt w erden, dass im Jahre 1862 
24.000 Centner Kohlen von Herrn J. N e u b e r  an die Gasanstalt nach Wien 
geliefert wurden, au deren Gewinnung die Rehgrabener Baue wohl den grössten 
Antheil hatten; auch muss nochmals bemerkt w erden, dass ein Theil der 
erzeugten Kohle an andere Abnehmer verkauft wird.

4. B e r g -  und  S c h u r f b a u e  im L o i c h g r a b e n .  Von diesen Bauen ist 
nur der C a r o l u s - S t o l l e n  iin Betriebe, welcher am linken Gehänge des bei 
„Toberschnigg“ in das Pielachthal mündenden Loichgrabens, südsüdöstlich vom 
Orte „Loich“ liegt. Ehedem wurden noch ein Schürfstollen am rechten Loich- 
grabengehänge beim Hause „Stein“ südlich von Toberschn igg, ein Stollen ausser 
dem Orte Loich ober der Angermühle, m ehrere Schurfbaue im Schwarzengraben 
südöstlich vom Orte Loich und der F r a n z  J o s e p h -  und E l i s a b e t h - S t o l l e n  
bei der Hiimmerlmühle betrieben, Baue, die mit Ausnahme des letztgenannten 
Stollens alle schon verbrochen sind.

Die meisten der genannten Baue waren auf A u s b i s s e n  von Kohlenflölzen 
angelegt. Die Sandsteine, in denen die durch die erwähnten Baue aufgeschlossenen 
Kohlenflötze Vorkommen, gehören den „Lunzer Schichten“ an, bilden jedoch nicht 
e i n e  zusammenhängende Partie, sondern inan kann daselbst v i e r  von einander 
isolirte Vorkommen von Sandsteinen unterscheiden. Der nördlichste der Baue, 
der Schürfstollen beim Hause „S tein“ , besteht auf einem Sandsteinvorkornmen, 
das gegen Osten hin deutlich mit den Sandsteinen von „unterer W inkel“ und 
„obere Ramsau“ südwestlich von Kirchberg a. d. Pielach zusammenhängt, auf 
welchen genannten Punkten ebenfalls Kohlenausbisse bekannt sind. Der Carolus- 
Stollen, etwa 1000 Klafter südlicher gelegen, hat Sandsteine durchquert, welche
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nach 0 . hin mit denen ober „ Angermühl“ Zusammenhängen und auch mit dem 
Sandsteinzuge im Rehgraben im Zusammenhänge stehen. Es ist jedoch nicht 
möglich, diesen Zusammenhang ü b e r  T a g s  zu constatiren. Die Schürfungen im 
Schwarzengraben, ehedem von dem Gewerken Herrn A. F i s c h e r  zu St. Aegydi 
betrieben, sind in der westlichen Fortsetzung des im Soisgraben südlich von 
Riegelmühl und bei „Burgstall* zu Tage tretenden Sandsteines gelegen, und end
lich die Sandsteine bei „Hammerlmühle“, worauf der Franz Joseph- und Elisabeth- 
Stollen angelegt wurden, müssen als ein viertes von den früher erwähnten 
isolirtes Sandsteinvorkommen bezeichnet werden, von welchem man bis je tz t keine 
östliche, sondern nur eine westliche Fortsetzung gefunden hat.

Ueber Tags sind die Sandsteine an vielen Punkten entblösst und zeigen m eist 
ein s ü d l i c h e s  Einfallen unter verschiedenen Fallwinkeln. Nur die in der Nähe 
der Raue bei „Hammerlmühle“ zu Tage entblössten Sandsteine zeigen ein 
n ö r d l i c h e s  Verflächen unter 1 0 — 15 Grad. Im Liegenden der Sandsteine 
erscheinen graue, splitterige Kalke, während die Hangendschichten meist von 
Rauchwacke und Dolomiten gebildet werden. Ueber die eigentlichen Lagerungs
verhältnisse der Sandsteine und ihrer Hangend^ und Liegendschichten wird im
II. Theile dieses Rerichtes ausführlich gehandelt werden. Hier kann jedoch schon 
bemerkt werden, dass die Regelmässigkeit, mit welcher weiter östlich (Umgebung 
Lilienfeld-Kirchberg) die Sandsteine der Lunzer Schichten in mehreren von 0 . 
mich W. streichenden Zügen verfolgt werden konnten, hier endet, und die ein
zelnen Sandsteinvorkommnisse nicht mehr in einen ähnlichen Zusammenhang zu 
bringen sind, wie ein solcher weiter östlich unter ihnen wirklich besteht.

Der in Betrieb stehende C a r o l u s - S t o l l e n  am linken Ufer des Loichbaches, 
nur 3 Klafter ober der Bachsohle gelegen (Seehöhe 1426 Fuss), ist neben einem 
Kohlenausbisse im Sandsteine angesteckt. Der Sandstein zeigt am Mundloche des 
Stollens ein südliches Verflächen unter 40 Grad. E r ist von grauer Farbe, sehr 
fest und feinkörnig im Gefüge. In ihm erscheint eine Einlagerung eines dunkel
grauen bis schwarzen Schieferthones, der undeutliche Pflanzenreste und das hier 
mit 1 Fuss Mächtigkeit ausbeissende Kohlenflötz enthält. Der Sandstein wird 
concordant von Rauchwacke und einem braungrauen, körnigen Kalke überlagert, 
der gegen oben in kurzklüftigen D o l o m i t  übergeht. Auf der Halde des Stollens 
findet man Sandsteine von gleichem Hahitus, wie die über Tags entblössten, und 
Schieferthone mit Pflanzenresten, darunter das die „Lunzer Schichten“ charak- 
terisirende Pterophyllum longifolium.

Der Stollen, nach Stunde 17 —  10 Grad (W . 5° S .) angeschlagen, durch
fährt in dieser Richtung zunächst Sandsteine und erreicht in der 12. Klafter seiner 
Länge ein 1 Va Fuss mächtiges K o h l e n f l ö t z ,  das nach S. unter 45 Grad 
verflacht. Der Stollen wurde nach dem Streichen des Kohlenflötzes weiter fort
getrieben, und stand sein Feldort zur Zeit meines Resuches (anfangs August 
1863) bereits 110 Klafter vom Mundloche entfernt. Ein in der 96. Klafter des 
Stollens angelegter Hangendschlag hat n o c h  d r e i  K o h l e n f l ö t z e  mit 6 Zoll, 
9 Zoll und 3 Fuss Mächtigkeit durchquert, welche durch Zwischenrnittel von 
dunklen Schieferthonen, je  3 Klafter mächtig, von einander getrennt sind. Die 
Schieferthone führen Pflanzenreste und ist das Pterophyllum longifolium, das auf 
der Halde gefunden wurde, in dem Zwischenmittel der zwei äussersten Hangend- 
flötze, des dritten und vierten Flötzes, enthalten.

Die Ausrichtungsbaue im Carolus-Stollen beschränken sich derzeit nur auf das 
im Horizonte des Stollens dem Flötzstreichen nach getriebene Auslängen, auf 
einen Aufbruch und ein Gesenke.
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Was die S t ö r u n g e n  in den Koblenflötzen anbelangt, so kann hier natür
licherweise nur von jenen des Liegendflötzes, und davon nur in so weit die Rede 
se in , als es die geringen Aufschlüsse des erst im Entstehen begriffenen Baues 
gestatten. Das Liegendflötz wurde von seinem Anfahrungspunkfe an durch 
70 Klafter streichende Erstreckung verfolgt und aufgeschlossen, ohne dass es 
sich vollsändig vertauhte oder auskei lte ; es zeigt jedoch in seinem Aufschlüsse 
jene Absätzigkeit und jene Störungen (Verdrückungen, Wellenbildungeil u. s. w .), 
wie sie in den Kohlentlötzcn der Rehgrabener Bergbaue Vorkommen. E rst in der 
84. Klafter des Stollens schneidet eine nach 0 . fallende, fast saiger stehende 
Kluft das Flötz aus, welches nach 8 Klafier langer  Vertaubung von, der Hangend
seite her wieder in die Strecke tritt.

Die Qualität der Kohle betreffend, ist die mürbe Kohle des Liegendflötzes im 
Brennwerthe gleich mit der Kohle aus dem Rehgrabener Kohlenbergbaue, die 
Kohle des vierten oder äussersten Hangendflötzes ist durch ihre Festigkeit und 
Dichte, so wie durch den Einschluss grösserer Schwefelkiesknollen charakterisirt. 
Eine chemische Untersuchung dieser dem äusseren Ansehen nach guten Kohle 
ergab S2*0 Pct. Aschengehalt! ein Resultat, welches die Kohle wohl nur als K o h 
l e n s c h i e f e r  bezeichnet.

Der Carolusstollen wird von Herrn J. N eu h e r  gegenwärtig mit vier Mann 
betrieben.

Von den übrigen oben angeführten Bauen ist, wie schon erw ähnt, nur der 
E l i s a b e  t h - S t o l l  en noch im aufrechten Zustande erhalten, wird jedoch dessen 
Betrieb auch nicht mehr aufgenornmen werden. E r liegt am linken'Gehänge des 
Loichgrabcns, südlich von der „Hammerlmühle“ , nur 2 Klafter über der Bachsohle. 
Nach W. angeschlagen, durchfährt e r Schieferthone mit Kohlenspmen und Sand
steine ohne Schichtung. Mehrere in's Hangende und Liegende geführte Schläge 
haben nur ungeschichtete, im aufgelösten Zustande befindliche Gesteine, vorwaltend 
Schieferthone, durchfahren, ohne ein eigentliches Kohlenflötz erreicht zu haben. 
Aehnliche gestörte Verhältnisse sollen in dem am rechten Ufer des Loichbaches 
angeschlagenen Frau/. Joseph-Stollen zu beobachten gewesen sein. Beide Stollen 
wurden von Herrn A. F i s c h e r  angelegt und gingen dann in den Besitz des 
Herrn Joseph N e u b e r  über, welcher sie als hoffnungslos dem Verbruche 
überlässt.

e) Bane der Umgebungen Schwarzenbach, Türnitz and Annaberg.

Aufgenommen und beschrieben von L. H c r t l c .

ln dieser Abtheilung sollen 1. d ie  B e r g b a u e  in d e r  E n g l e i t h e n  und 
b e i  R o s s s t a h l m ü h l  und die damit zusammenhängenden östlich und westlich 
davon gelegenen Baue und Schürfungen, und 2. die mehreren isolirten und gröss- 
tentheils aufgelassenen S c h ü r f u n g e n  in d e r  U m g e h u n g  v o n  S c h w a r 
z e n b a c h ,  T ü r n i t z  u n d  A n n a b e r g  b e s c h r i e b e n  w e r d e n .

1. B e r g b a u e  i n  d e r  E n g l e i t h e n  (im Engleithnergraben) u n d  d ie  
d a m i t  z u s a m m e n h ä n g e n d e n  ö s t l i c h  und  w e s t l i c h  d a v o n  g e l e g e n e n  
B a u e  u n d  S c h ü r f u n g e n .  Alle die hier in Betracht kommenden Baue und 
Schürfungen bestehen auf einem und demselben Sandsteinzuge, welcher am linken 
und am rechten Gehänge des Zögersbachgrabens (auf der südlichen Abdachung 
des Ratzenecks) zu Tage tritt, in westlicher Richtung durch die Engleithen über 
den Sattel von „Zitterthal“ nach Rossstallinühl fortsetzt, und sich von da weiter 
längs des Nordabhanges des Eisensteins bis in die Gegend von Schwarzenbach

K. k. £Pol»>rjR<'iiP Heichsanstall ISfiö .1:* Band. I8C>S | Hoff- 1»
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verfolgen lässt. Nach ü . stellt derselbe mit den Sandsteinen des S teger Berg
baues bei Lilienfeld und mit jenen im Klostergrabcn, auf welchen ehedem die 
We n z e l ' s c h e n  Bnue bestanden (siehe Abschnitt c, 1) in Zusammenhang; jedoch 
ist dieser Zusammenhang theils durch die Ueberlagerung jüngerer Gebilde (Jura- 
Aptychenschiefer), theils durch die Uebefttürzung von Liegend- und Hangend
kalken oberflächlich unterbrochen.

In dem so eben in seiner Verbreitung geschilderten Sandsteinzuge liegen 
in der Reihenfolge von 0 . nach W , folgende Baue:

Der N e u - C a r o l i s t o l l e n  im Zögersbachgraben, mehrere bereits verfallene 
SchQrfe am Südabhange des Ratzenecks, der A d o l p h - S t o l l e n  im Engleithner- 
graben, d ie  Be r g  b a u e  in d e r  E n g l e i t h e n  selbst, die Baue bei Zi t t  e r t h a  l 
und L ö w e l g r a b e n ,  d e r  M a r i e n - S t o l l e n  b e i  R o s s s t a l l m ü h l e  und 
endlich die Schürfe bei A u f i k r a u t ,  G i c s s e n b e r g ,  I r r e n b e r g ,  im R e i t  
b e i  K o r n g r u b  und Os s a ng .

Mit Ausnahme des Neu-Carolistollens und der Schürfe am Südabhange des 
Ratzenecks, welchc ehedem von den Gebrüdern Ö s t e r l e i n  betrieben wurden, 
sind die genannten Baue Eigenthum des Herrn Gewerken Ferdinand F r u h w i r t h  
und beträgt die Zahl der zum Werkscomplexe gehörigen verliehenen Massen 37, 
eine Fläche von 464, 128 Quadrf. Klafter einnehmend.

Der N e u - C a r o l i s t o l l e n  im Zögersbachgraben ist am rechten Bachufer, 
etwa 2 */2 Klafter ober der Bachsohle angeschlagen, und durchfährt in der 
Richtung Stunde 12— 5 Grad (S .o flW .) folgende Gesteinsschichten: Zunächst
3 Klafter Tagdecke, bestehend aus grauen und braunen dolomitischen Kalken 
in losen Geschiebcn, hierauf 20 Klafter ungeschichtete dolomitische Kalke von 
dunklerer und lichterer Färbung und stellenweise Rauchwackcn ähnlichem Aus
sehen. In der 23. Klafter des Stollens wurde ein Sandstein angefahren, welcher 
eine lichtgraue Farbe, feinkörnige Structur und grosse Festigkeit besitzt. An 
der Stelle, wo der Sandstein und der Kalk einander abgrenzen, ist es allein 
möglich, ein Verflächen der Schichten zu beobachten. Der Sandstein ü b e r 
l a g e r t  den Kalk mit n ö r d l i c h e m  Verflächen unter 40 Grad.

Der hintere Theil des Stollens ist derzeit verbrochen und war ein weiteres 
Vordringen in demselben unmöglich. Der Stollen soll in der 50. Klafter seiner 
Länge einen schwarzen Schieferlhon, durchzogen von einigen Kohlcnschnürchen 
durchfahren haben, und wurde auf diesem sehr u n r e i n e n  K o h l e n f l ö t z e  ein 
40 Klafter langes Auslängen in westlicher Richtung getrieben, ohne bessere 
Resultate damit erlangt zu haben.

Auf der Ualde des Stollens finden sich ausser den schon beschriebenen 
Gesteinsarten noch graue sandige Kalkschiefer mit Petrefacten, von welchen 
Corbis Mellingi Hau. ,  Perna Bouei und Arten von Myophoria und Myoconcha 
zu bestimmen waren. Das erstgenannte Petrefact und die mit vorkommenden 
Arten kommen bekanntlich in den R a i b l e r  S c h i c h t e n  vor. Leider ist man 
über die Lagerung dieser Schichten im Unklaren. Sie scheinen aus den letzten 
Klaftern des Stollens zu sein, da sie auf der Halde als die zuletzt gestürzten 
erscheinen.

Noch verdient das Auftreten eines dichten, sehr eisenhaltigen S p h ä r o s i -  
d e r i t s  erwähnt zu werden. Derselbe ist von dunkelgrauer oder schwarzbrauner 
Farbe, und tritt in 3 '/4— 1 Zoll dicken, flach linsenartig gewölbten Platten als 
eine Einlagerung im Schieferthonc auf. Bei der chemischen Untersuchung ergab 
sich folgende Zusammensetzung: 15 Pct. in Säuren unlöslich, 71-7 Pct. C02, 
FeO , dem 3 4 ‘6 Pct. metallisches Eisen entsprechen, 8 ’1 Pct. C02 , CaO und 
5-2 Pct. C02 MgO.
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Der A d o l p h - S t o l l e n  im 
Engleithner Graben liegt am rech
ten Buchufer, zwischen den Häu
sern „O berhof“ und „Engleithner“, 
etwa 400 Klafter in nordöstlicher 
Richtung von letzterem entfernt.
Der Stollen wurde nach S. ange
schlagen und erreichte in der 8.
Klafter ein 1 Fuss mächtiges Koh
lenflötz, das auf 90 Klafter strei
chende Erstreckurig aufgeschlossen 
wurde. Geringe Mächtigkeit und 
Absätzigkeit der Flötzmittel setzten 
einem weiteren Betriebe dieses 
Baues die Grenze, und ist von 
dem seit mehreren Jahren aufge
lassen eu und bereits verbrochenen 
Stollen nur mehr Pinge und Halde 

sichtbar. Auf der Halde finden sich 
Sa id.4teine und Sandsteinschiefer 
von dem gewöhnlichen Habitus der 
„Lunzer Schichten“ und Schiefer
thone m it „Posidonomya Wengen- 
sis

Sowohl der Neu-Carolistollen, 
als auch d e r  Adolph-Stollen beste
hen nur auf in’s Liegende (nach 
N .) gerutschten Partien des Sand
steinzuges. Der Sandsteinzug selbst 
tritt erst bei der Engleithner-Säge 
in den Graben und wird daselbst 
von lichten, splitterigen Kalken 
(Gösslinger Schichten) unterlagert, 
welche ein südliches Verflächen 
unter 50 Grad besitzen.

Die gleichen Kalke erscheinen 
südwestlich vom Adolph-Stollen im 
s c h e i n b a r e n  Hangenden der von 
demselben durchquerten Sandsteine.
Hier, wo der Sandsteinzug in den
Engleithnergraben tritt, bestehen die Bergbaue des Herrn Ferdinand F r u h -  
w i r l h ,  u . z .  der S e r a p h i n e n s t o l l e n  beim Hause „Engleithen,“ der W a s 
s e r s t o l l e n  westlich davon und der B a r b a r a - S t o l l e n  westlich vom Hause 
„Englöd“, wo der Graben an dem steilen Südabhange des Hohensteins sein 
Ende findet. (S iehe Fig. 28 .)

Ueber Tags zeigt der die Kohlenflötze führende Sandstein zahlreiche Ent
lassu n g en . Unmittelbar über den Gösslinger Kalken, die besonders schön in 
dem Bacbsbette zu Tage treten, erscheinen merglige Schieferthone, die petro- 
graphisch und auch ihrer Lagerung gemäss, als unmittelbare Hangendschichten 
der Gösslingerkalke, den Schiefern mit „Posidonomya Wengensis“ entsprechen. 
Posidonoinyen selbst oder andere Petrefacten konnten nicht gefunden werden,
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da die Schieferthone am Bache sich in einem hohen Grade von Verwitte
rung und Aufgelöstheit befinden. Unter dem Mundloche des Seraphinen-Stol- 
lens zeigen diese Schieferthone ein s ü d l i c h e s  Verflächen unter SS Grad. 
W eiter im Hangenden, am W ege vom Seraphinen- zum Wasserstollen sind am 
rechten Grabengehänge eigentliche Sandsteine von grauer Farbe und feinkör
nigem Gefüge in schöner Schichtung zu Tage aufgedeckt. Die daselbst in 1 Fuss 
mächtigen Bänken geschichteten Sandsteine fallen nach Süden unter SO Grad. 
Am Mundloche des Wasserstollens gehen Schieferthone mit einem 4  Zoll m äch
tigen Kohlenausbisse zu Tage. Endlich beim Barbara-Stollen ist der Sandstein 
auf beiden Grabengehängen entblösst. An allen Entblössungen ist ein s ü d l i c h e s  
Verflächen unter SO— 55 Grad zu beobachten.

Die Hangendschichtcn der Sandsteine sind Kalkgebilde, welche den südlich 
von der Engleithen liegenden Gebirgsrücken bilden, und längs des W eges von 
„Englöd“ nach „Z itteithal“ und zum Hohenstein in Geschieben und anstehend 
zu finden sind. Es sind zunächst braune Kalksehiefei mit undeutlichen Petrefacten, 
mergelige Kalke und Rauchwacken, denen graue bituminöse Dolomite aufge
lagert sind. Sie entsprechen ihrem petrographischcn Habitus und ihrer Reihen
folge nach den „ O p p o n i t z e r “ Schichten.

Der S e r a p h i n e n s t o l l e n  (F ig. 28), (1800  Fuss Seehöhe) ist nach 
Stunde 12 (S .)  angeschlagen und durchfahrt zunächst Sandsteine, wie solche 
westlich vom Stollen zu Tage entblösst sind, und in der 16. Klafter ein 1 Fuss 
mächtiges Kohlenflötz, welches nach S. unter SO Graden verflächt.

Ein in neuester Zeit betriebener Hangendschlag hat ein 4 — 5 Fuss mäch
tiges Kohlenflötz und ein nur wenige Zull mächtiges Kohlenstreichen durchquert, 
welch' letzterem ein grobkörniger sehr fester Sandstein folgt.

Auf dem minder mächtigen Liegendflötze bestehen die Ausrichtungsbaue. 
Die im Horizonte des Stollens getriebenen Auslangen erzielten einen Aufschluss 
von 120 Klafter dem Streichen lies Liegondflötzes nach. Durch Gesenke wurde 
das Flötz in 31 Klafter flacher Teufe aufgeschlossen und bestehen zwei Tief
strecken 14 und 31 Klafter unter der Stollensohle auf demselben.

Das Verhalten des Liegendflötzes im Streichen und Verflachen ist ein regel
mässiges und sind die in dieser Beziehung obwaltenden Differenzen an verschie
denen Punkten des Auslängens nur unbedeutend. Die Mächtigkeit des Flötzes 
leidet oft durch Verdrückungen, sowie auch gänzliche Auskeilungen des Flötzes 
zuweilen Vorkommen.

In der Tiefe zeigt sich im Allgemeinen das Liegendflötz mächtiger (2 — 3 
Fuss), flacher gelagert (3 7 — 40 Grad) und freier von Störungen.

Der W a s s e r s t o l l e n ,  60 Fuss saiger ober der Sohle des Seraphinen
stollens, ist in dem daselbst zu Tage gehenden Schieferthone nach S. angesteckt, 
und erreicht schon in der 2. Klafter ein 1 Fuss mächtiges F lötz, welches im 
Hangenden von ungeschichteten, braunen und dolomitischen Kalken begrenzt 
wird. Ein pelrographisch ähnlicher Kalk erscheint am Mundloche des W asser
stollens, ein nördliches Verflächen unter 30 Grad besitzend, und den nach S. 
verflachenden Schieferthon in 0 . abgrenzend.

Der Stollen wurde im Streichen des angefahrenen Flötzes weiter fortge
trieben und bildet der im Hangenden des Flötzes erscheinende Kalkstein last 
durchgeheuds den Hangendulm des Stollens. Wie aus der vorstehenden Fig. 28 
ersichtlich ist, ist das Streichen des Kohlenflötze?, nach welchem der W asser
stollen getrieben wurde, ein bogenförmiges, und steht zu dem mehr weniger 
geradlinigen ostwestlichen Streichen des Flötzes im Seraphinenstollen in einem 
grossen Contraste.
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Der B a r b a r a - S t o l l e n ,  56 Fuss ober dem W asserstollen, ist ebenfalls 
nach S. angeschlagen, und durchfährt grauen festen Sandstein, welcher das 
regelmässige Verflachen nach S. unter 50 Grad besitzt. In der 37. Klafter des 
Stollens wurde ein 1 Fuss mächtiges Kohlenflötz und durch einen in neuerer 
Zeit angelegten Hangendschlag ein 6 Zoll mächtiges Kohlenstreichen, vom Koh
lenflötze durch 2 Klafter Schieferthon getrennt, durchquert. W eiter im Han
genden folgen dunkelgraue feste Sandsteine mit Petrefakten, und in der 8- Klaf
ter des Hangendschlages oder 45 Klafter vom Stollenmundloclie entfernt, der 
nach S. fallende Hangendkalk.

Auf dem 1 Fuss mächtigen Kohlenflötze wurden Auslangen nach 0 . und W. 
getrieben. Auf der Ostseite geht ein im Flötzverflächen getriebener Aufbruch bis 
zu T age, und wird das Flötz in der 10. Klafter des östlichen Auslängens vom 
einbrechcriden Hangendkalke ausgeschnitten. Das westliche Auslängen erreichte 
gegen 200 Klafter Länge und läuft, wie aus Fiij. 28 ersichtlich ist, annähernd 
parallel mit der westlicheren Hälfte des Wasserstollenauslängens, In der 44. 
Klafter des westlichen Auslängens erscheint auch im Barbara-Stollenhorizonte 
ein das Flötz im Hangenden begleitender Kalkstein, der wellenförmig gelagert 
und vom Flötze durch eine nur 2— 3 Fuss mächtige Lage von Schiefer- 
tlionen und Sandsteinen getrennt ist. Diese keilt sich oft ganz aus, und das 
Flötz erscheint dann in unveränderter Mächtigkeit (1 Fuss) u n m i t t e l b a r  
u n t e r  d e m H a n g e n d k a l k s t e i n e .  In der 190. Klafter des westlichen Aus
langens tritt auch der Liegendkalk hervor und in der £00. Klafter steht das 
Feldort, am Liegend- und Hangendulm von Kalksteinen begrenzt, welche den 
ganzen Sandstein bis auf 5 Fuss Mächtigkeit verdrücken. Das im Sandsteine 
eingelagerte Kohlenflötz behält seine ursprüngliche Mächtigkeit bei.

W as die weiteren Ausrichtungsbaue im W asser- und Barbara-Stollen anbe- 
langt, so beschränken sich dieselben nur auf einige Aufbrüche, beziehungsweise 
Gesenke, welche durchaus im Kohlenflötze getrieben, die Comnmnicution beider 
Stollenhorizonte herstellen, und die Thatsache conslatiren, dass die in beiden 
Stollenauslängen aufgeschlossenen Flötzmittel einem und demselben Kohlenflötze 
angehören.

Aus der Grubenkarte, Fig. 2S, ist ersichtlich, dass die drei Stollen mit ihren 
Mundlöchern nahezu in der Streichungsrichtmig der Gesteinsschichten, 0 .— W., 
liegen. Die Höhenunterschiede der Stollen berücksichtiget, erscheint es ganz 
natürlich, dass die in der 16. Klafter des Serafinenstollens erreichte flötzführende 
Schieferthonzone beim W asserstollen schon zu Tage ausbeisst. Leider fehlt jeg
liche Verbindung zwischen beiden Stollenhorizonlen; doch kann so ziemlich 
sicher angenommen werden-, dass zwischen dem Liegendflötze des Serafinen
stollens und dem in der zweiten Klafter des Wasserstollens erreichten Kohlen
flötze dem Verflächen nach ein ungestörter Zusammenhang stattfinde. Dafür 
spricht das Uebereinstimmende im Streichen und Verflächen der Flötze und der 
Umstand, dass die Streichungslinien derselben, auf gleichen Horizont reilucirt, 
sehr annähernd zusammenfallen. Um so auffallender muss die Thatsache erschei
nen, dass der im Hängendsten angeschlagene Barbara-Stollen das Flötz, welches 
im Serafinen- und Wasserstnllen schon in der 16., beziehungsweise 2. Klafter 
erreicht wurde, erst in der 37. Klafter seiner Länge durchquert.

Die Mächtigkeit des die Kohlenflötze führenden Sandsteinzuges ist an ver
schiedenen Punkten seiues Streichens sehr verschieden. Beim Serafinen- und 
W asserstollen, wo sich das Vorkommen des Sandsteins nur auf das rechte 
Grabengehänge beschränkt, während am linken wahre Liegendkalke anstehen, 
ist die Mächtigkeit des Sandsteines 22 und 6 Klafter. Beim Barbara-Stollen tritt
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der Sandstein auf beiden Grabengehängen auf, und dürfte seine Mächtigkeit 
daselbst SS Klafter betragen. Endlich am westlichen Feldorte des Rarbara- 
Auslängens wird der Sandstein, wie oben geschildert, auf S Fuss verdrückt.

Noch muss der Regelmässigkeit erwähnt werden, mit wclcher der Liegendkalk 
des Sandsteinznges die Sandsteine unterlagert. Er besitzt an allen Orten, wo er zu 
Tage entblösst oder in der Grube aufgedeckt ist, das constante südliche .Verflachen 
unter SO— 60 Grad und zeigt weder im Streichen noch Verflächen Störungen. 
E r tritt auch im westlichen Auslängen des Barbara-Stollens nicht in Folge einer 
Ausbauchung in die Strecke, sondern letztere wird, dem Streichen des Hangend
kalkes folgend, von diesem zum Liegcndkalke hingedrängt. Dies vorausgelassen 
lassen sich Ober das Flötzvorkommen in der Engleithen nachstehende drei Punkte 
feststellen: 1. Die durch die Engleithner ßergbaue aufgeschlossenen Kohlenflötze 
kommfen in einem Sandsteine vor, welcher durch Störungen vom H a n g e n d e n  h e r  
an mehreren Punkten bedeutend verdrückt erscheint. Diese Störungen bestehen 
in der wellenförmigen Lagerung des Hangendkalkes, durch welche letzterer 
oft so nahe dem ungestörten regelmässig von 0 . nach W. streichenden Liegend
kalke tritt, dass der dazwischen gelagerte Sandstein bis zu den oben angeführten 
Mächtigkeiten verdrückt wird. 2. Die Fiötze selbst, welche in dem hängendsten 
Theile des Sandsteines, nahe dem Hangendkalke Vorkommen, und die sie umhül
lenden Schieferthone schmiegen sich der wellenförmigen Lagerung des Hangend
kalkes an, die im Liegenden der Fiötze auftretennen Sandsteine aber theilen, je 
näher dem Liegendkalke, desto mehr dessen Regelmässigkeit im Streichen und 
Verflächen. 3. Mit den Verdrückungen des Sandsteinzuges scheint zunächst das 
Fehlen der Hangendflötze zusammenzuhängen, und ist mit dem Näherrüeken des 
Hangendkalkes an den Liegendkalk ein allinäliges Verdrücken und endlich gänz
liches Ausschneiden der im Hangenden des L i c g e n d f l ö t z e s  auftretenden 
Schiefer und Sandsteine verbunden.

Die in den Engleithner l’ergbauen erzeugte Kohle, an Brennwerth und 
Qualität gleich der des Bergbaues „am S teg“ , wird in den Etablissements des 
Herrn Ferd. F r u h w i r t h  zu Freiland verwendet.

Laut den „Berichten Uber den Bergwerksbetrieb in Oesterreich vom Jahre 
1858,“ entnommen der österr. borg- und hüttenmännischen Zeitschrift, VIII. Jahr
gang, bat die Erzeugung sämmtlicher F r ü h  w i r th ’scher Gruben im Jahre 18S8 
5368 Ctr. Kohle betragen, wovon wohl der grösste Theil in den Engleithner Berg
bauen gewonnen wurde. Im Jahre 1856 ist eine Erzeugung von 9744 Ctrn. ange
geben, wobei der Centner mit 18 kr. C. M. oder 26 Neukreuzer bewerthet wurde.

Gegenwärtig, (im Jahre 1863) ist nur der Serafinen-Stollen mit 12 Mann 
und der Baibara-Stollen mit 4 Mann belegt.

Die Ba u e  b e i  Z i t i e r t h a l  liegen in der Einsenkuug zwischen dem Hohen
stein und Klauswald Bergrücken, und sind zwei an Flötzausbissen angelegte, dem 
Streichen des Flötzes nach getriebene Stollen vorhanden, von denen der nach 0 . 
angeschlagene J o h a n n - S t o  1 l en  70, der diesem gegenüber liegende nach W. 
a n g e s c h l a g e n e T h e r e s i e n - S t o l l e n  6 0 Klafter Länge erreichte. Die Baue sind 
schon seit einigen Jahren aufgelassen. Geringe Mächligkeit und häufige Störungen 
der Fiötze, sowie die ungünstige Situation der Baue selbst mö^en die Ursachen 
des Auflassens dieser Baue gewesen sein.

D e r  M a r i e n - S t o l l e n  s ü d l i c h  von R o s s s t a l l m ü h l  (im Soisbach- 
graben) ist nach 0 . angeschlagen und durchfährt zunächst Sandsteine unrl 
Schiefer spitzwinkelig zu deren Streichen und in der 43. Klafter ein Flötz von
1 Fuss Mächtigkeit, das im Hangenden von einem nur wenige Zolle mächtigen 
Kohlenstreichen begleitet wird.
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Die sehr unregelmässig geführten Auslängen bestehen auf zwei Liegend- 
flötzen, und beträgt der Aufschluss ungefähr 100 Klafter dem Streichen der Flötze 
nach. Dem Verflächen nach ist nur das Hängendere beider Liegendflötze, das 
M i t t e l f l ö t z ,  mittelst Aufbrüchen und Gesenken aufgeschlossen.

Die Flötze, durchschnittlich 2 Fuss mächtig, zeigen häufige Verdrückungen, 
und sind zuweilen auch durch eigentliche Verwerfungen gestört. Ein bis zu 
Tage gehender Aufbruch, durchaus im Mittelflötze getrieben, durchörtert vor 
seiner Mündung zu Tage einen bei 6 Klafter mächtigen Kalkstein von grauer 
Farbe, der mit östlichein Verflächen sich discordant über den die Flötze führenden 
Sandstein lagert.

Der Marien-Stotlen ist gegenwärtig ausser Betrieb gesetzt.
Die übrigen Eingangs dieser Beschreibung noch genannten Baue und Schür

fungen .sind Stollen, welche meist an Flötz- oder Schieferausbissen angelegt und 
nach etlichen Klaftern erreichter Länge wieder aufgelassen wurden. Bergm änni
sches Interesse gewähren sie keines, und sie seien hier nur desshalb in Erwäh
nung gebracht, als sie die Verbreitung und Fortsetzung des Sandsteinzuges, auf 
dem sie bestehen, deutlich darzuthun im Stande sind.

2. S c h u r f b a u e  in d e r  U m g e b u n g  von S c h w a r z e n b a c h ,  T ü r n i t z  
u n d  Au nab  e r g .  An die unter 1 beschriebenen Bergbaue in der Engleithen, 
bei Zitterthal u. s. w. reihen sich in W. die Baue im S c h w a r z e n b a c h 
g r a b e n ,  F i s c h b a c h - u n d  N a t t e r s b a c h g r a b e n .  Im Orte Schwarzenbach,
u. z. am südlichen Fusse des Hügels, auf dem die Kirche steht, gehen Sandsteine 
und Schieferthone zu Tage, welchc der westlichen Fortsetzung des durch die 
F r ü h  w i r  th ’schen Baue und Schürfungen aufgeschlossenen Sandsteinzuges ent
sprechen. Daselbst war ein Stollen angeschlagen, welcher die Sandsteine und 
Schiefer durchquerte, und am Nordabhange des genannten Hügels wieder zu 
Tage löcherte. Auf Anordnung der k. k. Berghimptmannschaft in St. Pölten 
wurde der Betrieb des Stollens eingestellt, der Stollen versetzt, und derart einer 
weiteren Ausdehnung des Baues, die den obertägigen Bauten gefährlich zu 
werden schien, ein Ziel gesetzt. Ob der Stollen auch bauwürdige Kohlenflötze 
erschlossen hat, konnte ich nicht in Erfahrung bringen.

Nördlich vom Orte Schwarzenbach in der „Guttenhof-Gegend“ liegen zwei 
verbrochene Schürfstollen, ehemals von Herrn Anton F i s c h e r  betrieben, und 
ein gegenwärtig im Betriebe stehender Freischurfstollen der Frau v. B e n z  
befindet sich am rechten Gehänge des wSchwarzenbachgrabens, beim „Doreben- 
häusel“. Ueber Tags zeigt der Sandstein, auf dem dieser Freiscliurf besteht, ein 
südliches Eiflfallen unter 30 G rad, und wird von petrographisch s i c h e r e n  
G ö s s l i n g e r k a l k e n  concordant unterlagert. Die Hangendschichten bilden 
Kalkschiefer mit Petrefacten, ßauchwacke und Dolomite der „Opponitzer 
Schichten“ . Der Frcischurfstollen ist an einem Kohlenausbisse nach Stunde 17 
(W . 15° S .) angeschlagen und verfolgt das Kohlenflötz seinem Streichen nach. 
Bis je tz t ist das Vorkommen von Pflnnzenresten nicht bekannt, doch sprechen 
wohl die Lagfrungsverhältnisse des Sandsteins für seine Zuzählung zu den 
„Lunzer Schichten".

Die Baue in der „Fischbachrotte“ und jene im Nattersbachgraben sind ehe
dem von Herrn A. F is  e h e r  betrieben worden. Gegenwärtig sind sie alle ver
brochen und zeigen nur mehr die Pingen und Halden die Stellen ehemaliger 
bergmännischer Thätigkeit. Auf den Halden finden sich allenthalben Sandsteine 
und Schiefer, in Ietzeren mitunter Calamiten und andere undeutliche Pflanzenreste.

Der südöstlich von Schwarzenbach, am „Gschaid“, d. i. dem zwischen Eisen
stein und Schlegelberg liegenden G ebirgssattel, zu Tage gehende Sandstein
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lässt sich in östlicher Richtung über die „Bergwerkshäusel“ bis nach T ü r n i t z  
verfolgen. Im Türnitzer Thale treten im Liegenden dieses Sandsteins „Gösslinger 
Schichten“ mit Halobia Lommeli auf, welchen zu Folge die Sandsteine den 
„Lunzer Schichten“ entsprechen.

Der Sandstein selbst tritt an vielen Punkten des Türnitzer Thaies, im Sulz- 
bachgraben und bei den Häusern Glasberger und Holzer westlich von Türnitz, zu 
Tage und er zeigt in seinem Streichen und Verflächen mannigfache Aenderungen, 
sowie grosse Discordanzen in der Lagerung zu den im Liegenden und Hangen
den auftretenden Gebilden, wie dies im II. Theile dieses Berichtes ausführlich 
geschildert werden wird. Ein Kohlenvorkommen im Sandsteine ist mir nicht 
bekannt; doch bestanden einzelne jetzt schon verbrochene Schürfstollen auf 
demselben; so ein Stollen beim „Glasberger“, westlich, ein zweiter im Sulzbach
graben beim Hause „Sulzbach“, nördlich von Türnitz. Auf den Halden dieser 
Stollen finden sich nur Sandsteine und Schiefer mit undeutlichen vegetabilischen 
Resten, jedoch keine eigentlichen Fossilreste. Südlich von dem so eben erwähn
ten Sandsteinvorkommen tritt bei Tiirnitz der erste Aufbruch von „W erfener 
Schichten“ zu Tage (Gypsvorkommen nordöstlich von Türnitz). Aelmliche Auf
brüche findet man hei Lehenrott (Gypsbau am Dixcnberg, nordwestlich von 
Lehenrott), am Südwestfusse des Muckenkogels (im Rempelgraben), und zwi
schen Annaberg und Wienerhrückel (Gypsvorkommen nördlich von Annaberg 
und beim Lassingfall). An all’ den Punkten, wo man den ersten Aufbruch der 
W erfencrschichten trifft, findet man auch nördlich davon das Vorkommen von 
Sandsteinen, welche petrographisch den Sandsteinen der Lunzer Schichten 
analog sind und auch Kohlenflötze fuhren. Solche Vorkommen sind im Rempel
graben südöstlich von Freiland, woselbst ein Schürfstollen ehedem bestand, bei 
Oedhof, nordöstlich von Annaberg, und am Oedwald ostnordöatlicli davon, au 
welchen Punkleu ebenfalls Schürfungen auf Kohle bestanden. Endlich gehört 
hieher auch der ehemals von Herrn Anton F i s c h e r  betriebene Bergbau auf 
der T o n i b a u e r n - A l p e  (Hiesel im Reit-Alpe) nördlich von Wienerbrücke], 
w elcher gegenwärtig ganz verbrochen ist, so dass selbst die Halden davon kaum 
mehr kennbar sind, H a i d i n g e r  veröffentlicht über diesen Bergbau in den 
„Berichten über Mittheilungen von Freunden der Naturwissenschaften in W ien" 
(III. Band, Seite 351) folgendes:

„Das Kohlenflölz, zwei Fuss mächtig, zeigt ein Streichen nach Stunde 8 
(0 .  3 0 °S .), ein südwestliches Einfallen und wird von mächtigen Sandsteinen 
und Schicfern überlagert, denen Kalke folgen.“ Von dieser Excursion wurden 
auch die dort vorkommenden Keuperpflanzen mit nach Wien gebracht. Es 
wurden Equisetites columnaris, Pterophyllum longifolium, Pecopteris sp.
u. s. w. gefunden, lauter Species, die dem Horizonte der „Lunzer Schichten“ 
angehören.

S ü d l i c h  vorn ersten Aufbruehe der W erfener Schichten treten an mehreren 
Punkten isolirte Partien eines kohlenflötzführenden Sandsteines auf, so am 
S ä b e l b e r g e  ostsüdöstlich von Wienerbrückel und „im eisernen Löffel“ , wo die 
erst seit August 1863 aufgelassenen Baue des Herrn Gewerken Mi 11 e r  bestehen. 
Diese und m ehrere schon verbrochene Baue, westlich von der Schmelz wurden 
von Herrn Anton F i s c h e r  angelegt. Ueber Tags sollen die Kohlenausbisse sehr 
mächtig gewesen sein; beim weiteren Aufschlüsse zeigten sich jedoch die Flötze 
sehr gestört und keilten sich der Tiefe zu aus. Auf der Halde eines der Stollen 
war es möglich, Spuren von Pterophyllum longifolium zu finden, welches Fossil 
dieses Sandsteinvorkommen ebenfalls den „Lunzer Schichten“ einreiht. —  Ein 
ähnliches Vorkommen von Lunzer Sandsteinen, südlich vom ersten W erfener
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Schichtenaufbrnch, findet sich im Gurgelbachgraben südöstlich von Türnrtz, am 
Nord- und Südrusse des Türnitzer Högerkogels.

f) Bane der Umgebung von St. Anton bei Scheibbs.

Aufgenornmen und beschrieben von J. R a c h o  y.

In der Umgebung von St. Anton ist nur der Bergbau am „ K ö g e r l “ zu 
bemerken und zu beschreiben.

Der dem Eisenwerksbesitzer Herrn Joseph H e i s e r  zu Gaming gehörige 
Steinkohlenbergbau „am K ö g e r l “ ist vom Orte St. Anton bei 5/ 4 Stunden in 
östlicher Richtung und vom Markte Scheibbs an der Erlaf bei 3%  Stunden in 
südöstlicher Richtung entfernt. Die Strasse zum Bergbaue geht von St. Anton 
zuerst in s ü d ö s t l i c h e r  Richtung bis zur sogenannten „Kniebüchelmühle“ , wo 
die von St. Anton nach Mariazell führende Strasse abzweigt, und weiters in 
n ö r d l i c h e r  Richtung zum Bergbaue, welcher am s ü d l i c h e n  Abhange des 
sogenannten „Kögerl“ sich befindet. St. Anton liegt nach einer vom Bericht
erstatter im erten Stocke des Ab h r a n d t n e r ' s c h e i i  Gasthauses Yorgenommenen 
barometrischen Höhenmessung 1253 Wienerfuss über dem Spiegel des adriati
schen Meeres. Gleich zu Anfang des Grabens, von der Kniebüchlmühle gegen 
den Bergbau zu treten sogenannte „ F l e c k e n m e r g e l “ auf, in welchen auch 
Spuren von Petrefacten gefunden wurden (Belemniten, Ammoniten). Es sind 
dies Fleckenmergel des „Neocom“ . Das Streichen dieser Gesteinsschichten ist 
von 0 . nach *W. und das Einfallen unter sehr verschiedenen Verflächungswinkeln 
nach S. Diese Fleckenfnergelschichten wiederholen sich mehrere Male, was 
einer mehrfachen Verwerfung derselben zuzuschreiben ist. Nach diesen Flecken
mergeln tritt ein dolomitischer Kalk, sehr dünn geschichtet, auf. Obwohl in dem
selben keine Versteinerungen gefunden werden konnten, so lässt er sich doch 
dem petrographischen Charakter nach den „Opponitzer Schichten“ anreichen. 
Das Streichen und Einfallen ist ein gleiches, wie bei den Fleckenmergeln. Nach 
diesen Dolomiten treten wieder Fleckenmergel auf, welche einen Sandsteinzng 
an seiner westlichen Grenze einfassen. Dieser S a n d s t e i n z u g  führt nun die 
Kohlenflötze, welche den Gegenstand des Bergbaues am Kögerl bilden.

Die Sandsteinablagerung ist von sehr geringer Ausdehnung und zieht sich 
von SW- gegen NO. nur auf eine Erstreckung von 600— 700 Klaftern hin. In 
der Milte des Sandsteinzuges ist eine kleine Kuppe von „Opponitzer“ Dolomiten, 
durch welche dieser Zug von einem schmalen südlicher abgelagerten Sandstein
zuge getrennt ist. In diesem letzteren Zuge wurden zwar ebenfalls Schurfbaue 
auf Kohlen betrieben, aber wegen Erfolglosigkeit wieder eingestellt.

Um die Reihenfolge der durch den Bergbau aufgeschlossenen Gesteins
schichten darzulegen, diene das folgende, dem die Schichten verquerenden 
Zubaustollen entnommene Profil, Fig. 29. Der Stollen ist in einem Sandsteine 
angeschlagen, welcher eine ziemlich feinkörnige Structur besitzt und von dunk
ler braungrauer Farbe ist. Dieser Sandstein (1 , 3, 5 u. s. w.) wechsellagert mit 
einem sehr dunklen dfinngeschichteten Schiefer (2 , 4, 6 u. s. w .), welcher in der 
Grube sehr fest und zähe ist, am Tage aber sehr leicht verwittert. Als unmittel
bares Liegendes der einzelnen Kohlenflötze ist der Sandstein (7 )  und als unmittel
bares Hangendes Schieferthon zu beobachten. Letzterer führt auch Pflanzenab
drücke (9 ) ,  und die für die obere Trias („Lunzer Schichten“) charakteristische 
Posidonomya Wengensis fand sich in den auf der Halde Vorgefundenen Schiefer- 
thonen gleichfalls vor.

E . b . geologische R e ich aan iltlt. IS. Baad. ISG5. 1. lieft. 16
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JReifynfvtye, der Sc/uefOen 'J  In/ikofrltT tlterg t/v i/s Xi&  J &  -Jnfsin,
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K o h l e n f l ö t z e  wurden d r e i  aufgeschlossen ( a , b, c) ,  von welchen das 
erste nur einige Zoll, das zweite 2— 3 Fu9s und das dritte 3— S Fuss mächtig 
ist. Nach dem dritten Flötze ( c )  folgt eine dünne Schieferlage und dieser 
Schiefer ist sodann von dem H an g en d -K a lk ste in e  (1 0 ) , in-welchem auch das 
Feldort steht, überlagert und welcher bräunlich, feinkörnig und sehr bituminös 
isf. W ährend in Gresten im Hangenden sehr bituminöser Schiefer auftritt, ist hier 
nahezu das unmittelbare Hangende der Flötze, wie erwähnt, ein sehr bituminöser 
Kalkstein. Auf der Halde vor dem Oedhaltstollen fand ich auch einige Bruch
stücke einer muschelfiihrenden Schichte, wie eine ähnliche im Hangenden der 
Flötze am Lunzer See auftritt, mit O streen?, GervilJien? u. dgl.; allein die 
Stelle in der Grube, von wo sie gewonnen wurden, konnte nichf eruirt w er
den. Diese muschelführendc Schichte ist auch ein weiterer Beleg, dass dieser 
Sandsteinzug der oberen Trias angehört, während derselbe nach früheren geo
logischen Ansichten zum Lias gezählt wurde.

Als H a u p t e i n b a u e  sind zur Zeit meiner Befahrung v i e r  Stollen oifen 
gewesen. Diese sind: 1. Der am tiefsten Punkte eingetriebene Z u b a u s t o l l e n ;
2.  der B a r b a r a - S t o l l e n ;  3. der O e d h a l t s t o l l e n  und 4. d e r G r u b h a l t -  
s t o i  len . Der W etterstollen ist bereits verbrochen.

Das durchschnittliche Streichen der Schichten ist nach Stunde 4, 7 Grad 
(NO. 2 2 * 0 .) und das Einfallen unter 40 — SO Grad nach Stunde 10, 7 Grad 
(S 0 .2 2 » S .)  Der Zubau- und Oedhaltstollen sind der Schichtung in's Kreuz, näm
lich nach S. getrieben, während der Barbara- und Grubhaltetollen mehr dem 
Streichen der Flötze nach getrieben sind. Die Stollen sind grösstentheils in 
Zimmerung.

Abgebaut wird nur das zweite und dritte Kohlenflötz. Der Bergbau besteht 
eigentlich aus zwei ganz separirten Theilen, nämlich aus dem Barbara- und 
Zubaustollen einstbeils und aus dem Oedhalt- und Grubhaltstollen anderntheils. 
Es sind die vermeintlichen zwei Flötze, welche in den beiden Grubentheilen 
abgebaut werden, wahrscheinlich nur ein und dasselbe Flötz, nur ist dasselbe 
durch den schon früher erwähnten dolomitischen Kalk verworfen worden, denn 
derselbe erscheint mitten in der Streichungsrichtung der Formation.

In diesem Sandsteinzuge kommen nebst den drei genannten Flötzen noch 
mehrere Kohlenschnüre vor, welche aber eine äusserst geringe Mächtigkeit 
besitzen. Die Flötze bilden einen doppelten Haken und erleiden sehr häufig 
kleine Verwerfungen.

Das Hauptflötz ist dem Streichen nach bei 220 Klaftern und dem Verflächen 
nach bei 40 Klaftern aufgeschlossen.

Der H a u p t a b b a u  findet im B a r b a r a -  und O e d h a l t s t o l l e n  statt.
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Im ersteren waren früherer Zeit fünf Abbauhorizonte; leider mussten wegen 
zu grossem Wasserzufluss die drei tiefsten Horizonte verlassen werden, und der 
erste unter der Stollensohle befindliche Horizont wird je tz t nur mittelst ange
strengtester Arbeit offen erhalten. In diesem genannten Stollen steht das Flötz 
bei 5 Fuss mächtig an und wird durch eine Art Firstenbau gewonnen. Die Auf- 
brflehe werden in einer Entfernung yon 3 Klaftern dem Verflächen nach getrie
ben. Die Kohle in den je tz t ersäuften Horizonten ist früherer Zeit zum Theile 
abgebaut worden, soll aber nach Aussage des Herrn Besitzers dort in grösserer 
Mächtigkeit anstehen, als in dem höheren Horizonte.

Die Pumpensätze bei der Wasserhaltung werden durch Menschenkräfte 
betrieben, und kann nur so viel W asser gewältigt w erden, als während des 
Sonntags, wo nicht gepumpt w ird, zusitzt und während der Woche eonstant 
zufit esst. Um die drei tieferen Horizonte trocken zu legen, müsste man Dampf
maschinen einbauen.

Auf den thonlägigen Schächten, welche im Barbara- und Oedhahstollen 
getrieben sind, wird mittelst Vorgelegehaspel gefördert.

Die Q u a l i t ä t  d e r  K o h l e  ist ganz gut, sie backt, ist aber von den ein
zelnen Flötzen auch verschieden. Die Verwendung findet die Kohle im eigenen 
Eisenwerke bei Gaming, ferners in der Gewehrfabrik des Herrn H e i s e r  in St. 
Anton, und bei einigen Privatschmieden. Die Kohle eignet sieh vorzüglich zuin 
Eisenfrischprocesse.

Die E r z e u g u n g  per 1 Monat beläuft sich je tz t nur auf 1200 Centner. Die 
Gestehungskosten loco Grube belaufen sich auf 36 kr. ö. W. nach der Aussage 
des Herrn Betriebsbeamten.

Die Arbeiter stehen grössten theils in Schichtenlohn, und es erhält im 
Durchschnitte ein Mann per 12stündige Schichte 60 kr. ö. W . Die Mannschaft 
besteht aus dem Steiger und 19 Knappen.

Nebst diesen Grubenbauen wurden früherer Zeit noch mehrere S c h u r f -  
b a u e  in der Nähe betrieben. Die jetzt noeh offen erhaltenen Schürfstollen 
sind: Der „ J o s e p h i - L e h e n s t o l l e n “ und der „ J o s e p h i - S c h u r f s t o l -  
l e n “ . Beide sind etwa Stunde vom Kögerl-Bergbaue in östlicher Richtung 
entfernt. Der Josephi- Schürfstollen ist zuerst in südlicher Richtung getrieben, 
und fuhr ein wenig mächtiges Kohlenflötz an, auf welchem auch eine kurze 
Strecke ausgelängt und ein Gesenke geschlagen w urde, wodurch aber eruirt 
wurde, dass die Mächtigkeit sowohl dem Streichen als auch dem Verflächen 
nach immer eine sehr geringe ist.

Der neben diesem Stollen nach W. getriebene „ S c h ü r f s t o l l e n “ geht 
zuerst im Sandsteine, dreht sich dann gegen S ., durchfährt wieder Sandstein, 
auf welchen endlich ein Schiefer folgt, der sehr von Kalkspathadern durchzogen 
ist. In diesem Schiefer steht auch das Feldort an.

In dem, südlich von diesem Sandsteinzuge, vom Klaus-Bauernhofe gegen 
Nattersbachgraben bei Frankenfels sich hinziehenden Sandsteinzuge wurde ehe
mals auch auf Kohlen geschürft. Die Schürfstollen aber sind nicht mehr befahr
bar, und man soll mit denselben keinen Erfolg erzielt haben

g) Bane in der Umgebung von Gaming.

Aufgeoommen und beschrieben von J. R a c h o y .

In der Umgebung von Gaming sind: 1. Der K o h l e n b e r g b a u  am Z iir- 
n e r ,  2. der Bergbau nächst K r u m p m ü h l  und  M i t t e r i e h e n  bei Ipsitz,

16
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3. die S c h u r f b a u c  n ä c h s t  G a m i n g  selbst, und 4. die S c h u r f b a u c  b e i  
L a c k e n h o f  zu bemerken.

1. Der B e r g b a u  am Z ü r n e r  ist vom Orte Gaming bei l* /4 Stunden süd
westlich entfernt und befindet sich am nordöstlichen Abhange des sogenannten 
Tischbretterberges, welcher in der Nähe des Bergbaues durch ein Hochplateau 
mit dem südlichen Abhange des Zürners zusammenhängt.

An Entblössungen konnte man die Schichtung des kohlenführenden Sand
steines deutlich sehen, und zwar streichen die Schichten von N. nach S. und 
fallen nach W . unter 45 Grad ein. Der Sandstein ist von mehr lichtbrauner 
Farbe und ziemlich feinkörniger Structur. Der Sandsteinzug, an dessen östlichstem 
Ende sich der Zürnerbergbau befindet, nimmt eine nordwestliche Richtung an 
und erstreckt sich bis in die Nähe von Ipsitz. An mehreren Stellen wurden 
Kohlenflötze aufgeschürft, aber meist von ganz unbedeutender Mächtigkeit, 
daher auch die meisten Schürfungen wieder eingestellt wurden.

Am Zürner ist der jetzt noch offene J o s e p h i - S t o l l e n  nach Stunde 17 
(W . 15° S .) bei 110 Klafter tief eingetrieben. Zuerst wurde das Kohlenflötz 
durch den um 24 K lafter'höher gelegenen F r a n z - S t o l l e n  aufgeschlossen, 
welcher ebenfalls nach Stunde 17 bei 14 Klafter tief eingetrieben ist. Als wei
terer Einbau ist noch ein t h o n l ä g i g e r  S c h a c h t ,  welcher noch höher im 
Gebirge zu Tage mündet, zu betrachten. Leider war der Franz-Stollen sowohl 
als auch der thonlägige W etterschacht nicht mehr befahrbar.

ln dem befahrbaren J o s e p h i - S t o l l e n ,  und zwar in der 89. Klafter der 
Stollenlänge, wurde das erste nur 2 —  3 Zoll mächtige K o h l e n f l ö t z  verquert, 
auf welchem aber gar nicht ausgelängt w urde, obwohl es einen Versuch zu 
machen nicht unangezeigt wäre. Das z w e i t e  F l ö t z ,  auf welchem gegen S. 
bei 80 Klaftern ausgelängt wurde, gegen N. aber das 18 Klafter lange Aus
längen vom Wechsel an versetzt ist, wurde in der 97. Klafter angefahren. Vom 
Kreuzgestänge an ist der Stollen bereits versetzt. Das Ansteigen des Stollens 
per 1 Klafter beträgt im Durchschnitte l i/ i bis 2 Zoll.

Die S c h i c h t e n f o l g e ,  wie sie vom Josephi-Stollen durchfahren wurde, 
ist in der nachstehenden Fig. 30 dargestellt. Vom Stollenmundloche bis zum

Pü/ur 30

ersten Kohlenflötze ist ein bräunlicher, ziemlich feinkörniger Sandstein a durch
fahren worden. Das darauffolgende Kohlenflötz hat eine Mächtigkeit von 3 bis 4 
Zoll (in der Skizze mit b bezeichnet); dann folgt wieder eine 8 Klafter mäch
tige Sandsteinlage c , und weiters das zweite Flötz d, mit einer durchschnitt
lichen Mächtigkeit von 2 bis 3 Fuss. Nach diesem folgt eine sehr wenig mäch
tige Schieferlage e, und auf diese kommt erst der eigentliche Hangendschiefer, 
mit Pflanzenabdrücken.

Was die Formation dieses Kohlenvorkommens anbelangt, so gehört das
selbe, nach den P f l a n z e n r e s t e n  d e s  H a n g e u d s c h i e f e r s : Pterophyllum
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longifolium, Equisetites columnaris u. s. w. zweifellos den „Lunzer 
Schichten“ an.

Da der zü Tage mündende Luftschacht nicht offen gehalten wird, so haben 
auch die Arbeiter sehr mit matten W ettern zu kämpfen.

Zum A b b a u e ,  welcher eine Art Firstenbau ist, sind einige thonlägige 
Aufbrüche getrieben.

Das Kohlenflötz erleidet sehr viele S t ö r u n g e n  durch Verwerfungen und 
Verdrückungen. Die Mächtigkeit ist sowohl dem Streichcn als dem Verflächen 
nach sehr variabel.

Die K o h l e  ist sehr mürbe und die mit derselben im Laboratorium der k. k. 
geologischen Reichsanstalt durchgeführte Brennstoffprobe ergab folgende Resul
ta te : Wassergehalt =  2-3 Pct.; Aschengehalt =  4  2 P ct.; reducirte Gewichts- 
theile Blei =  27*08; Wärmeeinheiten =  6113; äquivalent einer Klafter 30 zöll. 
weichen flötzes sind 8*8 C e n t n  e r  Kohle. Die Kohle ist also ganz vorzüglicher 
Qualität. Im Flötze kommen sehr häufig Einschlüsse von Schwefelkies und 
Sphärosideriten vor.

Die Leitung des Banes ist der Gutsverwaltung Gaming, und die unmittel
bare Aufsicht einem Steiger anvertraut. Arbeiter sind fünf beschäftigt. Der Lohn 
per 12stttndige Schichte beläuft sich auf 68 kr. Die Gestehungskosten der Kohle 
loco Grube belaufen sich auf 80 kr. Verwendung findet die Kohle bei den Ham
merwerken zu Gresten, wo sie um 1 fl. ö. W. per Centner verkauft wird. Die 
Kohle ist zum Frischprocesse sehr gut geeignet.

2. Der S t e i n k o h l e n b e r g b a u  „in d e r  K r u m p m ü h i e “ befindet sich 
von lpsitz (1283 Wiener Fuss) in südöstlicher Richtung bei 1 1/ 3 Stundet) 
entfernt. '

Die Kohlenflötze gehören der südwestlich von Gaming, am Zürner begin
nenden, gegen NW . sich hinziehenden Sandsteinablagerung an. Der Sand
steinzug erreicht eine Längenausdehnung von etwa 4400 Klaftern und eine 
durchschnittliche Breite von 200 Klaftern.

Vom Gross-Dienbain-Bauernhofe in südlicher Richtung bis gegen Brebüchel 
ist der Sandstein von einem lichten dolomitischen Kalksteine begleitet, und 
haben die Schichten ein Streichen von 0 . nach W. und ein s ü d l i c h e s  Ein
fallen unter 28 Grad. In diesem Theile des Sandsteinzuges kommen nun die 
Kohlenflötze, welche den Gegenstand des Bergbaues bilden, vor.

E i n b a u e  sind zwei vorhanden, nämlich der „ S c h ü r f s t o l l e n “ und der 
„ G o t t f r i e d - S t o l l e n “. (D er Gottfried-Stollen liegt nach einer von mir vor 
dem Stollenmundloche vorgenommenen barometrischen Höhenmessung 1351 
W iener Fuss über dem W asserspiegel des adriatischen Meeres.)

Der G o t t f r i e d - S t o l l e n  ist im Taggerölle angeschlagen und auf eine 
Länge von nahezu 90 Klaftern nach Stunde 9 (SO .) getrieben.

Die Schichten streichen von 0 . in W . und fallen unter einem durch
schnittlichen Verflächungswinkel von 40 Grad nach S. ein.

Es sind im Ganzen d r e i  F l ö t z e  aufgeschlossen, und zwar dem Streichen 
nach bei 40 Klaftern gegen 0 ., und dem Verflächen nach bei 16 Klaftern. Aus
gelängt wurde am 1. Flötze bei 30 Klaftern, und dem Verflächen nach wurde 
dasselbe durch einen Aufbruch aufgeschlossen.

Nach der Verquerung des 3. Flötzes ist der Stollen noch weitere 60 Klaf
ter im Tauben, nämlich in einem sehr festen Hangendsandsteine, getrieben 
worden.

Der S c h ü r f s t o l l e n  befindet sich südöstlich vom G ottfried-Stollen bei
16 Klaftern entfernt und ist um 5 Klafter höher im Gebirge angeschlagen. E r ist
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vom Tage aus nicht mehr befahrbar, hingegen ist in  der Grube ein Aufbruch, 
welcher die Verbindung zwischen beiden Stollen herstellt.

Im Hangendsandsteine, besonders im Aufbruche, fand ich sehr schöne Pflanzen
abdrücke, besonders: Pterophyllum longifolium B r o g n . ;  Pecopteris Stutt- 
gardiensis B r o g n . ;  Equisetites columnaris S t e r n b .  Diese Pflanzenreste sind 
nebst dem petrographischen Charakter der Gesteine der Beweis, dass der Sand
steinzug den „Lunzer-Schichten“ angehört.

Die M ä c h t i g k e i t  der Kohlenflötze wechselt zwischen 1 und 3 Fuss, und 
nimmt gegen die Tiefe zu. Im Hangendsandsteine kommen häufig Einlagerungen 
von Sphärosideritkugeln vor. Die S t ö r u n g e n  in den Flötzen sind nur von 
geringer Bedeutung. Als Abbaumethode wird eine Art Firstenbau angewendet.

Die K o h l e  ist sehr guter Qualität und der Kohle von Lunz sehr ähnlich. 
Die mit den Kohlen vom Hangend- und Liegendflötze im Laboratorium der k. k. 
geologischen Reichsanstalt durchgeführten Brennstoffproben ergaben für die 
Hangendflötzkohle folgende Resultate: W assergehalt: 4*2 P ct.; Aschengehalt 
=  8*0 Pct.; reducirte Gewichtstheile Blei =  23*80; 5378 W ärmeeinheiten;
9 7 Centner Kohle äquivalent einer Klafter 30zölligen weichen Holzes, und 
für die Liegendflötzkohle: W assergehalt =  3*1 Pct.; Aschengehalt =  14’lP c t . ;  
reducirte Gewichtstheile Blei =  22*07; 4987 Wärmeeinheiten; 10*5 Centner 
Kohle äquivalent einer Klafter 30zölligen weichen Holzes.

Die E r z e u g u n g  im Jahr beläuft sich im Durchschnitte mit zwei Mann auf 
500 Centner. Die Arbeiter haben einen Schichtenlohn von 60 kr. ö. W. Die Ver
wendung findet die Kohle beim eigenen W erke in Krumpmühl, mit Erfolg beim 
Frischprocesse.

Die S c h u r f b a u e  im M i t t e r i e h e n  b e i  I p s i t z  (nach meiner barometi- 
schen Messung 2147 Wiener Fuss hoch über d. a. M.), sind von Ipsitz in süd
östlicher Richtung bei 2000 Fuss entfernt. Der Sandsteinzug, in welchem diese 
Schurfbaue umgingen, ist von unbedeutender Ausdehnung und erstreckt sich vom 
Wiesenbachbauernhofe am linken Gehänge des Grestenbachgrabens in westlicher 
und nordwestlicher Richtung bis zum grossen G’sengbauern.

Am nördlichen Rande des Sandsteines treten dolomitische Kalke und am 
südlichen die „Opponitzer Kalke“ auf. Die Schürfstollen sind bereits verbrochen 
und befinden sieb bei 200 Klafter in östlicher Richtung vom Mitterlehenbauern- 
hofe entfernt. Die Gebirgsschichlen streichen von 0 . in W. und fallen unter 
40 Grad nach Süden.

3. Die S c h u r f b a u e  n ä c h s t  G a m i n g  befinden sich zum Theile 
in dem südlich von Gaming sich hinziehenden Graben gegen den Pelzberg 
hin. ln dem Graben sieht man den auf dem Kalke aufgelagerten Keuper
sandstein anstehen mit einem Streichen nach Stunde 18 (0 . in W .) und 
einem südlichen Einfallen unter 30 Grad. Zuweilen ist der Kalkstein dolo
mitisch. Das Streichen des Kalksteines stimmt mit dem des Sandsteinzuges 
n i c h t  überein, sondern der Kalkstein streicht nach N. und fällt unter 
40— 50 Grad nach W. ein.

In dem Sundsteinzuge treten nun K o h l e n f l ö t z e  auf, welche nach 
der Aussage der dortigen Bewohner von sehr geringer Mächtigkeit sind. 
Die betriebenen Schürfstollen sind s ä m m t l i c h  v e r b r o c h e n .  Ein solcher 
Schürfstollen befand sich in der Nähe des sogenannten Pichlereben-Bauern
hofes. Nach der Rösche zu urtheilen, wurde der Stollen dem Streichen des 
Flötzes nach getrieben, nämlich nach W. Auf der Halde fand ich neben 
Kohlenspuren noch im Sandsteine einige Pflanzenabdrücke und zwar Pecopteris 
stuttgardiensis.
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Ganz in gleicher Richtung ist der Stollen in der. Nähe des Klein-Gaming- 
Bauernhofes eingetrieben, aber auch bereits in Verbruch. Im Schiefer, welchen 
ich auf der Halde fand, waren ebenfalls Pflanzenabdrücke, und zwar: Equise- 
tites columnaris, und auf den Spaltungsflächen desselben muschelformige Erha
benheiten zu bemerken.

Auf der Höhe des Kreuzberges wird der Sandstein von Kalksteinen, welche 
ein Streichen nach Stunde 18 (S. in W .) haben, und unter 80 Klafter nach S. 
einfallen, Oberlagert. Am südlichen Abhange des Kreuzberges ist noch ein ver
fallener Stollen zu bemerken, welcher eine nordwestliche Richtung gehabt hat.

In der Nähe de9 Morreith-Bauernhofes befinden sich ebenfalls aufgelassene 
Bane auf Kohlen; jedoch ist sowohl von den Stollen und Schächten, als auch 
von den Halden wenig zu bemerken.

M i e s b a c h  soll früherer Zeit den Bergbau sehr schwunghaft betrieben 
haben. Karten von diesen Bauen waren jedoch keine vorhanden.

4. Die K o h l e n s c h ü r f u n g e n ,  welche bei L a c k e n h o f  in früheren 
Zeiten betrieben wurden, sind jetzt aufgclassen, und waren deren drei, und zwar: 
die eine in der „ B ä r e n l a c k e n “, etwa %  Stunde von Lackenhof in nordöst
licher Biehtung entfernt, dann ein Schurfbau bei „ D i p p e l l e i t e n " ,  bei 
V* Stunden in nordwestlicher Richtung von Lackenhof, und endlich ein Schürf bei 
„ M a r c h s t e i n “, welcher ganz nahe an der Strasse von Gaming nach Mariazell 
sich befindet, und in nordwestlicher Richtung von Lackenhof bei %  Stunden 
entfernt ist.

Diese vorbenannten Kohlenschürfungen gehören zwei Sandsteinzügen der 
„Lunzer Schichten" an.

Der erste dieser beiden Sandsteinzüge ist im Dippelleitener Walde anstehend 
und dehnt sich gegen S. bis Krösbach, gegen 0 . bis zum Dippelleitner Bauern
höfe, gegen W . bis Marchstein und gegen N. bis zum südlichen Abhange des 
Föllbaumer Berges aus. Der Sandstein des Zuges von Dippelleiten streicht von
0 . nach W. und hat ein südliches Einfallen von 20 Grad. Vom Dippelleitner 
Bauernhöfe, wo der Sandsteinzug von einem lichten dolomitischen Kalke begrenzt 
wird, zieht sich derselbe am nördlichen Gehänge noch weiter bis gegen Lackenhof.

Der zweite Sandsleinzug ist in der sogenannten B ä r e n l a c k e n ,  nördlich 
von Lackenhof entblösst, und dehnt sich vom nördlichen Ende des Kesselgrabens 
über Lackenhof gegen S. bis an den Fuss des kleinen Oetschers aus.

Am nördlichen Ende des Kesselgrabens führt dieser „Lunzer“ Sandstein 
auch K o h l e n f l ö t z e .  Auf dieselben wurden nun in früheren Jahren von Herrn 
M i e s b a c h  Schurfbaue getrieben. Ein Stollen befindet sich bei 400 Klafter in 
südlicher Richtung von den sogenannten Holzknechthäusern entfernt. Derselbe 
war nicht mehr befahrbar, und kann daher hierüber nur das angeführt werden, 
was mir Herr Förster N e u b e r ,  welcher bei diesen Schürfarbeiten als Aufseher 
bedienstet war, mittheilte. Aus der Gebirgsrösche ist zu entnehmen, dass der 
Stollen nach W. getrieben worden ist. Es soll mit diesem Stollen ein 18 Zoll 
mächtiges Kohlenflötz angefahren und am Flötze ausgelängt worden, und die 
Kohle von minderer Qualität gewesen sein. Der Sandstein ist von bläulich
grauer F arbe , sehr feinkörnig, streicht Yon 0 . nach VV. und fällt unter 45 Grad 
nach N. ein. E r soll aber nur drei Klafter Mächtigkeit haben, was man durch 
niedergestossene Bohrlöcher constatirte. Das ganze Vorkommen gehört sicher
lich den „Lunzer Schichten" an, indem man auf der Halde im Schiefer Pflanzen
abdrücke, und zwar Equisetites columnaris, fand. Der Sandstein zieht sich vom 
Stollen gegen Westen hin, wo dessen Mächtigkeit durch Rohrlöcher auf 70 Klaf
tern aufgeschlossen wurde.
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Am Wege gegen D i p p c l l e i t e n  stehen zum Theile dünngeschichtete, 
zum Theile dolomitische Kalksteine (Opponitzer Schichten) an , welche ein S trei
chen von 0 . nach W. haben, und sehr flach gegen S. einfallen.

Im Daxbachgraben, etwa 600 Klafter in nordwestlicher Richtung entfernt 
vom Bauernhöfe Dippelleitcn, tritt wieder ein Sandstein zu T age, welcher auch 
K o h l e n f l ö t z c h e n  führt, auf welche ebenfalls in früherer Zeit Schürfungen 
betrieben wurden. Der Sandstein streicht von 0 . nach W ., und fallt unter 
20 Grad nach Süden.

Dieser Doppelleitner. Sandstein zieht sich am nördlichen Abhange des 
Büchlerberges gegen W. und dann von Zeissreith an gegen N. hin, und ist von 
einem lichten dolomitischen Kalke begleitet. Bei 400 Klaftern nördlich von 
Zeissreith bei M a r c h  s t e i n  wurde in früherer Zeit in diesem Sandsteine eben
falls von M i e s b a c h  auf Kohlen geschürft, aber wegen geringer Mächtigkeit des 
durch Bohrlöcher constatirten Flötzes die Schurfarbeit wieder eingestellt.

h) Baue der Umgebung von Lunz.

Aufgenommen und beschrieben von J. R a e l i o y .

Hieher gehören die B e r g b a u e :  1. am Lunzer See; 2. in Kleinholzapfel,
3. in Grossholzapfel, und die S ch  u r f b a u e :  4. in Pramelreith; S. am Haus
b e rg ; 6. auf der v. A m on'schen Alpe: und 7. am Ahorn.

1. Der B e r g b a u  am L u n z e r  S e e  ist vom Orte Lunz 1/ a Stunde in 
südöstlicher Richtung entfernt und befindet sich am nördlichen Ufer des Lunzer 
Sees. Dieses Kohlenverkommen gehört einem südlich von Lunz von NO. gegen 
SW . streichenden Sandsteinzuge an.

Der Bergbau wurde mit dem knapp am Ufer des See9 eingetriebenen 
„ T h e r e s i e n - S t o l l e n  durch Herrn v. Amo n  im Jahre 1839 eröffnet und bis 
zum Jahre 1841 von demselben betrieben. Von diesem Zeitpunkte an wurde 
der Bergbau an den M ie s b a c h ’schen Beamten L i n k  verpachtet, welcher ihn 
durch drei Jahre betrieb, worauf M i e s b a c h  den Bergbau durch Kauf an sich 
brachte und denselben bis zum Jahre 1861 mit ziemlichem Nutzen ausbeutete. 
Im Jahre 1861 ging derselbe, sowie alle anderen M ie s b a c h ’schen Bergbaue und 
Schürfungen auf Alpenkohle in Nieder- und Ober-Oesterreich, durch Verkauf 
in das Eigenthum der Stadtcommune Waidhofen a. d. Ips über, welche denselben 
noch bis zum Augenblicke besitzt und in Betrieb, erhält.

Ueber das geognostisch-bergmännische Vorkommen dieser Kohlenablagerung 
lässt sich Folgendes erwähnen. Der Sandstein mit den Kohlenflötzen ist an seiner 
Nordseite von einem lichten dolomitischen Kalke begrenzt, mit einem durch
schnittlichen Streichen nach W . und einem sehr steilen nördlichen Einfallen 
unter verschiedenen Verflächungswinkeln. Der Kalkstein führt Petrefacten der 
„Raibler Schichten“ , so wie der darunter liegende Sandstein den „Lunzer 
Schichten" entspricht. Beide haben in diesem Terrain bedeutende Störungen 
erlitten, über welche im zweiten Theile ausführlicher die Rede sein wird. Hier 
genüge es, diese Störungen in so weit zu bezeichnen, als sie den Grubenbau 
betreffen.

Der Theresia-Stollen, welcher nach Stunde 1 (N. 15° 0 .)  bei 90 Klafter 
tief eingetrieben is t, verquert die Schichten in folgender Reihe: Fig. 31. Ange
schlagen ist der Stollen in Sandstein, welcher sehr häufig mit dunkelschwarzen, 
sehr festen Schiefern wechsellagert (a , c). Diese Gesteinsschichten dauern auf 
eine Länge von SO Klaftern an. In der 43. Klafter wurde ein nur 1—2 Zoll mach-
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tiges KohJenflötz ( b )  verquert. Nach diesen BO Klafter mächtigen Sandstein- und 
Schieferschichten folgt ein 4 Zoll mächtiges Kohlenflötz ( d), auf welchem aus
gelängt wurde. Wegen der geringen Mächtigkeit des Kohlenflötzes wurde die
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weitere Aufschliessung des Flötzes jedoch wieder eingestellt und die bereits 
ausgefahrene S trecke wieder versetzt. Das zwischen diesem 4zölligen Flötze 
( d )  und dem eigentlichen 2 — 3 Fuss mächtigen Hauptflötze ( f )  liegende taube 
Mittel ( e )  besitzt eine Mächtigkeit von 20 Klaftern, und es wechsellagern wieder 
Sandsteine mit Schiefern. Auf das Hauptflötz folgt ein g rauer, ziemlich grob
körniger Schiefer (g ) .  Sodann verquert der Stollen drei Flötze (h , k, m )  knapp 
auf einander folgend mit einer Gesammtmächtigkeit von 6 Zoll. Dann folgt ein 
pflanzenführender Schiefer ( n ) , welcher von einer 8 — 10 Zoll mächtigen 
Muschelschichte ( o)  überlagert w ird , worauf wieder Sandsteine und Schiefer 
durchquert wurden. Das Feldort, so wie 2 — 3 Klafter vom Ende des Stollens 
stehen in Kalkstein ( q j  an, welcher zulezt sehr steil nach S. einfällt, während 
die früheren Schichten nach N. verflächen.

Der ungefähr 30 Klafter höher am Gehänge angeschlagene Ne u -  
B a r b a r a - S t o l l e n  ist nach Stunde 23 (N. 15® W .) bei 20 Klaftern tief ein

getrieben und durchfährt (F ig. 32) 
zuerst einen 11 Klafter mäch
tigen grauen Schiefer ( a) ,  worauf 
ein weisser Sandstein ( b ) ,  mit 
grauem Schiefer ( c )  wechsel
lagernd, verquert wurde. Darauf 
folgt das 2 —3 Fuss mächtige 
Kohlenflötz, ( d )  welches der 
Stollen in der 17. Klafter anfuhr, 
und welches zum unmittelbaren 

Hangenden die pflanzenführende Schieferscbichte ( e )  hat. Auf diese kommt wieder 
Sandstein ( f '), in welchem auch das Feldort ansteht.

Der 330 Klafter NO. vom Theresia-Stollen und 60 Klafter höher als dieser 
am Rehberge angeschlagene J o s e p h i - S c h u r f s t o l l e n  (Fig. 33) ist auf eine 
Tiefe von 210 Klaftern nach Stunde 23 (N. 15« W .) getrieben. Er durchfährt in der 
Länge von 112 Klaftern zuerst Taggerölle (b ’J , dann Sandstein ( a)  und Schiefer 
( b )  wechsellagernd und zwar anfänglich mit n ö r d l i c h e m  Einfallen, und weiters 
steil stehend, hierauf eine 1 Klafter mächtige Schieferlage ( c)  mit Kohlenspnren, 
mit bereits s ü d l i c h e m ,  und zwar sehr steilem Verflächen. Auf diese Schiefer
schichte folgt ein taubes Mittel ( d )  in einer Mächtigkeit von 68 Klaftern, 

bestehend aus Sandsteinen, wechsellagernd mit Schicfern, worauf das nach S. 
ziemlich steil einfallende, 3— 6 Fuss mächtige K o h l e n f l ö t z  ( c)  angefahren

K . b .  g eo lo g -ia e h e  R c ich fia n sU lt«  1 5 . H and . 1 3 6 5 . I . H e f t .

fig.32.
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wurde. Die Lagerung ist demnach, wie aus dem Profile ersichtlich, eine fächer
förmige und die auf das Kohlenflötz folgenden Sandsteinschichten mit den 
Pflanzenabdrücken ( f )  bilden hier das Liegende des Kohlenflötzes. Der 
Stollen ist vom Flötze an noch 30 Klafter weit getrieben. Das Feldort steht in 
Sandstein an.

Aus diesen Skizzen kann man entnehmen, dass bei dem Bergbaue am 
Lunzer-See mehrere namhafte S t ö r u n g e n  des Gebirges Platz gegriffen 
haben. Die grösste derselben is t eine H a u p t v e r w e r f u n g  nach einer Kluft, 
welche vom östlichen Auslängen des Theresia-Stollens angefahren und mittelst 
einer nördlichen Verquerung verfolgt wurde. Am linken Ulm dieser Ver- 
querung stehen, deutliche Rutschflächen bildend, Kalksteine an. Zugleich 
aber erfolgte auch eine Umkippung der Schichten, welche aus dem hervor
geht, das im Theresia-Stollen die Schichten zuerst ziemlich fluch nach N., 
und, je  weiter iu dem Stollen, immer steiler gelagert sind, ja der Kalk, in wel
chem das Feldort ansteht» sogar ein südliches Einfallee annimmt. Ferners spricht 
für eine Umkippung die Art und Weise des Vorkommens dev pflanzenführen den 
Schichten, welche in den beiden tieferen Stollen im H a n g e n d e n  des Flotzes 
Vorkommen (wie bei den Bergbauen in Gossling, Gaming u. s. w .), während die
selben im Josephi-Stollen im L i e g e n d e n  des Flötzes aufgefunden wurden. 
In Folge dieser Umkippung hat auch das Kohlenflötz ein südliches Einfallen 
angenommen. Der Kalk, der im Theresia-Stollen am Feldorte zu beleuchten ist, 
dürfte ein abgerissener Keil von dem sehr steil geschichteten Kalke auf der 
Hinterleiten sein. Wie erwähnt, steht der Josephi-Schurfstollen im Sandsteine an, 
welchen zu durchfahren es nicht unangezeigt wäre, indem man noch auf weitere 
Flötze kommen dürfte, da mit diesem Stollen erst e in  Kohlenflötz aufgeschlossen 
wurde, im Theresia-Stollen hingegen man bereits v i e r ,  wenn auch nicht abbau
würdige Flötze, angefahren hat.

Das Streichen der Schichten im Allgemeinen ist ein ostwestliches und das 
Einfallen ein nördliches. Im Hangenden der Flötze kommen, wie bereits 
erwähnt, sehr schöne Pflanzenabdrücke vor, wie z. B. Pterophyllum  longifo
lium, Pterophyllum sp,, Pecopteris Stuttgardiensis, Equisetites columnaris, im 
Theresia-Stollen, ferners im Hangenden dieser Pffunzenschichte eine 8 — 10 Zoll 
mächtige Muschelschichte, und zwar grösstentheils aus Ostreen bestehend.

In den geschichteten Sandsteinen kommen häufig bedeutende Trümmer von 
Sandsteinen eingelagert vor, welche letzteren auch die Veranlassung zu 
den Verdrückungen der Flötze geben. Solche Verdrückungen des Kohlenflötzes, 
andererseits aber auch Erweiterungen desselben finden sich in der Grube 
mehrmals vor. Am östlichen Feldorte spitzt sich das Kohlenflötz von der First 
gegen die Sohle ganz aus.
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W as den A u f s c h l u s s  d e r  K o h l e n f l ö t z e  durch diese drei genannten 
Stollen anbelangt, so ist bisher im Josephi-Stollen am Flötze nach W. bei 
25 Klaftern und naeh 0 . bei 12 Klaftern ausgelängt worden, und um das Flötz 
auch nach dein Verflächen aufznschliessen, wird vom östlichen Auslängen ein 
Ueberhöhen getrieben. Die Mächtigkeit ist in beiden Auslängen sebr verschieden, 
zwischen 3 und 6 Fuss, und überhaupt ist die Flötzablagerung eine mehr linsen
förmige. Das Flötz wurde in diesem Stollen, der mit keinem der übrigen Stollen 
in Communication ist, in der 180. Klafter angefahren.

Der nächst tiefer eingetriebene „ N e u - B a r b a r a - S t o l l e n “ fuhr das Flötz 
in der 17. Klafter an, auf welchem westlich bei 30 Klafter, nach 0 . bei 18 Klafter 
ausgelängt wurde. Zur Zeit meiner Befahrung war auf diesem Horizonte der 
Abbau bereits zu Ende. Die Mächtigkeit des Kohlenflötzes war hier 2 —3 Fuss, 
und die bedeutenden Wendungen des östlichen Auslängens deuten auf die häufigen 
Störungen, welche das Flötz erlitten hat, hin.

Der tiefste jetzt im Betriebe stehende und zunächst dem Seeufer einge- 
triehene „ T h e r e s i e n - S t o l l e n “ , fuhr das Kohlenflötz mit einer Mächtigkeit 
von 3 bis 4  Fuss in der 70. Klafter an. Am Flötze wurde in diesem Horizonte 
nach 0 . bei 160 Klafter und nach W esten bei 120 Klafter ausgelängt. Das 
westliche Auslängen ist aber bereits grösstentheils versetzt. Gegen das östliche 
Feldort des Auslängens ist das Flötz ganz verdrückt, und ist vom Ende dieses 
östlichen Auslängens gegen N. eine Verquerung getrieben worden, welche zur 
Zeit meiner Befahrung eine Länge von etwa 90 Klaftern hatte. In der Verque
rung wechsellagern zuerst Sandstein-und Schieferschichten mit s ü d l i c h e m  
E i n f a l l e n ;  tiefer in der Verquerung ist am linken Ulm der saigerstehende 
Kalkstein mit schönen Rutschflächen zu beleuchten. W ie bereits erwähnt wurde, 
ist anzunehmen, dass nach dieser Kluft eine Verwerfung vur sich gegangen ist.

Die W e t t e r f ü h r u n g  geschieht durch Offenhaltung von Aufbrüchen 
zwischen dem Neu- Barbara- und Theresia-Stollen. In den Josephi-Schurfstollen 
ist ein eigener Luftschacht in der 32. Klafter vom Stollenmundloche abgeteuft 
worden, von wo aus W etterlutten bis zum Kreuzgestänge gehen. Am Kreuzge- 
stänge steht ein Ventilator iin Betriebe, um die W etter in die Auslangen eben
falls durch Lutten zu bringen. Trotzdem hüben die Arbeiter viel mit matten und 
s c h l a g e n d e n  W e t t e r n  zu kämpfen.

Der »m tiefsten, unmittelbar am Seeufer eingetriebene A l t - B a r b a r a 
s t o l l e n ,  ist wegen bedeutender Ansammlung von Grubenwässern nicht be
fahrbar.

Die Arbeiter haben bei den Aufschlussbauten, deren Feldörter grössten
theils in Sandstein und Schiefer anstehen, per Klafter Ausschlag 16 bis 20 il. 
ö . W- Gedinglohn.

Die Förderung geschieht im Josephi-Schurfstollen auf Eisenbahnen; die 
Förderhunde fassen 10 bis 12 Zentner Kohle. Im Theresia -  Stollen, wo jetzt 
der Abbau vor sich geht, geschieht die Förderung in kleinen Hunden. Als Abbau
methode ist der Firstenbau angewendet.

Die Q u a l i t ä t  d e r  K o h l e  ist eine vorzügliche, und die Kohle backt aus
gezeichnet. Die Brennstoffprobe, welche mit dieser Kohle im Laboratorium der 
k. k. geologischon Reichsiinstaltausgefiihrt wurde, cr=rab 5548 W ärme-Einheiten; 
9*4 Ctr. Kohle sind äquivalent einer Klafter 30zölligen weichen Holzes, und die 
Kohle enthält 2 ‘1 Pct. W asser und 10-6 Pct. Asche.

Die G e s t e h u n g s k o s t e n  der Kohle loco Grube belaufen sich nach Angabe 
auf 47 kr. Ö. W. Verwendung findet die Kohle beim eigenen Puddlingswerke zu 
Klein-Hollenstein, bis wohin der Frachtlohn per Centner 36 kr. beträgt. W enn

n *
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die Kuhle sich nicht so v o r z ü g l i c h  zum Puddlingsprocesse eignen würde, zu 
welchem sie in kleinen Partien mit der Hollensteiner Kohle gemischt verwendet 
wird, so könnte dieselbe wegen des hohen Preises loco Hütte wohl nicht mit 
Vortheil in Klein-Hollenstein in Benützung kommen.

Die E r z e u g u n g  per Monat mit 24 Mann beläuft sich auf 1500 C tr.; 
doch sind von diesen 24 Mann 13 bei Hoffhungs- und Erhaltungsbauten verwendet 
und nur 11 Mann bei der Kohlengewinnung beschäftiget. Der Bergbau steht 
unter der unmittelbaren Leitung eines Obersteigers, welcher wieder der B erg
verwaltung zu Gross-Hollenstein untergeordnet ist.

Die nun im Nachfolgenden zu beschreibenden S t e i n  k o h l e n b a u e  in 
Kl e i n*  u n d  G r o s s h o I z a p f l  b e i  L u n z  und  S c h u r f b a u e  i n  P r a r o e l -  
r e i t h ,  am H a u s b e r g ,  a u f  d e r  A m o n ' s c h e n  A l p e  u n d  a m  A h o r n e r  
b e i  L u n z ,  gehören einem Sandsteinzuge an, welcher nördlich vom Dorfe Lunz 
beginnt, und in südwestlicher Richtung sich längs dem Sulzbachgraben bis zum 
Trogegg-Bauern ausdehnt, von wo aus sich der Zug in zwei Theile verzweigt. Der 
eine der beiden Zweige zieht über Kalsbach und das Ipsthal längs dem Königs
berge gegen Gross-Hollenstein hin, während der am Trogegg sich südöstlich 
fortziebende Theil die Verbindung zwischen dem Ahornerzuge und dem Sand
steinzuge, welcher südlich von Lunz, mit den Kohlenablagerungen am Lunzer See, 
sich gegen Gossling hin ausdehnt, herstellt, wodurch die Steinbachmauer, auf 
welcher die „Opponitzer“ Kalke und Dolomite auftreten, ringförmig von „Lunzer“ 
Sandsteinen umschlossen wird.

Bevor ich jedoch zur speciellen Localisirung und Beschreibung der in dein 
Ahorner Sandsteinzuge befindlichen Bergbaue und Schürfungen übergehe, will 
ich einiges Allgemeine über die Taggegend vorausschicken. Nach den Lagerungs
verhältnissen sowohl, als nach dem petrographischen Charakter der Gesteine 
einestheils, als auch besonders nach den paläontologischen Funden anderntheils, 
gehört der Sandsteinzug den „Lunzer Schichten“ an. Verfolgt man die Schichten
reihe von Lunz nordwärts im Podingbachgraben, so findet man zuerst am 
sogenannten „Lunzerberg“ die „Opponitzer Schichten“ , u. z. Dolomit mit s ü d 
l i c h e m  Einfallen anstehend. Dieser ist von lichter Farbe, hat eine feinkörnige 
Structur und überlagert den dünngeschichteten, Raibler Petrefacten führenden 
Kalk, welcher das Hangende des Sandstoiriznges von Ahorn bildet. Beim Klein- 
Lunz Bauern und östlich von Grossholzapfel sind Aufbrüche Yon „ G ö s s l i n g e r  
S c h i c h t e n “ zu bemerken. Nördlich von Grosshnlzapfel nehmen die Schichten 
ein n ö r d l i c h e s  Einfallen an und es tritt wieder der petrefactenfiihrende 
Opponitzer Kalk (Raibler Schichten) auf, der vor Neidfeld abermals von Dolo
miten überlagert wird.

Verfolgt man den Sandsteinzug dem Streichen nach bis gegen Trogegg, so 
bemerkt man zu Anfang des Sulzbachgrabens die Schichtung des Lunzer Sand
steines mit einem Streichen von 0 . in W. und einem n ö r d l i c h e n  Einfallen 
unter ungefähr 60 Grad. Die Schichtung des Sandsteines kann man während der 
ganzen Erstreckung bis gegen die Höhe des Gebirgssattels beim Ahorner-Bauer 
(2430  W iener Fuss über dem Spiegel des adriatischen Meeres) beobachten, 
indem der Sulzbach ein sehr tief eingerissenes Flussbett besitzt. Zuweilen ist 
der Sandstein ganz aufgelöst, oder auch sehr dünn geschichtet, und in den 
aufgelösten Schioforschichten kommen wieder Einlagerungen von festem Sand
stein vor, 6— 8 Zoll mächtig. Der Sandstein sowohl, als auch der Schiefer ist 
ziemlich dunkel gefärbt. Bis gegen Schönau am linken Gehänge des Grabens 
ist der Sandstein conconlant von „Opponitzer Kalken“ überlagert.

Häufig kommen mitten im Sandsteinzuge Kuppen von Kalk vor.
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2. K l e i n h o l z a p f e l .  Dieser Bergbau liegt vom Dorfe Lunz eine Vier
telstunde in nordwestlicher Richtung entfernt, und zwar am westlichen Gehänge 
des Lunzerberges in der Thalebene. Unmittelbar vor dem Heinrich-Stollen 
steht der dolomitische Hangendkalk über den „Lunzer Schichten“ an , mit einem 
ostwestlichen Streichen und einer flach nach S. einfallenden Schichtung. Auf der 
Halde wurden einige Pflanzenabdrücke von Pterophyllum longifolium, Pecopteris 
Stuttgardiensis, Equisetites columnaris aufgefunden nebst einigen Stücken 
einer muschelführenden Kalksteinschichte, welche liier auch im H a n g e n d e n  
der Flötze vorkommt.

Der Kleinholzapfel-Bergbau hat nur e i n e n  Haupteinhau, nämlich den nach 
Stunde 3 — 8 Grad (NO. 8® S .) getriebenen H e i n r i c h - S t o l l e n .  Derselbe ist 
dem Streichen der Kohlenflötze nach getrieben, deren es hier d r e i  gibt, 
welche särnmtlich unter 4.0 Graden nach S. einfallen. Im Hangendschiefer 
des dritten Flötzes wurden ebenfalls Pflanzenabdrücke, und zwar die bereits 
oben angeführten Farnen-Arten, in der Grube selbst gewonnen. Das Feldort des 
Stollens steht im Hangendkalke an.

Die K o h l e n f l ö t z e  erleiden häufig Störungen durch Verdrücke, Ver
werfungen u. s. w. Dem Streichen nach sind dieselben bei 100 Klafter und dem 
Verflachen nach bei 18 Klafter aufgeschlossen.

Die M ä c h t i g k e i t  der Kohlenflötze wechselt zwischen 7 und 24 Zollen. Das 
erste Flötz wurde durch den genannten Stollen aufgeschlossen, das zweite und 
dritte aber durch Verquerungen. Zur Zeit meiner Befahrung war der Betrieb 
dieses Baues bereits seit 4  Monaten sistirt, wesshalb auch der Verbruch der 

Strecken und Aufbrüche sehr rasch vor sich geht. Die 
. Strecken sind wegen des bedeutenden Druckes sehr stark

Ftg"r  ausgezimmert. Die W ettercirculation wurde durch einen
Luftschacht hcrgestellt, welcher uin 12 Klafter höher zu 
Tage ausmündet als der Stollen. In einem Vorort konnte 
ich die in Fig. 34  skizzirte interessante Verwerfung ab
nehmen.

In früherer Zeit, als der Bau noch Herrn M i e s b a c h  
gehörte, soll hier ein ziemlich schwunghafter Betrieb ein- 
geleitet gewesen sein; als aber der Bergbau an die S tad t- 
commune Waidhofen verkauft wurde, betrieb man diesen Bau 
nur mehr einige Monate, und sistirte ihn sodann wegen 

«. KoiiicnOötz. der schlechten Absatzverhältnisse. Die Aufbrüche koiin-
"̂vcrwcrruLgikiaft. ten wegen den bedeutenden Verbrüchen nicht befahren 

werden.
Die Ko h l e  ist von guter Qualität, obwohl dieselbe an Güte von der Kohle 

des Bergbaues am Lunzer See übertroffen wird.
Eine mit dieser Kohle im Laboratorium der k. k. geologischen Reichs- 

anslalt vorgenommene Brennstoffprobe gab: W assergehalt =  2-9 Pct.; Aschen
gehalt =  10*2 P ct.; reducirte Gewichtstheile Blei =  23*48; S299 W ärme
einheiten, daher 9-9 Centner Kohle äquivalent einer Klafter 30zölligen weichen 
Holzes sind.

Der Hauptabsatz fand statt an die Hammerwerke in Lunz und Gaming. — Von 
diesem Bergbaue in n o r d ö s t l i c h e r  Richtung befanden sich noch m e h r e r e  
S c h ü r f s t o l l e n ,  welche aber sämmtlich verbrochen sind, und auch die Halden 
sind bereits mit Vegetation verdeckt. Es sind dies der bei 60 Klafter vom 
Heinrich-Stollen nach NO. entfernte S c h ü r f s t o l l e n ,  welcher 21 Klafter höher 
als der Heinrich-Stollen im Gebirge angeschlagen war. Derselbe verquerte ein
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nach Stunde 3 (NO.) streichendes Kohlenflötz, auf welchem auch nach 0 . bei
10 Klafter«nsgelängt wurde. W e^en zu geringer Mächtigkeit des Flötzes wurde 
jedoch der Scliurfbau wieder aufgpgeben. Ein weiterer Schürfstollen war vom 
letztgenannten ebenfalls nach NO. bei 23 Klafter entfernt, um 11 Klafter höher 
im Gebirge nach Stunde 6 ( 0 .)  angeschlagen worden, wahrscheinlich um das 
früher genannte Flötz wieder zu vei-queren. was aber nicht gelungen zu sein 
scheint. Ein dritter vom Heinrich-Stollen ebenfalls nach NO. bei 210 Klafter 
entfernter und um 70 Klafter höher im Gebirge angeschlagener Stollen scheint 
ebenfalls ohne Erfolg gewesen zu sein, denn man befand sich mit demselben 
schon ausser der Grenze der kohlenführendeu Schichten.

3. G r o s s h o l z a p  fei .  Dieser Bergbau ist von Kleinholzapfel(Heinrich-Stollen) 
in  nordöstlicher Richtung bei 700 Klafter entfernt, und um 20 Klafter höher 
gelegen, als Kleinholzapfl. Der ehemalige Hauptförderstollen „ F e r d i n a n d i “ ist 
von der nordöstlichen Ecke des Bauernhauses „Grossholzapfel“ in nordöstlicher 
Richtung bei 95 Klafter entfernt. Gleich nördlich vom Bergbaue steht Kalkstein
mit nordsüdlichem Streichen und ö s t l i c h e m  Einfallen.an, weiter nördlich 

von Dolomit überlagert.
Von den vorhandenen Stollen konnte nur der „ F e r d i n a n d i  - U n t e r b a u 

s t  o l l e n “ befahren werden, welcher nach N. getrieben ist. Derselbe ist bei 
37 Klafter in sädwestlicher Richtung vom Ferdinandi-Stollen entfernt. Der saigere 
Unterschied zwischen dem Ferdinandi - Stollen und dem Unterbaue beträgt 
5 Klafter. Der Stollen rerquert die von 0 . nach W. streichenden Schichten mit 
den Kohlenflötzen. Die Schichten selbst stehen beinahe ganz saiger. Angeschla
gen ist der Stollen im Gerolle, dann verquerte er Schiefer, Sandstein, in der S. 
Klafter ein 1 Zoll mächtiges Kohlenflötz, wieder Sandstein, Schiefer und in 
der 22. Klafter das z w e i t e  K o h l e n f l ö t z ,  welches im Durchschnitte l 1/* Fuss 
mächtig is t, und auf welchem auch bei 7 Klafter weit ansgelängt wurde. Im 

Ganzen ist der Stollen bei 35 Klafter lang, und derselbe 
hätte bis zur Erreichung des durch die älteren Stollen 
aufgeschlossenen dritten F l ö t z e s  noch 7 — 8 Klafter weiter 
getrieben werden müssen. Die Flötze, so viel ich iin genann
ten Stollen bemerken konnte, werden ziemlich oft durch 
Verwerfungen und taube Keile in der Mächtigkeit gestört. 
So konnte ich am östlichen Feldorte das in Fig. 35 skizzirte 
Bild beobachten, wo das Flötz K  durch den tauben Keil S  
von Sandstein und Schiefer in zwei Theile getrennt erscheint. 
Die Flötze haben nach S. ein Fallen unter 70— 80 Grad.

Der Sandstein tritt nur in Mugeln im Schiefer eiugela- 
gert auf, nehsldem kommen in letzterem sehr schöne 
Sphärosideritkugcln vor.

Der F e r d i n a n d i - S t o l l e n  ist nur auf  8 Klafter 
Länge noch offen. Derselbe ist ebenfalls im Sandstein ange

schlagen. Die Halde war grösstentheils mit Vegetation überdeckt. Ebenso ist der 
• l o s e p h i - S t o l l e n  ganz verbrochen, und zurZe i t  meiner Befahrung war der 
ganze Bau sislirt. '

4. Ein jetzt, noch offener Schürfstollen ist- der dem Herrn v. Amon 
gehörige „ J o s e p h  i - S t o l l e n “ in P r a m e l r e i t h .  Der Stollen ist ziemlich 
in der Thalsohle des rechten Gehänges im Redinggraben angeschlagen, 
bei 320 Klafter südwestlich vom Bauernhause in „Grossholz:ipfel“ entfernt, 
um 32 Klafter höher als der Ferdinandi-Stollen gelegen, im Schiefer ange
sessen und in südwestlicher Richtung bei 45 Klafter weit eingetrieben. In der

Fi$ur3S

S . K o h lonfloU . 
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K . S a n d s te in .



4. Klafter hat derselbe ein bei 18 Zoll mächtiges Kohlenflötz angefahren. Das 
Streichen der Schichten ist von 0 . in W ,, das Fallen unter sehr steilem Winkel 
nach N. Wegen zu geringen Absatzes wurde der Abbau des Kohlenflötzes in diesem 
Stollen wieder eingestellt.

W estlich von diesem Stollen hat M i e s b a c h  mehrere Schürfstollen, aber 
grösstentheils ohne Erfolg, treiben und nordöstlich vom Stollen ein Bohrloch 
absinken lassen. Dieses befand sich aber schon in den v. A m on'sehen Gruben- 
niaassen, und musste daher verlassen werden.

5. v, A m o n ’scher K o h l c n b a u  am H a u s b e r g e .  Dieser Bergbau ist 
vom Josephi-Stollen in Pramelreith bei 750 Klafter in südöstlicher und von Lunz 
J/ 4 Stunde in westlicher Richtung entfernt. Der am tiefsten eingetriebene R a i n e r -
S t o l l e n  ist nach SW . ausgeschlagen, und zwar nach dem Streichendes Kohlen
flötzes. Die Schichten fallen unter 20— 26 Grad nach SO. ein. Die Kohle ist 
ziemlich guter Qualität, obwohl sehr leicht zerreiblich und blätterig. Das Flötz 
beisstt an mehreren Stellen zu Tage aus. Der Rainer-Stollen ist bei 30 Klafter 
lang, nnd vom Stollen ist auch eine Verquerung nach NO. getrieben, welche den 
Sandstein anfuhr. Der Rainer-Stollen ist durch einen tonnlägigen Aufbruch , wel
cher 12 Klafter lang is t, mit dem höheren E n g e l b e r t - S t o l l e n  verbunden. 
Beiläufig in der Mitte des Aufbruches ist die Kohle dem Streichen nach abgebaut 
worden. In dieser Abbaustrecke kommen im H a n g e n d s a n d s t e i n e  sehr schöne 
Pflanzenabdrücke, von Pterophyllum longifolium, Equisetites columnaris, 
und Pecopteris Stuttgardiemis vor.

Der „ E n g e l b e r t - S t o l l e n “ ist ebenfalls dem Streichen des Flötzes 
nach gegen SW. getrieben und bei 40 Klafter lang. Der A m o n ’sche Unterbau
stollen, gleich neben der Bachstatt des Lunzbaches angeschlagen, ist bereits 
verbrochen.

In früherer Zeit betrug die monatliche E r z e u g u n g  in diesem Kohlenbaue 
bei 1000— 1200 Ctr. und fand der Absatz beinahe lediglich nach Gaming zum 
H e is e r 's c h e n  W erke statt. Die Gestehungskosten loco Grube betrugen am Haus
berge 52 5 kr. Ö. W.

Südwestlich vom Engelbert-Stollen ist der bei 30 Klafter entfernte „ Al t -  
m a n n - S t o l l e n “ eingetrieben, aber bereits verbrochen. Das Flötz soll in 
diesem Stollen nach Aussage des Herrn v. Amon  bei 3 Fuss mächtig sein. Ober 
diesem Stollen findet man noch 3 Kohlenausbisse über Tags, woraus man auf ein 
Anhalten des Flötzes sowohl dem Streichen als Verflächen nach schliessen kann. 
Die Verbindungslinie dieser Ausbisse streicht genau nach W.

Der am höchsten eingetriebene „ E m i l i e n - S t o l l e n “ ist vom Altmann- 
Stollen in südwestlicher Richtung bei 66 Klafter entfernt. E r ist ebenfalls ver
brochen und soll ziemlich zu Anfang schon das Flötz angefahren haben. Wenn 
die Absatzverhältnisse sich wieder günstiger gestalten sollten, so wäre es wohl 
sehr angezeigt, diesen Bergbau energisch zu betreiben, da sich au9 den bis jetzt 
gemachten Aufschlüssen auf ein Anhalten des ziemlich mächtigen Flötzes 
schliessen lässt.

6. S c h u r f b a u  a u f  d e r  v o n  A m o n ’schen Alpe.  Die Alpenhütte, welche 
zur Fixirung desSchurfstollens diente, ist bei 700 Klafter in südwestlicher Richtung 
vom Grossholzapflerbauer entfernt. Von dieser Hütte nun ist der Unterbaustollen 
nach SW . bei 190 Klafter entfernt, und nur 40 Klafter höher eingelrieben, als 
der Ferdinand-Stollen in Grossholzapfel. Der Stollen selbst ist nach N. getrieben 
worden, und durchfuhr, aus der Halde zu urtheilen, nur Sandsteine; zwanzig Klafter 
höher im Gebirge wurde ein K o h l e n a u s b i s s  gefunden, welchen man eben 
durch diesen Stollen verqueren wollte, allein nicht erreicht hatte.

[ 1 3 5 ]  Das Kohlengebiet in den nordöstlichen Alpen. 1 3 g
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7 . J o h a n n  Fii r s  t ’scher .B au  am A h o r n e r .  Dieser Bergbau ist schon 
seit 1 S Jahren ausser Betrieb und eiii paar Klafter vom Tage aus schon ver
broch en. Der Stollen ist in südöstlicher Richtung bei 200 Klafter in der Luft
linie angenommen vom Bauernhause „Klarlreith“ entfernt. Er ist zuerst nach S. 
getrieben, und zwar im Sandsteine, fuhr aber in der 2. Klafter schon ein Kohlen- 
flölz an, welches an manchen Punkten auch zu Tage ausbeisst. Der Stollen soll 
sich nach einer Länge von S Klaftern nach W. gewendet haben.

Der ganze Hau kann, nach der Halde zu urtheilen, nicht sehr tief in’s Gebirge 
eingedrungen sein. Auf der Halde findet man noch Kohlenspuren. Gleich ober 
dem Stollen überlagert Kalkstein mit ganz s a i g e r e n  S c h i c h t u n g s f l ä c h e n  
den Sandstein. Einige undeutliche Exemplare von Eqnisetites cohimnaris fand 
ich auf der Halde vor.

i )  Bane der Umgebung von Opponitz.

Aufgenommen und beschrieben von J.  K a e l i o y .

Hieher gehören die Steinkohlen - Bergbauc am O f f e n b e r g e  und die 
Schurfbaue am H o c h s e e b e r g e .

Von den zwei Sandsteinablagerungen, welche in der Nähe von Opponitz 
(1410  W iener Fuss) zu Tage treten, gehört die eine dem Zuge an, welcher in 
Galfssulz nördlich von Opponitz beginnend, sich gegen S. nach dem Ipsflusse bis 
U nter-A u,und  von da wieder gegen N. bis Furtenreith ausdehnt. Die grösste 
Breitenausdehnung beträgt bei 800 Klafter. In dem Theile des Sandsteinzuges 
beim Furtenreith-B auer kommen nun Kohlenausbisse vor, auf welche Herr 
M a s e r ,  Gewerke zu Opponitz, Schürfungen einleitete.

Am östlichen Rande des Sandsteinzuges treten dünngcschichtete Kalksteine 
ähnlich den Gösslinger Schichten, auf. Auch inner dem Sandsteinzuge tre ten  
solche auf den Bergkuppen, z. B. auf der Spitze des OlFenbergcs (2252  W iener 
Fuss), zu Tage. Das Streichen dieser Schichten ist von SW. nach NO., und das 
Einfallen unter sehr steilem Verflächungswinkel nach NO. Auf diesen Kalksteinen 
nun ist der Sandstein, welcher nach den darin vorkommenden Ptlanzenabdrücken 
und Molluskenresten den „Lunzer Schichten“ angehört, aufgelagerti Am w est
lichen Rande treten im südlicheren Theile des Sandsteinzuges dolomitische 
Kalke (Opponitzer Schichten) und im nördlicheren 'fheile am Reichenwalde 
dünngeschichtete Kalke auf.

Die Sandsteinschicbten selbst streichen nach Stunde 16 (SW . 15" VV.) und 
fallen unter sehr kleinem Verflächungswinkel nach SO. ein.

Am O f f e n  b e r g e ,  südlich vom Düppelreithbauern, neben dem W ege befindet 
sich ein schon verbrochener S c h ü r f s t o l l e n ,  welcher wahrscheinlich behufs 
Gewinnung des dort zu Tage tretenden wenig mächtigen Kohlenflölzes getrieben 
wurde. Nach der Halde zu urtheilen, kann der Stollen nicht tief in das Gebirge 
vorgedrungen sein. Im Hangenden des Sandsteines trifft man hier ebenfalls die 
für die „Lunzer Schichten“ charakteristische molluskenführende Schichte.

Die noch befahrbaren Stellen am Offenberge sind: Der „ N a r z b e r g e r  
S t o l l e n “, „ I r g  e i b a u e  r S t o l l e n “, „ W a i d h o f n e r  und der R e i c h  e n  w a l d 
s t o l l e n “ .

1. N a r z b e r g e r  S t o l l e n .  Derselbe ist bei 60 Klafter in östlicher Richtung 
vom Narzbergerbauernhofe entfernt und nach einer von mir vorgenommenen 
barometrischen Höheiimessung 2189 W iener Fuss über dem Meeresspiegel 
gelegen. Der Stollen ist zuerst nach N. getrieben, verquerte in der 7. Klafter
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das e r s t e  K o h l e n f l ö t z ,  und längte an diesem nur 1 Fuss mächtigen Flötze bei 
IS  Klafter aus. Da nun die Mächtigkeit des Flötzes nicht zunahm, so trieb man 
eine 18 Klafter lange Verquerung tim allenfalls noch weitere Kohlenflötze aufzu- 
schliessen, was auch gelang, und zwar in der 1 0. Klafter. Nur ist die Mächtigkeit 
auch dieses Kohlenflötzes unbedeutend, 1 — 1 1/ 8 Fuss. Das Einfallen ist hier 
unter 60 Grad nach S., während das erster wähnte Flötz unter 40 Grad nach 
Norden einfällt. Beiläufig in der Mitte der Verquerung wurde ein Schacht (je tz t 
ersäuft) abgeteuft, welcher ein Kohlenflötz in der Mächtigkeit von 2 1/* Fuss 
durchfahren haben soll. Diese grosse Mächtigkeit und das verschiedene Einfallen 
führt nun zu dem Schlüsse, dass beide angefahrenen Partien einem und dem
selben Kohlenflötze angehören, welches durch einen tauben 
Keil in zwei Flügel getrennt wurde, welche im Schachte 
sich bereits wieder vereinigt haben. Nebenstehende Skizze 
Fig. 36 möge die Schichtenfolge, wie sie am Feldorte zu 
beobachten war, versinnlichen. Im Auslängen, bevor die Ver
querung getrieben wurde, ist ebenfalls eine kleine Verque- 
rung von etwa 2 Klaftern, und dann dem Flötze nach ein nur 
mehr 1 */* Klafter offenes Auslängen getrieben worden. Die 
übrigen Strecken sind grösstentheils, so wie auch die Auf
brüche im Tauben getrieben und verquerten nur noch zwei 
wenig (1 — 2 Zolle) mächtige Flötze. Es sind also im Ganzen 
v i e r  F l ö t z e  aufgeschlossen, welche häufig Störungen un- 
terworfen sind. Im Hangendsandsteine kommen Pflanzenab- $ c  Kuh/?! i f  t', (~ d urch

drücke von Equisetites columnaris und Pterophyllum Ion- &
gifolium vor. gttrmr.

Die Erzeugung in diesem Stollen, welcher zur Zeit s tariersch,tß r 
meiner Befahrung der einzige in Betrieb stehende war, beläuft 
sich im Jahr auf ungefähr 300 Ctr. Die Kohle hat nach den 
Analysen im Laboratorium der k. k. geologischen Reichs
anstalt ergeben: W assergehalt 2 ’9 Pct., Aschengehalt 3-2 P c t.;  reducirte 
Gewichtstheile Blei 24-35; und SS03 W ärmeeinheiten; daher 9*S Ctr. dieser 
Kohle äquivalent sind einer Klafter 30zölligen weichen Holzes.

2. J ö r g e l b a u e r - S t o l l e n .  Das Vorkommen der Kohle in diesem Stollen, 
welcher auch nur eine sehr geringe Ausdehnung hat, ist ein sehr unregelmässiges, 
wesshalb auch von einer Angabe des Streichens und Einfallens kaum die Rede 
sein kann. Der Stollen wurde an einem Kohlenausbisse angeschlagen, und dem 
Streichen des Flötzes nachgetrieben, aber nur bei S Klafter w eit, indem sich 
dann das Flötz schon gegen N. hin wendete, und die Mächtigkeit auf nur ein paar 
Zolle berabsank. Es scheint in dieser nördlichen Richtung eine Verwerfung statt
gefunden zu haben, obwohl an der Kluft hievon nichts wahrgenommen werden 
konnte. Auch die Mächtigkeit des Flötzes ändert sich sehr und scheint dasselbe 
nur putzenweise vorzukommen. Am Vororte gegen N. ist Sandstein mit dem 
schwarzen Sehiefer wechsellagernd zu beleuchten.

Der Stollen ist bereits seit zwei Jahren ausser Betrieb.
3. W a i d h o  f n e r  S t o l l e n .  Dieser je tz t ebenfalls ausser Betrieb stehende 

Stollen ist im Schiefer nach Stunde 22 eingetrieben. Mit diesem Stollen wurde 
ebenfalls ein Kohlenflötz aufgeschlossen. Das Streichen der Schichten ist von SW . 
nach NO. und das Einfallen unter 30 Grad nach SO. Bis zum nordwestlichen 
Auslängen wurde der Stollen im Sandsteine und Schiefer getrieben. Nach 
Durchfahrung des 1 ^ uss mächtigen Flötzes verquerte der Stollen noch den 
Liegendsandstein bis ein Klafter vor dem Feldorte, wo dann der Liegendkalk

E . k . g eo log ivebe  R e ic h ia n s ta l t .  lü .  B in d . 1865 . I . H eft.

IS.

Feldort



138 99. V. Lipoid. [138]

auftritt mit südlichem Einfallen, und zwar zu Anfang sehr steil stehend, und 
weiter gegen das Feldort zu immer flacher werdend. Das Kohlenflötz fällt eben
falls nach S. ein. Zwischen dem Kalke und Schiefer ist eine sehr wenig mächtige 
Lage von aufgelöstem Thone. Ein kurzer Aufbruch ist dem Verflächen des Flötzes 
nach getrieben.

4. R e i c h e n w a l d s t o l l e n .  Die von diesem Stollen verquerten Schichten 
streichen von 0 . nach W. und fallen unter einem Winkel von 50 Grad nach
S. ein. Der Stollen durchfährt bis zu einer Länge von 6*/3 Klaftern Schiefer 
mit Sandstein wechsellagcrnd, sodann folgt das Kohlenflötz in einer Mächtigkeit 
von 1 Va Fuss, auf welchem auch gegen SW . bei 12 Klaftern ausgelängt wurde. 
Am Feldnrte selbst hat sich das Flötz aber bereits ganz ausgekeilt und lässt 
sich an der Firste der Sandstein, gegen die Sohle zu aber der Schiefer, welcher 
untergelagert ist, beleuchten. Der Stollen ist vom Auslängen angefangen, immer 
im Sandsteine und Schiefer getrieben.

Die übrigen Schurfbaue in der Nähe des Klein-Ofenbergbauern sind bereits 
ganz verfallen und die Halden mit Vegetation überdeckt.

Die zweite der Sandsteinablagerungen bei Opponitz ist die am H o c h s e e 
b e r g e .  Dieselbe erstreckt sich vom Staberreithbauernhof zuerst in westlicher 
Richtung gegen den Gayersbichl-, Plankhartsteinbauernhof und die „Klaus“ , 
dann in südöstlicher Richtung gegen W eyer hin. Der Sandsteinzug ist in der 
Nähe des Hochseeberges von einem dünngeschichteten Kalke begleitet. Die 
Gebirgsschichten streichen nach Stunde 3 (N O .) und fallen unter 30 Grad 
nach Stunde 9 (SO .) Die Kuppen des Gebirges sind innerhalb des Sandstein
zuges meist vom Kalke überdeckt, welcher ein nördliches Streichen und ein 
ö s t l i c h e s  Einfallen unter 20 Grad hat. An mehreren Stellen wird der Kalk 
concordant von D o l o m i t e n  überlagert. Nordwestlich vom Keilerreithbauer bei 
200 Klafter entfernt, tritt wieder der Sandstein mit K o h l e n a u s b i s s e n  auf.

Auf dieses Kohlenvorkommen wurde nun ebenfalls von Herrn M o s e r  in 
Opponitz ein Schurfbau eingeleitet. Der Schürfstollen war leider bereits ganz 
verbrochen und konnte nur aus der hinterbliebenen Rüsche ersehen werden, 
dass derselbe nach Stunde 20 (W . 30° N .) getrieben wurde. Nach der Grösse 
der Halde konnte der Stollen nicht weit in das Gebirge vorgedrungen sein. Auf 
der Halde sammelte ich einige Schieferstücke mit Abdrücken vom Equisetites 
columnaris.

Die Barometer-Höhenmessung beim Gasthause am Hochseeberge ergab eine 
Höhe von 2493 W iener Fuss.

k) Baue der Umgebung von Gflssllng.
Aufgenommen und beschrieben von J. R a c h o y .

Die Kohlenflötze, auf welche in der Umgebung von Gössling Bergbaubetrieb 
eingeleitet ist, gehören drei verschiedenen Sandsteinzügen an.

Schurfbaue sind betrieben worden: 1. im sogenannten S t i r n g r a b e n ,  von 
Gössling 1 Stunde in nordöstlicher Richtung entfernt; 2. an der S t e i n b a c h 
m a u e r ,  eine halbe Stunde in östlicher Richtung von Gössling entfernt; 3. in 
G r o s s - H i e f e l r e i t h ,  von Gössling in nordöstlicher Richtung eine halbe Stunde 
entfernt; 4. zu K o h l g r u b  (E isw ies), ungefähr eine Stunde von Gössling in 
südwestlicher Richtung entfernt, nebst einigen bereits verlassenen Schurfbauen 
in der Nähe des zuletzt angegebenen Schurfbaues.

Die Schurfbaue 1. und 2. gehören zu dem Sandsteinzuge, welcher die Ver
bindung des Ahorner und des Lunzersee - Sandsteinzuges an der Steinbach
mauer herstellt.
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Gin D urchschnitt von der Einmündung des Steinbachgrabens durch das 
Flussbett der Ips und bis zur höchsten Spitze der Steinbachmauer gibt folgende 
Schichtenreihe: Bei Hochriss, an der Einmündung des Steinbachgrabens in's 
Ipsthal, steht der schw arzedünngesch ich te te„G össlinger K a l k “ mit Ammonite» 
Aon und Halobia Lommeli („Gösslinger Schichten“)  an, diesen überlagert am 
rechten Gehänge des Ipsthales der „Lunzer Sandstein“ mit den Kohlenflötzen 
welcher ob dem F ü r s t ’schen Bergbaue wieder von Kalksteinen und Dolomiten 
der „Opponitzer Schichten“ überlagert wird. An dem höchsten Rande der Stein
bachmauer steht ein dolomitischer Kalk mit sehr flacher Schichtung an. Alle 
genannten Gebirgsschichten streichen von 0 . in W. und haben ein Fallen nach N. 
unter 40 Grad.

Der Schurfbau in Gross-Hiefelreith gehört einer ganz kleinen isolirten 
Sandsteinablagerung an. Dieselbe erstreckt sich nördlich vom Zwickerreith- 
Brtiiernhof in südwestlicher Richtung in sehr geringer Breitenausdehnung bis 
zum Kogelhauer hin. Der Sandstein ist zwischen „Gösslinger Schichten“ als 
Liegendem und „Opponitzer Schichten“ als Hangendem eingelagert.

Der dritte Sandsteinzug mit den Schurfbauen in Kohlgrub beginnt beim 
Oherbachbauernhof und zieht sich von dort in südwestlicher Richtung bis nach 
Hoof hin. Der Sandstein hat zum Liegenden einen dunklen Kalk mit lichten 
Kalk<pathadera. Als Hangendes tritt auch liier ein lichter dolomitischer Kalk 
(Opponitzer Schichten) auf. Die Gebirgsschichten streichen von 0 . in W. und 
fallen unter verschiedenen Verflächungswinkeln nach N. ein.

1. Dies vorausgeschickt, gebe ich nun zur speciellen Beschreibung der 
einzelnen Bergbaue und Schürfungen über und beginne, von 0 . gegen W. 
fortschreitend, zuerst mit dem S c h ü r f s t o l l e n  im S t i r n g r a b e n  b e i  
G o s s l i n g .

Dieser Stollen, welcher bereits verbrochen ist, befindet sich am linken 
Gehänge des Stirograbens, und zwar am Eingänge desselben. Die Sandstein
schichten streichen von 0 . in W. und haben ein n ö r d l i c h e s  Einfallen unter 
5 0 — 60 Grad. Nach der Rösche des verfallenen Stollens zu urtheilen, wurde 
derselbe in dem Streichen der Schichten, nämlich gegen W ., getrieben. Auf der 
Halde fand ich Pflanzenreste, darunter Equisetites columnaris. Der Stollen 
scheint am Kohlenausbisse angeschlagen gewesen zu sein, da ich auf der Halde 
auch Spuren von Kohle fand.

2. S t e i n k o h l e n s c h n r f  an d e r  S t e i n b a c h m a u e r .  Der Schurfbau ist 
vom Grosssteinbach-Bauernhofe bei 270 Klafter in nordwestlicher Richtung und 
vom Wurschbauernhofe 262 Klafter in nordöstlicher Richtung entfernt. Nach 
der vorgenommenen Barometer-Höhenmessung ist der U n t e r b a u s t o l l e n  in 
einer Höhe von 2103 Wienerfuss über dem Spiegel des adriatischen Meeres 
angeschlagen.

Einbaue sind zwei vorhanden: der S c h ü r f s t o l l e n  und der U n t e r b a u 
s t o l l e n .  Der Schürfstollen ist an einem Kohlenausbisse angeschlagen und nach
0 . getrieben worden. E r geht dem Streichen des Flötzes auf eine Länge von 
25 Klaftern nach. Das Kohlenflötz hat ein Streichen von 0 . in W. und ein 
n ö r d l i c h e s  Einfallen unter 45 Grad. Die grösste Mächtigkeit erhält das 
Flötz erst in der vierten Klafter der Stollenslänge, wo dasselbe eine Mäch
tigkeit von 1— 2 Fuss besitzt. Vom Mundloche an in der 15. Klafter ist ein 
Abteufen nach dem Verflächen getrieben worden und gegenüber am rechten Ulm 
ein Aufbruch, um das Flötz auch dem Verflächen nach aufzuschliessen. Drei 
Klafter östlich vom ersten Aufbruche ist wieder ein zweiter, und von diesem in 
der Entfernung von einer Klafter ein dritter Aufbruch getrieben.

184
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In den Aufbrüchen ist d;is Flötz lVa Fuss mächtig 
Figur37. ()n(j jm Gesenke, das unter Wasser s teh t, soll die 

F eldort mSirAnr/irtoNm Mächtigkeit 2 ‘/ 2 Fuss betragen.
Vom Feldorte des Stollens wurde nebenstehende An

sicht Fig. 37 skizzirt. Man sieht daselbst zwei Kohlen
lager, welche aber höchstwahrscheinlich einem e i n z i g e n  
F l ö t z e  angehören, das durch einen tauben Keil getrennt 
erscheint. Im Gesenke sind nämlich din beiden Flötze 
vereinigt angefahren worden. Ober diesem Schürfstollen 
sind noch z w e i  K o h l e n a u s b i s s e  am T a g e  z a  be -  
m e r k e n .  Der Gestehungspreis der Kohle soll sich loco 

«.IV"</er G rube auf SO kr. öst. W. belaufen. Die Kolile ist sehr
bJ-M-r/ulz. ' / * guter  Qualität. Auf der Halde vor dein Stollen fand ich 
cJCtMsvjtäizmiMy. Blätterabdriicke: Equisetites columnaris; Pterophyllum 

longifolium.
Der U n t e r b a u s t o l l e n  ist auf die Länge von 13 Klaftern nach N. getrie

ben worden, verquert Sandstein und Schieferschichten und hat das Kohlenflötz, 
welches hier eine grössere Mächtigkeit besitzen dürfte, noch nicht angefahren. 
Gegen das Feldort zu ist die Lagerung der Schichtung sehr flach, u. z. bei IS  
Grad nach N., es ist also aniiunehmen, dass hier das Flötz auch eine sehr 
flache Lage haben werde.

3. S t e i n k o h l e n s e h ü r f u n g  i n  G r o s s  -  H i e f e l r e i t h  b e i  G ö s s -  
l i ng .  Das Muudloch des Caspar Melchior-Stollen ist vom Hause Gross-Hiefel- 
reith in dem gegen S. aufwärts gehenden Graben bei 200 Klafter entfernt.

E i n b a u e  sind z w e i  vorhanden, nämlich der obbenannte C a s p a r - M e l 
c h i o r - S t o l l e n ,  und der von demselben bei SO Klafter in nordöstlicher Rich
tung entfernte, um 9 */s Klafter tiefer angeschlagene „ U n t e r b a u s t o l l e n “ .

Der Caspar Melchior-Stollen ist nach S. getrieben, und zwar auf eine 
Länge von etwa 40 Klaftern. Angeschlagen ist der Stollen im Sandsteine, wel
cher, so wie der Schiefer mit den Kohlenflötzen ein Streichen von 0 . in W. hat, 
und unter einen Verflächnngswinkel von 4 0 —SO Grad nach S. einfällt.

Kohlenflötze wurden durch den Casparstnllen d r e i  aufgeschlossen, das 
erste in der 12., das zweite in der 30., und das dritte in der 40. Klafter. Es 
wurden einige Auslangen, Aufhriiche und Gesenke getrieben, obwohl ohne 
Erfolg, indem die Mächtigkeit der Flötze nur einige Zolle, höchstens einen Fuss 
beträgt, und überdies die Kohlenflötze durch Verwerfung, Auskeilung u. dergl. 
sehr gestört sind. Auch sind dieselben sehr durch Schiefer verunreinigt.

Der Unterbaustollen ist ganz verbrochen und nur nach den Angaben eines 
dort früherer Zeit beschäftigten Arbeiters kann ich mittheilen, dass der Stollen 
nach S. bei 28 Klafter laug getrieben wurde. Angeschlagen wurde der Siollen 
im Sandsteine, welcher mit Schiefer wechsellagert, und in der 20. Klafter soll 
das sehr schwache ßzöllige Kohlenflötz angefahren worden sein, in welchem aber 
gar nicht ausgelängt wurde. In der Bachstatt, bei 70 Klafter in südwestlicher 
Richtung entfernt, ist ebenfalls ein K o h l e n a u s b i s s  zu bemerken, aber von sehr 
geringer Mächtigkeit.

Auf der Halde fand ich Pflanzenabdrücke, u. z. Equisetites columnaris.
Ausser dem Kohlenbauein K o h l g r u b ,  welcher später beschrieben wird, 

sind noch einige, u. z. f o l g e n d e  d r e i  S c h u r f b a u e  auf Kohlen in dem 
Sandsteinzuge, welcher sich von Oberbach in südöstlicher Richtung bis gegen 
Hoof erstreckt, in früherer Zeit eingeleilet worden.
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a )  Ein Schürfstollen, westlich vom Lackenbauer bei 300 Klafter entfernt. 
Die Gebirgsschichten streichen, wie sie vor dem Stollenmundloche entblösst an
stehen, von 0 . in W . und fallen nach S. Der Stollen selbst ist nach Südwest im 
Sandsteine angeschlagen, und wegen des rollenden Gebirges sein* stark ausge
zimmert und noch befahrbar. Er ist bereits 28 Klafter lang und nimmt gegen 
das Feldort zu eine nordwestliche Richtuug an, Oer Stollen schloss auch ein 
Kohlenflötz auf, welches sich aber gegen das Feldort zu verdrückte, wesshalb 
letzteres nur im Tauben anstehend zu beleuchten war. Der Schurfbau ist seit 
1862 ansser Betrieb.

b )  Vom Hintersteinbauer westlich bei 3S0 Klafter entfernt ist ein zweiter 
S c h ü r f s t o l l e n  getrieben worden, welcher aber bereits gänzlich im Verfall 
wie auch die Halde mit Vegetation überdeckt ist.

c)  Vom Kerschbaumerhofe in nordwestlicher Richtung bei 400 Klafter 
entfernt befindet sich der dritte, je tz t ausser Betrieb stehende Schurfbau. Der 
Stollen ist am linken Gehänge des Grabens im Sandstein angeschlagen und in 
nördlicher Bichtung bei acht Klafter lang getrieben. Der Sandstein hat ein west
liches Streichen und ein Einfallen unter 45 Grad nach Süden. In der
7. Klafter verquerte der Stollen das 1 */a Fuss mächtige. Dach S. einfallende 
Kohlenflötz. Auch bevor man im Graben zu dem Stollen gelangt, sieht man in 
der Bachstatt kleine Kohlenausbisse. Der Stollen ist ausgezimmert und seit 
April 1863 ausser Betrieb. Diese Schürfstollen gehören der Stadt W aidhofener- 
Commune.

Am W ege gegen Hoof sieht man noch mehrere Kohlenausbisse, aber alle 
von sehr uutergeordneter Mächtigkeit. Die Sandstein- und Schieferschichten be
halten bis nach Hoof hin das gleiche Streichen und Einfallen bei.

4. S t e i n k o h l e n b a u  u n d  S c h ü r f u n g e n  in K o h l g r u b  b e i  G o s s 
l i n g .  Dieser Kohlenbau ist vom Brandstattbauer in westlicher Bichtung bei 
400 Klafter entfernt und noch im Betriebe. Eröffnet wurde derselbe in Kohl
grub durch die beiden Schürfstollen. Später wurde, um die durch die Schürfstol
len aufgeschlossenen Kohlenflötze in grösserer Teufe anzufahren, ein Unterbau
stollen eingetrieben, in welchem auch noch bis zur Zeit Aufschlussbaue betrieben 
werden.

Auf der Halde vor dem Uriterbaustollen fand ich Pflanzenabdrücke, und zwar 
Equisetites columnaris und Pterophyllum longifolium, dann Pecopteris Stutt- 
gardiensis.

Der Sandsteinzug hat an der Stelle, wo die Schurfbaue sich befinden, eine 
Breitenausdehnung von nur etwa 200 Klaftern. Von einer molluskenführenden 
Schichte kommen wohl über Tags Findlinge vor, in der Grube konnte ich die
selbe jedoch nicht auffinden.

Der Unterbaustollen ist 26 Klafter bis zum Kreuzgestänge nach N. getrie
ben und verquert die von 0 . in W. streichenden und nach S. unter 50 Grad 
einfallenden Gebirgsschichten. In der 26. Klafter hat man das erste Kohlen
flötz angefahren, auf welchem nach W. bei 3 0 , und nach 0 .  bei 14 Klaftern 
ausgelängt ist. Die Auslängen haben ziemliche Biegungen in Folge der zahl
reichen Verwürfe und Verdrücke des Flötzes erhalten.

Die beiden höher im Gebirge eingetriebenen Schürfstollen folgen dem S tre i
chen der Flötze, welche zu Tage ausbeissen.

Alle drei Stollen gehen auf den nämlichen drei Flötzen um, nur dass der 
untere Stollen in einem abgerissenen Theile der Formation die Flötze aufge
schlossen hat. Das Hangende des Flötzes ist ein dunkler Schiefer mit Blätler- 
abdrücken. Die Mächtigkeit der Kohlenflötze wechselt zwischen 1 und 3 Fuss.
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Vom Kreuzgestänge des Unterbaustollens an ist derselbe noch bei 10 Klaf
ter weiter gegen N. getriebe n und verquerte weiters zwei wenig mächtige Koh
lenflötze. Arn Feldorte selbst steht Schiefer an.

Die K o h l e  ist guter Qualität, und die mit derselben durchgeftthrte Probe 
ergab: Wassergehalt = 1 * 7  Pct., Aschengehalt = 3 0 -8  Pct.; an Wärmeeinheiten 
4113, daher 12‘7 Centner Kohle äquivalent einer Klafter 30zölligen weichen 
Holzes.

Die beim Aufschlüsse entfallende Kohle findet ihre Verwendung in den 
Hammerwerken bei Gössling, denn sie eignet sich zum Eisenfrischprocess vor
züglich gut.

l) Bane der Umgebungen von Gross Hollensteln.

Aufgenornmen und beschrieben von J. R a c h o y .

Die Bergbaue in der Umgebung von Gross-Hollenstein gehören sämmtlich 
dem Sand.steinzuge an, welcher sich von Lunz über Ahorn, Kogelsbach, Entner- 
schlag in südwestlicher Richtung bis über die steierische Grenze hinüber 
erstreckt.

Die in diesem Zuge betriebenen Kohlenbaue und Schürfe sind von 0 . gegen 
W. folgende: 1. Der Kohlenbau am A l l e r s b e r g  und 2. in P r a m r e i t h ,  3. die 
Schürfungen in V o r d e r r e i n g r u b ,  4. in G u g g e r l u e g ,  8. am T h o m a s 
b e r g ,  6. in K l e i n k o t h ,  uud 7. in G r o s s k o t h ;  8. der Bergbau in der 
S c h n e i b b  und 8. der Schürf am W e n d s t e i n .

Bis auf den Schürf am Wendstein gehören alle Baue einem und demselben 
Hauptsandsteiuzuge an, nur dieser gehört einem vom Hauptzuge durch den Kalk 
abgetrennten südlichen, sehr schmalen Sandsteinzuge an, welcher den ersteren am 
Fusse des Königsberges bis gegen Gössling hin begleitet.

Der Hanptsandsteinzug erreicht von Kapelsbach bei Gössling an, bi9 zur 
oberösterreichischen Grenze in seinem ununterbrochenen Streichen von 0 . nach 
W . eine Längen-Erstreckung von nahe 8800 Klaftern, und seine durchschnitt
liche Breitenausdehnung beträgt bei 600 Klafter.

1. Der B e r g b a u e  am A l l e r s b e r g e  ist von Allersbergbauernhofe in 
östlicher Richtung bei 300 Klafter entfernt. Besitzer dieses Baues ist Herr 
F e i g l ,  Gewerke in Opponitz, und durch diesen Schurfbau sind zwei Kohlenflötze 
aufgeschlossen und freigefahren worden. Das Streichen der Sandsteinschichten 
und der Flötze ist nach Stunde 18 und 10 Grade (W . 10° N .), das Einfallen 
nach N. unter einem Winkel von 2 0 —-2S Grad.

Als Einbau besteht der F r a n c i s c a - S t o l l e n ,  dessen Stollenmundloch vom 
Bauernhause am Allersberge in nordöstlicher Richtung bei 300 Klafter entfernt 
ist. Der Stollen ist nach Stunde 13 (S . 18° W .) eingetrieben, bei 30 Klafter 
lang, und verquert zwei Kohlenflötze, von welchen aber das erstere oder 
H a n g e n d f l ö t z  von sehr geringer Mächtigkeit i s t ,  daher auch nur das 
L i e g e n d f l ö t z  ausgerichtet wird. Auch dieses erleidet durch Verwerfungen 
bedeutende Störungen. Die Mächtigkeit desFlötzes beträgt 2— 2 ^  Fuss. W egen 
der Störungen des Flötzes hat auch der Stollen keine Regelmässigkeit.

Die Hauptverwerfungskluft streicht nach Stunde \ l/ 2 (N. 22° 0 . )  und fällt 
unter einem Verflächungswinkel von 78 Grad nach W. Die Kluftausfüllung 
hat eine Mächtigkeit von 1 '/ j  Zoll und besteht aus einem mergeligen Schiefer. 
Im Hangenden dieser Kluft ist wieder Sandstein. Im Hangendschiefer des Haupt- 
flölzes, welcher von sehr dunkler Farbe und feinkörniger Structur is t, kommen
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sehr schöne Pflanzenabdrücke, w ie : Equisetites columnaris, Pterophyllum 
longifolium, Pecopteris Stuttgardiensis, vor.

F igu r 38
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Zum Abbaue sind drei Gesenke, in welchen das Flötz in oben angeführter 
M ächtigkeit anateht, vorbereitet. D er Aufschlussbau w ird einstweilen der Ver
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w erfungskluft nach getrieben und zwar gegen  S ., um den verw orfenen Flötztheil 
w ieder anzufahren.

Die Brennstoffprobe mit dieser Kohle erga b : W assergehalt l -7 P ct.; Aschen
gehalt 3*6 P ct .; reducirte G ewichtstheile Blei 27 *45 ; und W ärm eeinheiten 
6 2 0 3 ; daher 8 4  Ctr. Kohle äquivalent sind einer Klafter 30zölligen w eichen  
Holzes. D ieK ohle ist nach diesen Resultaten von ganz vorzüglicher Qualität.

2 , D e r  S t e i n k o h l e n b e r g b a u  in P r a f n r e i t h  b e i  St .  G e o r g e n  am 
R e i t h  ist von dem vorhergehenden Schurfbaue am A llersberge in südwestlicher 
Richtung bei 2 0 0 0  Klafter und vom Mosaubauernhofe im Ipsthale in südlicher 
Richtung ungefähr s/ 4 Stunden entfernt.

Das Berghaiis in Pramreith liegt nach der barometrischen Höhenmessung 
14 95  W iener Fuss hoch über dem M eeresspiegel.

Der Bergbau wurde im Jahre 1841 eröffnet, und zwar vom Herrn Z e t t l .  
D ieser verkaufte denselben an Herrn Bürgermeister G l ö c k l e r  in G ross-H ollen - 
stein, und später ging derselbe in dasBesitzlhum des Herrn D r ä s c h e  über, w elcher 
ihn im Jahre 1862 an die Stadtcomiriune Wuidhofen verkaufte, die den Bergbau 
noch bis zur Stunde im Betriebe erhält. Die Breitenausdehnung des Sandstein
zuges mit den Kohlenflötz-Ablagerungen, w elche den Gegenstand dieses B erg 
baues bilden, beträgt über 4 0 0  Klafter. Die Schichten haben ein Durchschnitts
streichen von Stunde 5 und 10 Grad ( 0 .  5 °  N .) und ein Elinfallen nach S. 
unter einem durchschnittlichen Verflächungswiukel von 50  Grad.

Die vorstehende Grubenkarte Fig. 38  diene zur Erläuterung des Pramreither 
Bergbaues.

Als Einbaue sind anzuführen: Der A l t - L e o p o l d i - S t o l l e n  0 0 ’ der 
N e u - L e o p o l d i - S t o l l e n  (ij\  der alte M u t h u n g s s t o l l e n  ( c j ,  und der 
sogenannte W e t t e r s  t o l l e n  (b ).

W ie aus der Karte ersichtlich, ist der A l t - L e o p o l d i - S t o l l e n  am Aus
bisse des ersten Kohlenflötzes angeschlagen. Der Stollen ist zu Anfang bei 
30  Klafter in östlicher Richtung getrieben und wendet sich dann gegen  S . ; 
2 2  Klafter vom T age an ist ein W etterschacht.

Das erste K o h l e n f l ö t z  hat eine sehr variable M ächtigkeit von 1 — 3 Fuss. 
Fünf Klafter vom Anfänge der Verquerung ist das z w e i t e  K o h l e n f l ö t z  an ge
fahren worden. Hier ist das Einfallen der Schichten ein sehr flaches. Vom zweiten 
bis zum dritten Kohlenflötze ist eine 12 Klafter mächtige Vertaubung, aus Sand
stein und Schieferschichten bestehend. Auf dem dritten Flötze ist zur Zeit meiner 
Befahrung gerade der Abbau eingeleitet worden. Zwischen dem dritten und 
vierten Kohlenflötze ist ein taubes Zwischenmittel von 4 7  Klaftern söh liger 
Mächtigkeit. Vom vierten F lötze angefangen ist die Hangendverquerung ver
brochen. Ebenso ist auch zum Theile das Auslängen gegen  0 .  auf dem vierten 
Flötze verbrochen, und im westlichen Auslängen wurde gerade während meiner 
Anwesenheit die Zimmerung herausgerissen. G egen das vierte Flötz zu stehen 
die Schichten beinahe ganz saiger und nehmen manchmal sogar ein nördliches 
Einfallen an; überhaupt ist die Schichtung tiefer in ’s G ebirge eine sehr 
verw orrene.

Es sind also mit diesem Stollen v i e r  K o h l e n f l ö t z m i t t e l  aufgeschlossen 
w orden , aber bereits zum grössten T h eile , besonders über der Stollensohle, 
abgebaut.

Der Aufschluss der Kohlenflötze beträgt dem Streichen nach bei 140  Klafter 
und dem Verflächen nach bei 3 0  Klafter.

D er N e u - L e o p o l d i - S t o l l e n  ist zu Anfang gegen  W . , dann gegen  S W . 
getrieben, und durchfährt vom T age an (siehe  F ig. 3 9 )  folgende G ebirgs-
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schichten. Zuerst T aggerölle  ( 1 ) ,  dann einen rothen Kalk ( 2 ) ,  hierauf Sand
stein ( 3 ) ,  welchem eine mnlluskenführende kalkige Sandsteinschichte ( 4 )  folgt, 
endlich Sch iefer ( 5 ) ,  welchem ein Kohlenflötz ( 6 ) ,  w ie man annimmt, das e r s t e

vom A lt-Leopoldi-Stollen , aufgelagert ist. Die Schichten streichen von 0 . in W . 
und fallen anfänglich unter 45  Grad nach S. ein. Auf dieses Flötz folgt bei 4  Klafter 
Sch iefer ( 7 )  und 1 Klafter Sandstein ( 8 ) ,  beide aber n ö r d l i c h  einfallend, und 
zwar sehr steil, w orauf ein zweites Kohlenflötz. ( 9 )  angefahren wurde. Nach 
diesem zweiten Fiötze folgt w i e d e r  d i e  m o l l u s k e n f a h r e n d e  S c h i c h t e ( l O )  
bei 2  Klafter mächtig, darauf wieder Sandstein ( 1 1 ) ,  und am Feldorte stand ein 
drittes Kohlenflötz ( 1 2 )  mit n ö r d l i c h e n  Einfallen an. Im N eu-L eopoldi-Stollen  
kommen die pflanzenführenden Sch iefer mit Equisctites columnaris; Pecopteris 
Stuttgardiensis; Pterophyllum longifolium; Pterophyllum Haidingcri u. m. a. 
im L i e g e n d e n  des dritten Flötzes vor, während im A lt-L e o p o ld i-S to lle n  
und bei den übrigen Kohlenablagertingen dieselben stets im H a n g e n d e n d e r  
Fiötze auftreten; es muss daher hier eine U m k i p p u n g  des F löU es erfolgt sein. 
Eine Umkippung der Kohlenflötze und noch eine a n d e r w e i t i g e  Störung muss auch 
aus der Lage der molluskenführenden Schichte gefolgert w erden, w e lch e  nach 
allen Erfahrungen der G eologen der II. Section stets nur im H a n g e n d e n  des 
obersten K ohlenflözes und nie zwischen zw ei Kohlenflötzen —  hier aber im 
L i e g e n d e n  eines Flötzes —  vorgefunden wird. Die F iötze machen sehr häufig 
wellenförm ige Biegungen und haben bald ein sehr steiles, bald ein flaches Ein
fallen. Nachstehende Skizze Fig. 40  stellt das Feldort im N eu-Leopoldi-Stollen , 
wie ich dasselbe im August 1863  beleuchten konnte, vor.

Ein dritter Stollen ist der um 15 Klafter höher im f ’tyio.
G ebirge eingeschlagene W e t t e r s t o l l e n . .  D erselbe ist WettUckceftldnrt 
nach 0 . bei 56  Klafter lang getrieben w orden, und zwar 
dem Streichen des sogenannten fünften Kohleuflötzes nach, 
welches man auch mit der 180 Klafter langen Verquerung 
des A lt-L eopoldi-Stollens erreichen wollte, aber nicht 
erreicht hat. Ein dem Wetterstollen gegenüber nach W . 
getriebener Stollen ist bereits ganz im Verbruche.

Die F lö  t z m ä c h t i g k e i t  schwankt zwischen 1 und 
3 F uss. blos im westlichen Auslängen am vierten Fiötze 
erreichte die Mächtigkeit 7 — 8 F uss, hielt aber im 
Streichen u.nd Verflächen nicht lange an.

Die Kohle ist sehr guter Qualität und dem äusseren « , jw -rA w .
Ansehen nach sehr ähnlich der Kohle am Lunzer S eeb erg - b KvMcnfiüz,. 
baue.

Die Gestehungskosten loco  Grube belaufen sich angeblich für 1 Ctr. 
Kohle auf 50  kr. ö. W . Die Erzeugung beträgt im Monat 3 0 0 — 4 0 0  Ctr. und 
wird die Kohle beim eigenen Puddlingswcrke zu Klein-Hollenstein mit ziemlichem 
Vortheile verwendet.

Jscopokh,» StolZcnZ

K . k . g e o l o g i s c h e  R e io h sA D flla It . 1863. 15. B a u d . 1.  l i e f t . 19



Die Oberaufsicht über den Bergbau hat Herr Johann R i e g e r ,  Bergverwalter 
zu Schneilib.

Vom Bergbaue Pramreith den Sandsteinzug in südwestlicher Richtung ver
folgend, komrm mau zu den in früherer Zeit von Herrn D r ä s c h e  betriebenen 
Schurfltauen zu V o r d e r r e i n g r u b ,  G u g g e r l u e g  und T  h o m a s b e r g  östlich 
von Gross-Hollenstein befindlich.

3. D er Schurfschacht in V o r d e r r e i n g r u b  ist vom Bergbaue in Pram
reith in südwestlicher Richtung etwa 1 8 0 0  Klafter, und vom Bauernhause g le i
chen Namens bei 130  Klafter in nordöstlicher Richtung entfernt. Vom S ch u rf- 
schachte ist blos mehr der Tagkranz neben dem Mühlbache zu bemerken g ew e
sen, indem er bereits ersäuft ist. Das mit dem Schachte durchleufte Kohlenflötz 
soll ein Streichen von 0 .  in W . und ein Einfallen unter 4 5  Grad nach S. beses
sen hahen.

4 . N och befahrbar war der Schürfstollen in G u g g e r l u e g ,  w elcher vom 
Bauernhause gleichen Namens bei 120  Klafter in nordw estlicher Richtung ent
fernt ist. Nebenstehende Skizze Fig. 41 zeigt die Reihenfolge der Schichten,

140 11. V. Lipoid. [14G
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w elche der Stollen vom T age an verquerte: 1. Hangendschiefer mit Pflanzen- 
abdrücken ( Equisetites columnaris und Pterophyllum longifoliumj; 2. ein 
i y a Fuss mächtiges K o h l e n f l ö t z ;  3. glim m eriger fester S ch ie fe r ; 4. Sand
steine; 5. Sch iefer mit Kohlenletten; 6. S ch ie fer, Kohlenletten und d r e i  zu 
1 Zoll mächtige K o h l e n f l ö t z e ;  7. reiner, fester, dunkler S c h iffe r ; 8. endlich 
Kalkstein. Es wurden also mit diesem Stollen zwei Kohlenflötz -  Ablagerungen 
aufgeschlossen. A u f dem ersten Kohlenflötze wurde gegen  W . bei 40  Klafter 
ausgelängt. Obschon ich auf der Halde Stücke der molluskenführenden Schichte 
aufsammelte, so konnte ich dieselbe dennoch in der Grube nicht anstehend 
finden. Im westlichen Auslängen, w elches ich noch befahren konnte, steht am 
rechten L'lm die Kohle in der First an und zieht sich gegen die Sohle am linken 
Ulm hin.

Von diesem Schürfstollen nach 0 . bei 140  Klafter entfernt ist ein U n t e r 
b a u s t o l l e n  im Sandsteine angeschlagen , w elcher aber vom Mundloche an 
bereits im Verbruche ist. Derselbe steht mit dem Schürfstollen durch einen dem 
Verflachen des Kohlenflötzes nach getriebenen Aufbruch in Verbindung, wodurch 
das Flötz dem Verflachen nach bei 20  Klafter aufgeschlossen w urde. D er Stollen 
ging zuerst den Schichten in 's Kreuz und zwar in der Länge von 7 0  Klaftern 
nach S. In der 50 . Klafter wurde das erste Kohlenflötz angefahren und darauf 
bei 12 0  Klafter in westlicher Rii htung ausgelängt. Der Schurfbau gehört, so w ie 
die beiden anderen Baue, der Stadt W aidhofen und ist schon ein paar Jahre 
ausser Betrieb.

5. Vom T h o m a s b e r g e r b a u e r n h o fe  in westlicher Richtung bei 12 0  Klafter 
entfernt ist im Sandsteine ein K o h l e n a u s h i s s  zu bem erken , auf w elchen 
ein Freischurf genommen wurde, ohne dass man jedoch  einen bergmännischen



[ 1 4 7 ] Das Kohlengebiet In den nordöstlichen Alpen. 1 4 7

Betrieb eingeleitet hätte. D ieser Ausbiss ist vom G uggerlueger Schürfstollen in 
w estlicher Richtung bei 3 0 0  Klafter enlfernt.

6. und 7. Die S t e i n k o h l e n b a u e  i n  K l e i n -  und  G r o s s k o t l i  sind von 
Gro9s-Ho)lenstein in südöstlicher Richtung Stunden W e g e s  entfernt. Kleiu- 
koth ist vom Schürfe in Thom asberg in südwestlicher Richtung bei 1000  Klafter 
entfernt. D er Sandsteinzug, in w elchem  der Kleinkother Bergbau umgeht, hat 
nur eine Breitenausdehnung von etwa 100 , dort jed och , wo der Schürf ia G ross- 
koth sich befindet, von 4 0 0  Klaftern. Die Schichten haben ein durchschnittliches 
Streichen von 0 . in W . und ein Einfallen nach S. unter 48  Grad.

Die Stollen in K l e i n k o t h  sind am rechten und linken G ehänge des Gra
bens gleichen Namens eingetrieben. D er K leinkothstolleu, w elcher jetzt noch 

im Betriebe steht, ist bei 4 6  Klafter gegen  0 .  dem 
Streichen des Kohlenflötzes nach getrieben. Im -L ie - 
genden des Flötzes ist Sandstein, im Hangenden ein 

r/fort(jnJCUuikothen se ilwarzer schm ieriger Schiefer. Dan Feldort aber stellte
sich dar wie Fig. 42 . Das Kohlenflötz hat eine M ächtig
keit von etwa 1 y a— 2 Fuss. W ie  bereits erwähnt, hat 
ein d a s s e l b e s ü d l i c h e s  Einfallen. Die Qualität derKohle 
ist eine gerin gere , iijdem das Flötz ziem lich stark von 
Schieferm itteln verunreinigt ist.

Gegenüber diesem Stollen ist ein zw eiter in w est
licher Richtung eingetrieben w orden , jed och  nur auf 
eine Klafter L än ge, indem derselbe lediglich  nur als 
Aufschlagspunkt benützt wurde.

Vom Kleinkothstollen in südwestlicher Richtung bis 
2 0 0  Klafter entfernt befinden sich die S c h ü r f s t o l l e n  
v o n  G r o s s k o t h ,  w elche aber zur Zeit meiner Befah
rung ausser Betrieb waren.

Der eine Grosskother Stollen ist n»ch  N. getrieben, und zwar 13 Klafter 
lang. In der achten Klafter hat er ein nach S. fallendes Kohlenflötz verquert, 
auf w elchem  nach 0 . ein paar Klafter ausgelängt wurde.

Nach der Meinung des Herrn Verwalters R i e g e r  ist dieses Flötz mit dem 
Hauptflötze im Barbara Stollen des Schneibber Bergbaues identisch. Von diesem 
Stollen in westlicher Richtung sind noch zw ei, aber bereits verbrochene Schürf
stollen zu bemerken. Mit dem einen Stollen sollen zw ei schw ache Kohlenflötze 
verquert w orden sein.

8. S t e i k o h l e n b e r g b a u  in S c h n e i b b .  Der Schneibber Bergbau ist vom 
Orte Gross-Hollenstein in südwestlicher Richtung bei 1400  Klafter, und vom Gross- 
kotherbergbaue in westlicher Richtung bei 8 0 0  Klafter (L uftlin ie) entfernt. Es 
ist dies d e r  w e s t l i c h s t e  B e r g b a u ,  welcher in Niederösterreich auf Trias - 
kohle noch im Betriebe steht, und unter särnmtlichen in der Triasformation in 
N iederösterreich in Ausbeute stehenden Steinkohlenbergbauen derjenige, der, 
nebst dein Lilienfelder, am schwunghaftesten betrieben wird. Der Bergbau na
mentlich das Wohnhaus des Bergverwalters neben dem Stollenrnundloche, liegt 
nach einer von mir vorgenommenen barometrischen Höhenmessung 1668  W iener- 
fuss über dem W asserspiegel des adriatischen Meeres. Der gegenw ärtige Umfang 
des S c h n e i b b e r  B e r g b a u e s  ist aus der in T a f .  II beigefiigten G r u b e n k a r t e  
über denselben zu entnehmen.

W ie  bereits erwähnt, gehört das Kohlenvorkommen in Schneibb zu dem 
gleichen  Sandsteinzuge, in welchem auch der Bergbau von Pramreith u m geht 
Das Streichen der Sandsteinschichten und der Kohlenflötze ist ein westliches, 
und das Einfallen unter sehr verschiedenen, meistens sehr steilen W inkeln
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ein südliches, bis auf den Richard Stollen, w o das Flötz eine kleine W elle  dein 
Verflachen nach zu machen scheint und im Auslängen ein n ö r d l i c h e s  Einfallen 
besitzt.

Schneibb ist auch ein bedeutender Fundort von Pflanzenabdrücken und 
schw er bestimmbaren Mollusken. An Pflanzenabdrüuken wurden aufgesammelt 
Exemplare von: Pierophyllum Haidingeri; Pterophyllum longifolium, Ptero- 
phyllum s p .;  Pecopteris Stuttgardiensis;  Equisetites columnaris u. a. m.

D iese fossilienführenden Schichten kommen stets im H a n g e n d e n  der K oh
lenflötze vor.

Kohlenflötze wurden mehrere aufgeschlossen, namentlich s e c h s  unter
schieden und bezeichnet, und dieselben dem Streichen nach bei 93 0  und dem 
Verflachen nach bei 90 Klafter ausgerichtet. Die M ä c h t i g k e i t  derselben 
w echselt zwischen 2  und 6 Fuss.

Die Flötze erleiden häufige Störungen, und zwar Verwerfungen und Aus
keilungen. Unter diesen Störungen sind besonders die nach den in der Tafel II 
angedeuteten Verwerfungsklüften (a ,b j  und (c ,d )  vorgegangenen  Verwerfungen 
zu erwähnen.. Die Klüfte streichen beinahe nach N. und stehen nahezu saiger. 
Die Grösse der Verwerfung beträgt bei der ersten Kluft bei 3 0  Klafter in’ s L ie 
gende. Ueberhaupt ist zu bemerken, dass bei diesem B ergbau  die meisten Ver
werfungen in's L iegende vorkomen. In nachstehender Skizze Figur 43  ist ein 
Profil am H e i n r i c h  S t o l l e n ,  w elcher die Schichten auf eine Länge von 60

F tg n r  4 3 .
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Klafter gegen  S. verqnerte, dargestellt. Von der muschelföhrenden Schichten 
konnte im Hauptbaue in Schneibb nichts Anstehendes gefunden w erden , wohl 
aber im N e u - L e o p o l d i  S t o l l e n ,  w elcher in westlicher Richtung vom Hein
rich Stollen bei 8 4 0  Klafter entfernt ist. Letzterer Stollen ist in südlicher Rich
tung getrieben und verquert die ebenfalls nach S. fallenden Schichten auf eine 
Länge von 4 0  Klaftern. Mit diesem Stollen sind zwei Kohlenflötze aufgeschlossen 
worden. In der 13 . Klafter wurde das erste Flötz angefahren und in demselben 
nach W . hei 32  Klafter ausgelängt. Nebenstehendes Profil Fig. 4 4  soll die R ei
henfolge der Schichten, wie solche vom N eu-Leopold Stollen verquert wurden, 
versjnnlichcn.

Die E i n h a u e ,  welche Kohlenflötze aufgeschlossen hatten, sind, und zw ar 
von 0 .  nach W .:

a)  Der „ H e i n r i c h - S t o l l e n “ ; er ist der am tiefsten im Thale einge
triebene. Mit demselben wurden das sogenannte erste, vierte und fünfte Koh
lenflötz aufgeschlossen. Am vierten Flötze wurde an diesem Stollenhorizontc bei 
2 5 7  Klafter gegen  W . ausgelängt.
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b )  Der „B a r b a r a -S t o l le n “ ; er ist vom Heinrichstollen in südwestliche 
Richtung bei 240 Klafter entfernt und um 18 Klafier höher eingetrieben als 
letzterer. Dieser Stollen ist ebenfalls zuerst bis auf eine Länge von 87 Klaftern 
nach S. aiisgefahren, und sodann von demselben sowohl am sogenannten Jose- 
phinen-Flötze bei 420 Klafter, als auch am als sechsten bezeichneten oder 
Hauptflötze nach W . ausgelängt und gebaut worden.

c )  Der am linken Gehänge des Schneibber Grabens nach N. getriebene 
„ S e g e n g o t t e s - S t o l l e n “ , mittelst welchen aber kein Kohlenflötz angefahreu 
wurde.

d )  Der „ J o s e p h i - S t o l l e n “ , welcher gleich im Streichen des soge
nannten fünften Kohlenflötzes angeschlagen, und um 30 Klafter höher als der 
Heinrich Stollen gelegen ist. Er ist bei 97 Klafter nach W . getrieben und steht 
mit dem Auslängen auf dem sechsten Flötze vom Barbara Stollen durch nach 
dem Verflächen des Flötzes getriebene Abteufen in Verbindung.

e j  Der „ F e r d i n a n d  S t o l l e n “ , gegen N. auf eine Länge von 14 Klaftern 
getrieben, hatte kein Kohlenflötz aufgeschlossen.

f )  Der „ R i c h a r d  S t o l l e n “ ist ebenfalls nach N. getrieben, und sind zwei 
Strecken gegen W . dem Streichen von schwachen Klötzen nach geführt worden, 
und zwar bis auf eine Länge von 40 Klaftern. Dieser Stollen ist um 38 Klafter 
höher als der Heinrich-Stollen eingetrieben.

g )  Der noch höher eingetriebene „ M a r i a - S t o l l e n “ schloss ebenfalls 
keine Flötze auf und ist auch bereits verbrochen.

Einen ganz separirten Orubencomplex bilden die zwei am westlichen G e- 
birgsabhange des Schneibberberges eingetriebenen „N e u - und A l t - L o t h a r -  
S t o l l e n “ , und der vom Neu-Lothar-Stolleii in nordweslliclier Richtung bei 
80 Klafter entfernte „ N e u - L e o p o l d i - S t o l l e n “ , welch" letzterer aber bereits 
früher nähere Erwähnung fand.

Der N e u -  u n d  A l t - L o t h a r - S t o l l e n  sind nach O. getrieben und habeu 
zwei Kohlenflötze, welche jedenfalls mit den Schneibberflötzen iin Zusammen
hänge stehen, aufgeschlossen.

Der Neu-Lothar-Stollen ist um 61 Klafter höher als der Heinrich-Stollen 
angeschlagen.

Die M ä c h t i g k e i t  der durch den Schneibber Bergbau aufgeschlossenen 
Kohlenflötze ist sowohl nach dem Streichen als nach dem Verflächen eine sehr 
verathiedene, und hat das Kohlcnvorkuminen in den einzelnen Flötzen viele Achn- 
lichkeit mit eißer Ablagerung zahlreicher an einander gereihter Linsen.

Die Q u a l i t ä t  d e r  K o h l e  ist bedeutend geringer, als die der Lunzer 
Kohlen. Die Kohle verwittert sehr schnell am Tage und zerfällt zu Staub, backt im
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Feuer nicht so gut als die Lunzer Kohle, und kann daher beim Eisenfrischprocesse 
nur mit lezterer vermischt verwendet werden. Die Probe, welche mit dieser 
Kohle im Laboratorium der k. k. geologischen Reichsanstalt vorgenommen wurde, 
ergab: Wassergehalt 3*7 Put.; Aschengehalt 11-5 P ct.; reducirte Menge Blei 
2 2 -40 ; 5062 Wärmeneinheiten; daher 10-3 Centner Kohle äquivalent sind einer 
Klafter 30zölligen weichen Holzes.

Die Verwendung findet die Kohle beim Eisenpuddlingswerke zu Klein
Hollenstein. Die E r z e u g u n g  beträgt im Mo n at  3 — 4000 Ctr. Das Personale 
besteht aus 1 Steiger und 32 Bergarbeitern. Die F ö r d e r u n g  geschieht zum 
Theile auf Eisenbahnhunden.

Besitzer dieses Baues ist die Stadtcommune von Waidhofen a. d. Ips, welche 
denselben im Jahre 1861 käuflich von HerrnDr a s c h e  an sich brachte. Die Ober
leitung des Bergbaues ist dem Herrn Bergverwalter Johann Ri e g e r  in Schneibb 
auvertraut, welchem ich für seine eifrige Unterstützung bei den Befahrungen 
und Aufnahmen der Grubenbaue meinen wärmsten Dank auszusprechen ver
pflichtet bin.

9. Derselben Gewerkschaft gehört der jetzt sistirte Schurfbau am W e  n d* 
s t e i n  bei Gross-Hollenstein. Der betreffende Schürfstollen, welcher bereits ver
brochen ist, und die im südlichen sehr wenig mächtigen Sandsteinzuge vorkom
menden schwachen Kohlenflötze aufzuschliessen hatte, ist vom Bergbaue Schneibb 
in südöstlicher Richtung bei 600 Klafter und vom Wendsteiner Holzstadl in nord
westlicher Richtung bei 150 Klafrer entfernt. Der Schürfstollen ist im Sand
steine angeschlagen und nach Stunde 15 (S W .)  getrieben worden. Das ange
fahrene Kohlenflötz soll nach Stunde 17 (W . 15« S .) streichen und unter 
40 Graden nach S. einfallen.

m) Bane ln Ober-Oesterreich.
Von M. V. L ip o id .

Die „Lunzer Schichten“  treten in dem westlichen Theile unseres Gebietes, 
namentlich in dem zu Oberösterreich gehörigen Theile desselben, weit weniger 
und viel vereinzelter zu Tage, als in Niederösterreich. Diess ist daher auch die 
natürliche Ursache, dass Ausbisse unserer triassischen Kohlenflötze daseihst 
seltener gefunden und nur an wenigen Punkten bergmännisch untersucht wurden. 
Zu diesen Punkten gehören: 1. Der Kohlenschurf am H o c h s e e b e r g e ,  südöst
lich von Gaflenz; 2. der Kohlenbergbau in L i n d a u ,  nördlich von W eyer;
3. die Schurfbaue bei R e i c h r a m i n g ,  und 4. <fte Steinkohlenschürfe in der 
U m g e b u n g  von Mol l n.

1. Ueber den Kohlenschurf am „ H o c h s e e b e r g e “ ist oben (Seite 138 ) 
unter den „Bauen der Umgebung von Opponitz“ das Bekanntgewordene mitge- 
theilt worden.

2. Der K o h l e n b e r g b a u  in L i n d a u  ist bereits vor mehreren Decennien 
vom k. k. Montanärar (Eisenerzer Hauptgewerkschaft) ausgenommen und betrie
ben, aber in der Felge aufgelassen worden, ln neuerer Zeit wurde er von Pri
vaten wieder in Betrieb gesetzt und steht nun im Besitze di'r Herren W i c k h o f  f  
et Comp, in Stadt Steyr. Er befindet sich im Lindauer Graben, ungefähr 150 
Klafter westlich vom Höflings-Bauernhause, 1 Stunde nördlich von W eyer und 
3/* Stunden westlich von Gaflenz.

Ueber Tags sieht man an den Gehängen des Lindauer Baches Schiefer und 
Sandsteine und in dem ersteren Steinkoblenflöize ohne deutliche Schichtung 
ausbeissen. Eben so findet man über Tags in der Umgebung des Bergbaues 
mehrfach Kalksteine der „Raibler Schichten“ und Dolomite der „Opponitzer
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Schichten“ anstehend, aber unter Lagerungsverhältnissen, die auf mannigfache 
Störungen der Gebirgsschichten hindeuten. So lagern die „Raibler Schichten“ 
am rechten Bachufer gegenüber dem am linken Bachgehänge angeschlagenen 
„Maria-Stolleu“ völlig horizontal, während sie am linken Bachufer s ü d ö s t l i c h  
vom Stollenmundloche nach Stunde 3 (N O .) streichen und mit SO Grad nach 
SO. einfallen. Oberhalb ( n o r d w e s t l i c h )  des Bergbaues und ober der G ais- 
berger Mühle erscheinen d i e s e l b e n  Kalksteine der „Raibler Schichten“  in 
der Bachsohle und am rechten Bachufer mit dem Streichen Stunde 2 — 3 (N O .) 
und gleichfalls mit südöstlichem Elinfullen von 35 — 40 Grad —  dort den 
„Lunzer Schichten“ aufiagernd, hier dieselben unterteufend. Ueberdies weisen 
mehrere kleine Bergkuppen nördlich von dem Bergbaue, welche aus Kalksteinen 
oder Dolomiten bestehen, während dieEinmuldungen zwischen denselben „Lunzer 
Schichten“  enthalten, daraufhin, dass mehrere Aufbrüche der Gebirgsschichten 
stattgehabt haben.

Die Grubenverbältnisse des Lindauer Kohlenbergbaues sind in der nach
folgenden Fig. 48 dargeslellt, deren Grundriss der neuestens aufgenommenen 
und von Herrn W i c k h o f f  mitgetheilten Maassenlagerungs- und Grubenkarte 
entnommen ist.

Unterbaustollen hätte durchfahren werden sollen, an der betreffenden Stelle 
daselbst nicht durchfahren wurde. Ueberdies wird das Kohlenflötz an der Nord

W ie aus dem Grundrisse zu 
entnehmen, sind in der Lindau 
mehrereSchurfstollen undSchurf- 
schächte, u. z. die meisten auf zu 
Tag anstehenden Kohlenausbis
sen, eröffnet worden. DieSchurf- 
schächte und der grösste Theil 
der Schürfstollen sind Zu Bruche 
gegangen, und es standen zur 
Zeit meines Dortseins (Juli 
18 6 4 ) nur der „Maria-Oberbau“ 
und der „Maria-Unterbaustollen 
offen.

Der „ M a r i a - O b e r b a u “ 
ist ein älterer Bau, der in neu
ester Zeit wieder gewältiget 
wurde, aber ein Kohlenflötz unter 
so gestörten Lagerungsverhält
nissen aufuhr und verfolgte, dass 
dessen weitere Ausrichtung sich 
als nicht raisonrnässig heraus
stellt. Das in der 12. Klafter 
verquerte', 1— 2 Schuh mächtige 
Kohlenflötz zeigt in seinem 
Streichen Stunde 7 ( 0 .  15° S .) 
Verdrückungen, und ist dessen 
Fortsetzung in dieser Bichtung 
um so weniger zu erwarten, als 
ein bauwürdiges Kohlenflötz, das 
in der Fortsetzung des obigen 
Streichens durch den Maria-
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seite durch einen einbrechenden Hangendkalksteiu abgeschnitten, und setzt u n t e r  
und hinter dem letzteren nur in Putzen und zertrümmert, zum Theile zwischen 
den Kalkstein eingekeilt, fort.

Der neuere „ M a r i a - U n t e r b a u s t o l l e n “  ist nach Stunde 2 4 — 10 Grad 
(N. 10* 0 .)  in gerader Richtung 240 Klafter weit getrieben, hatte nahe am 
Mundloche einen Ausbiss eines Kohlenflötzes in Schieferthon, weiters in der 
Mächtigkeit von 6 y 2 Klaftern eine offenbar eingekeilte Partie von Hangend
kalksteinen, sodann Sandsteine und Schieferthone mit einem nach S. einfallenden 
Steinkohlenflöze überfahren, erreichte in der 35. Klafter ab ermals Kalksteine, 
welche, mit steilem südöstlichen Verflächen die Schiefer absch neidend, zwischen 
dieseaus dem Hangenden in der Mächtigkeit von 6 Klaftern eingedrückt erscheinen 
und verquerte endlich bis zur 121. Klafter seiner Länge einen mannigfachen 
Wechsel von Sandsteinen, Thonsehiefern und Schieferthnnen, w elche an mehre
ren Punkten von Kohlenspuren und Kolilenschiefern begleitet waren. Eine nähere 
Untersuchung der Kohlenspuren war nicht thunlich wegen der dichten Zimme
rung, in welcher der Stollen steht. Die Thonschiefer zeigen ein verschiede
nes Streichen und im Durchschnitte ein s ü d ö s t l i c h e s  Einfallen unter 
40  Grad.

ln der 121. Klafter wurde mit dem Stollen K a l k s t e i n  angefahren, der an 
der Grenze eine Rutschfläche mit dem Streichen Stunde 6— 7 ( 0 . )  und mit 
85 Grad südlichem Einfallen zeigt, an welcher Rutschfläche sich die Schiefer 
abschneiden. Der Kalkstein entspricht petrographisch vollkommen den über Tags 
anstehenden Kalksteinen aus dem H a n g e n d e n  der Schiefer und Sandsteine. 
In d e m s e l b e n  wurde der Stollen noch 18 Klafter weit in gerader Richtung 
nach N. und sodann in vielfachen Windungen gegen W .,  SW . und NW . bei 
40 Klafter weit fortbetrieben mit der Absieht, denselben zu durchörtern und neue 
Kohlenflötze anzufahren! Dass diese Absicht nicht erreicht werden konnte und 
der kostspielige Betrieb dieser in Kalkstein ausgefahreneu Strecke ein verfehlter 
war, zeigt ein Blick auf die Grubenkarte Fig. 4 5 ,  welche freilich erst n a c h  
Ausfahrung der Strecke in Folge markscheiderischer Aufnahmen verfasst worden 
ist. Der Kalkstein ist übrigens vielfach verworfen, daher dessen Schichten auch 
ein verschiedenes Streichen und Verflächen besitzen. Ehe der Stollen den oben 
berührten Kalkstein anfuhr, verquerte er ein S t e i n  k o h l e n f l ö t z  mit dem 
Streichen Stunde t> ( 0 .  15° N .) und mit s ü d l i c h e m  Verflächen. Nach dem 
Streichen des Kohlenflötzes wurde gegen W . bei 70 Klaftern weit ausgelängt, 
wobei es sich zeigte, dass das stellenweise bis 3 Fuss mächtige Kohlenflötz 
grösstentheils verdrückt und mehrfach verworfen ist, so dass schliesslich die 
Strecke nur in Kohlenschiefern fortging. Die Störungen des Kohlenflötzes haben 
ohne Zweifel ihren Grund in der abnormen Lagerung des im Liegenden desselben 
angefahrenen Kalksteines. Oh diese Störungen des Flötzes in der Streichungs
richtung gegen 0 . geringer seien und das Kohlenflötz sich in dieser Richtung 
abbauwürdig gestaltet, bliebe noch zu untersuchen übrig.

In den gegenwärtig offenen Einbauen des Lindauer Kohlenbergbaues sind aus
ser Spuren von „Pterophyllum longifolium“ aus den Hangendschiefern des in der 
220. Klaftern im „Maria-Unterbau“ überfahrenen Kohlenflötzes keine Fossilreste 
vorgefunden worden. Hingegen finden sich in der Sammlung der k. k. geologi
schen Reichsanstalt aus früherer Zeit Schiefer von dem „Lindauer“ Bergbaue mit 
„ Posidonomya Wengensis ? “  und mit jungen Exemplaren von „ Ammonite» floridus“  
vor, welche aus einem der gegenwärtig verfallenen Schurfbaue herrühren müssen. 
Diese Fossilreste beweisen zu Genüge, dass das Liudauer Kohlenvorkommen 
den „Lunzer Schichten“  angehöre.



[ 1 5 3 ] Das Kohlengebiet in den nordöstlichen Alpen. 1 5 3

W ie aus dem Vorgesagten einleuchtet, ist in der Lindau bisher von dem 
Abbaue eines Kohlenflötzes noch keine Rede. Die Kohle zeigte bei der Unter
suchung ihres Rrennwerthes im Mittel 2.1 Pct. Wasser, 9.6 Pct. Asche, und ein 
Äquivalent von 10.6 Ctr. für 1 Klafter 30zöIIigen weichen Holzes.

Ungefähr 600 Klafter nordöstlich von dem bezeichneten Lindauer Steinkohlen
baue, u. z. in dem G r o s s - G s c h a i d e r  G r a b e n  am rechten Bachufer, 50 Klafter 
unterhalb des Krenn- oder Kohlhäuschens, befindet sich unmittelbar neben der von 
W eyer nach Grossau (von S. nach N.) führenden Strasse eine kleine Ent- 
blössung von Sandsteinen und Schieferthonen mit Kohlenschiefern, welche beider
seits von Kalksteinen und Dolomiten bedeckt werden. Diese Hangend-Kalksteine 
streichen Stunde 5 ( 0 .  1 5 «  N .) und verflächen an der N o r d s e i t e  der Entblös- 
sung nach N. und an der S ü d s e i t e  derselben nach S., so dass daselbst ein Auf
bruch der Sandsteine und Schiefer und eine kuppenformige Lagerung deutlich 
zu Tag tritt. An dieser Entblössung wurde von Seite der Lindauer Bergbaubesitzer 
ebenfalls ein Stollen, „ R o s i n a -  S t o l l e n “  benannt, angeschlagen, und gegen 
W . ungefähr 70 Klafter weit eingetrieben. Man hat mit diesem Stollen in der 
That ein Steinkohlenflötz angefahren, welches, entsprechend den über Tags 
bemerkbaren Lagerungsverhältnissen, schwebend gelagert ist und derzeit in der 
Firste des Stollens beleuchtet werden kann. Es unterliegt keinem Zweifel, dass 
die Kohlenablagerung im Rosina- Stollen mit jenem in der Lindau ident ist, und, 
da die Gebirgsstörungen nächst des Rosina- Stollens nur unbedeutend sind, dürfte 
die fernere Ausrichtung des dortigen Kohlenflötzes immerhin angezeigt sein, 
obschon vorläufig nur ein Tiefbau möglich wäre.

3. Bei R e i c h r a m i n  g , u. z. südwestlich davon in dem der „Schatlau“  gegen
über liegenden „ S u l z b a e h g r a b e n “ , kommen Sandsteine und Schiefer mit 
Schieferthonen und Ausbissen von S t e i n k o h l e n f l ö t z e n  zu T ag, welche sich 
durch Fossilreste und Lagerung als unzweifelhafte „Lunzer Schichten“  darstellen. 
Ihr Streichen ist Stunde 4 — 5 (N 0 .1 5 — 2 0 ° 0 . ) ,  ihr Einfallen ein südsüdöstliches, 
und sie gehören einem Sandsteinzuge an, der, bei Reichraming beginnend, sich 
in westlicher Richtung bis in die Gegend von Molln hinzieht. Auf den Kohlenflötz- 
Ausbissen im Sulzbachgraben sind vor vielen Jahren mehrere Schürfstollen eröff
net worden, welche jedoch insgesammt bereits verbrochen sind. Ueber die Art 
des Auftretens der Kohlenflötze in den Schürf bauen, wie überhaupt über die Baue 
selbst, konnte an Ort und Stelle nichts in Erfahrung gebracht werden.

In demselben Sandsteinzuge, l* /2 Stunden westlich von Reichraming im 
S c h n e e g r a b e n ,  u. z. ungefähr 300 Klafter nördlich von der „Kohlstadt Kron
stein“  an dem von dieser zur Meroldalpe führenden Fusssteige ist vor 12 Jahren eben
falls ein Steinkohlenbergbau eröffnet worden mittelst eines Stollens, der in mürbem 
Sandsteine angefahren und nach N. eingetrieben wurde. Der Bau ist seit 
sechs Jahren ausser Betrieb und der Stollen verbrochen. Man hatte mit diesem ein 
Kohlenflötz erreicht und untersucht, aber dasselbe licht abbauwürdig befunden. 
Auf der Halde fand Herr Baron von S t e r n b a c h  auch pflanzenführende Schiefer, 
aber keine Spuren von fossilen Thierresten.

4. In der U m g e b u n g  von Mo l l n  sind angeblieh an mehreren Punkten 
Schürfungen auf Steinkohlen vorgenommen worden, von denen jedoch nur jene 
im D e n k g r a b e n ,  i/4 Stunde östlich von Molln, noch im Betriebe 9tehen. Von den 
Schürfungen, welche westlich von Leonstein im R i e d g r a b e n  , dann nach Hai
d i n g e r  (Haid. Ber. III. S. 3 6 5 ) im W e l c h a u e r  G r a b e n  südöstlich von Molln 
betrieben worden sein sollen, haben wir keine Spur mehr vorgefunden. Im 
W e l c h a u e r  G r a b e n  treten zwar „Lunzer Schichten“  zu Tag, was im Ried
graben nicht der Fall ist. Der ebenfalls von H a i d i n g e r  a. a. 0 . angeführte

R . k. g e o lo g is ch e  ReichsanetfiH, 15. Band. 1865. I. Heft- 2 0
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Kohlenversuch auf der F e u c h t e n a u e r A l p e  an der Nordseite desHochsengsen- 
gebirges bestand aus ein Paar Schächten, die auf einen schwarzen Schiefer ange
sessen sind, jedoch ohne aller Begründung, da die betreffenden Schiefcr nur Zwi
schenlagerungen in den „ K ö s s e n e r  S c h i c h t e n “ bilden, welche daselbst mit 
einem grossen Petrefactenreichthum zu Tag treten, und da daher ein Anfahren 
eines Steinkohlenflötzes durchaus nicht zu erwarten war.

Der S t e i n k o h l e n s c h u r f  im D e n k g r a b e n  befindet sich an dem nörd
lichen Gehänge des Annasberges in dem Graben zwischen dem Reit- und dem 
Denkbauerngute ungefähr 300 Klafter östlich von dem lezteren an der linken Seite 
des Baches. Der Schürf, Eigenthum des Herrn J. D o r  f w i r t h  et Comp, in Grün- 
hurg, besteht aus zwei Schächten und einem Schürfstollen. Der eine Schacht im 
Graben selbst neben dem vom Denk zum Reitbauer führenden W ege ist nach dem 
Verflachen, eines hier ausbeissenden Steinkohlenflötzes t o n n l ä g i g  10 Klafter 
tief abgeteuft worden, aber nun ersäuft; der andere Schacht, östlich von dem er
stellen oberhalb des bezeichnten W eges am Berggehänge, steht bereits im Ver
bruche und soll 10 Klafter s a i g e r  abgeteuft worden sein.

Der Schürfstollen ist nach Stunde 8 ( 0 .  30° S .) angeschlagen, wendet sich 
aber bogenförmig immer mehr gegen S. und SW . und endet in der Richtung 
Stunde 14 —  10 Grad (S . 40® W .) Seine Länge beträgt 58 Klafter. Er durch- 
örtete durch 35 Klafter ungeschichtete Schieferthone (anfgelöstes Schiefergebirge) 
mit Sphärosideritmugeln, sodann durch 10 Klafter geschichtete Sandsteine mit 
saiger stehenden nach Stunde 6 ( 0 . )  streichenden Schichten, endlich durch 
weitere 13 Klafter bis auf das Feldort Schiefer. In diesen Schiefern sind drei 
Kohleriflötzstreichen verquert worden, u. z. die beiden ersten nur 2— 3 Zoll und 
das letzte 1 — l 1/ 2 Fuss mächtig, mit dem Streichen Stunde 5 — 6 (0 .  15® NO .) 
und mit steilem s ü d l i c h e n  Einfallen von 5 0 — 85 Grad. Das dritte (Hangend-) 
Flötz führt zwar mürbe, aber schöne und reine Kuhle. Das Feldort steht in einem 
blau- and gelblichten Kalksteine an , und zeigt die Begrenzung der Schiefer und 
Kalksteine ein Streichen Stunde 7 (0 .  15® S .) und ein Einfallen nach S. mit 
85 Grad.

In den Sphärosideritmugeln der Liegendschiefer finden sich Thierreste, 
namentlich Posidonomya Wengensis, in den Hangendschichten des dritten Stein
kohlenflötzes Pflanzenreste, u. z. Pterophyllum longifolium, Calamites arenaceus
u. a. m. vor, Fossilreste,die den „Lunzer Schichten“ eigen sind. Ueberdies ist über 
dem dritten Kohlenflöze unmittelbar vor dem Kalksteine des Feldortes im Stollen 
eine pe t re f ac t enf ührende  kalkige Sandsteinschichte mit Schizodus sp. über
fahren worden, welche petrefactenführende Schichte auch aus den beiden 
Schächten gefördert wurde, da Stücke davon auf den Halden zu finden sind. 
Ueber Tags stehen nördlich von den Ausbissen der „Lunzer Schichten“ die auch 
in der Grube angel'ahrenen verschieden gefärbten, dünngeschichteten Kalksteine 
an, mit dichten späthigen Kalken im Hangenden, welche] Petrefacten der 
„ R a i b l e r  S c h i c h t e n “ , namentlich Corbis Mellingi Hau. ,  Pecten sp., Fisch
schuppen u. dgl. führen. Diese Kalksteine haben eine Mächtigkeit von 
8— 10 Klaftern, und werden weiter aufwärts im Denkgraben von Rauchwacken, 
diese sodann in grösser Mächtigkeit von Dolomiten der „ O p p o n i t z e r  
S c h i c h t e n “ , und letztere endlich gegen den Rücken des Annas-Berges von 
„ K ö s s e n e r  S c h i c h t e n “ bedeckt.

In dem Schürfstollen des Denkgrabens ist zur Zeit meines Dortseins 
(Juni 1864) eine weitere Untersuchung der Steinkohlenflötze noch nicht vor
genommen gewesen, jedoch damals eine Ausrichtung des dritten Kohlenflötzes 
nach dem Streichen gegen 0 . und gegen W . angeordnet worden, um sich die
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Ueberzeugung zu verschaffen, ob dieses Kohlenflötz sich im Streichen mächtiger 
und daher abbauwürdig gestalten werde. Die Kohle fände bei ihrer besonderen 
Güte und Verwendbarkeit zum Frischprocesse in den zahlreichen Eisenwerk
stätten des Steyerthales reissenden Absatz.

Schliesslich sei noch eines Kohlenschurfos erwähnt, der an der Südseite des 
Hochsen^sengebirges, östlich von W i n d i s c h g a r s t e n  in dem „Hanselgraben“ 
zwischen Hausreit und der Ahornalpe in den dort vorfindigen „Lunzer Schichten“ 
vor vielen Jahren betrieben wurde. Herr Baron S t e r n b a c h ,  der die Localität 
besuchte, fand den Stollen verbrochen, die Halde grösstentheils überwachsen und 
auf dieser nur Sandsteine lieg and, so dass es zweifelhaft ist, ob mit demselben 
irgend ein Steinkohlenflötz angefahren worden sei.

II. Abschnitt. E r g e b n i s s e  d e r  b e r g m ä n n i s c h e n  S p e c i a l s t u d i e n .  
Wenn in dem vorhergehenden I. Abschnitte a l l e  uns bekanutgewordenen Stein- 
kohlenberg- und Schurfbaue in den nordöstlichen Kalkalpen Nieder- und Ober
österreichs e i n z e l n  beschrieben oder wenigstens angeführt wurden, und wenn 
in Folge dessen fortwährend Wiederholungen unvermeidlich waren, so liegt die 
Ursache hievon einzig und allein in dem Zwecke der „localisirten“  Aufnahmen, 
welcher in dem Studium und der Erforschung und somit auch in der Darstellung 
j e d e r  e i n z e l n e n  L o c a l i t ä t  für sich beruht. Ich weiss wohl, dass eine solche 
Darstellung für viele Leser, denen es nur um das Allgemeine und um die Haupt
resultate zu thun ist, ermüdend sei; iin Gegenlheil aber wird man es einleuch
tend finden, dass für den Kohlenschürfer und den praktischen Bergmann 
gerade die specialisirte Beschreibung der einzelnen bestehenden und bestandenen 
Berg- und Schurfbaue vom Werthe und Nutzen sein könne. Der vorhergehende
I. Abschnitt soll überdies ein Archiv bilden über den jetzigen Bestand der 
erwähnten Berg- und Schurfbaue, in welchem Archive sieh noch in späteren 
Jahren Jedermann, der für irgend eine der beschriebenen Gegenden ein bergmän
nisches Interesse nehmen sollte, Rathes erholen und über das daselbst bereits 
Gechehene Kenntniss verschaffen könne. Ueber fast alle B erg- und Schurfbaue 
sind auch Lagerungs- und Grubenkarten gesammelt und verfasst worden, deren 
Publicirung durch das Jahrbuch nicht möglich und entsprechend wäre. Sämmt- 
liche Grubenkarten werden jedoch in der Kartensammlung- der L  k. geologischen 
Reichsanstalt zur Einsichtnahme und Benützung anfbewahrt. In Berücksichti
gung dieser praktischen Bichtung wird man daher auch den im I. Abschnitte beob
achteten Vorgang gerechtfertigt finden.

Die im Nachfolgenden zu erörternden „Ergebnisse“ der bergmännischen 
Specialstudien resultireo selbstverständlich aus den Beschreibungen des ersten 
Abschnittes und werden jedem Fachmanne, der die letzteren zu studiren sich 
veranlasst sähe, von selbst klar werden. Dennoch können sie in diesem Berichte 
nicht übergangen werden, theils weil es nothwendig erscheint, eine für Jeder
mann brauchbare kurze Uebersicht der Kohlenvorkommnisse und der betreffenden 
Bergbauverhältnisse in den nordöstlichen Alpen zu liefern, theis weil erst an 
die einzelnen „Ergebnisse“  praktische Bemerkungen geknüpft werden können 
und sollen.

K o h l e n f l ö t z z ü g e .  Es ist in dem ersten Abschnitte an mehreren Orten 
von Steinkohlenführenden Sandsteinzügen gesprochen worden, jedoch nur 
bei den Steinkohlenbauen der „ L u n z e r  S c h i c h t e n “ . In der That treten die 
Steinkohlenführenden „ G r e s t e n e r  S c h i c h t e n “  nur in e i n e m  Zuge zunächst 
am südlichen Rande der Wiener Sandsteinzone auf, welcher nahezu von 0 . nach

20*
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W . streichende Schichtenzug überdies vielfach unterbrochen, d. i. durch W ie
ner Sandstein-Gebilde überdeckt ist und nur in der Umgebung der oben be
schriebenen Bergbaue der „Grestener Schichten“  zu Tag tritt. Die „Lunzer 
Schichten“  dagegen, erscheinen allerdings in m e h r e r e n  mehr minder zu ein
ander parallelen Z ü g e n ,  welche gleichfalls im Allgemeinen ein ostwestliches 
Streichen besitzen. Da in der Regel in a l l en  diesen parallelen, durch Kalkstein- 
und Dolomit-Ablagerungen getrennten Ziigen die Schiefer und Sandsteine und 
die dieselben begleitenden Steinkohlenflötze sowohl, als auch die, die Züge 
trennenden Kalksteine ein s ü d l i c h e s  Verflächen zeigen, und daher der Schich- 
tencomplex jedes beziehungsweise nördlicheren Zuges g e g e n  den Schichten- 
eomplex das nächstfolgenden südlicheren Zuges einfällt: so hat sich allgemein 
unter den Bergleuten des Terrains die Ansicht ausgebildet, dass die Kohlenflötz füh
renden Sandsteine und Schiefer der nördlichen Züge normal die flötzführenden 
Sandsteine und Schiefer der südlicheren Züge unterteufen  und daher erstere 
ein relativ höheres Alter besitzen, als letztere. Die Untersuchungen der ersten 
Section der geologischen Reichsanstalt haben jedoch den Beweis geliefert, dass 
s ä m m t l i c h e  im Innern der nordöstlichen Kalkalpen vorkommenden S t e i n 
k o h l e n f ü h r e n d e n  Sandsteine und Schiefer der Trias e in  und d a s s e l b e  
geologische Alter besitzen, d. i. den „Lunzer Schichten“ angehören, und dass das 
Erscheinen mehrerer paralleler Z ü g e  dieser Schichten nur eine Folge von Gebirgs- 
störungen, von parallelen Aufbrüchen, ist, durch welche die „Lunzer Schichten“ 
mehrfach zu Tage gefördert wurden, wie dies auch ein Profil im ersten Ab
schnitte (F ig. 14 ) darstellt und im zweiten Theile durch mehrfache geologische 
Durchschnitte nachgewiesen werden wird. Durch die Nachiveisung, dass das 
mehrfache parallele Auftreten von „Lunzer Schichten" nur in Gebirgsstörungen 
seinen Grund habe, ist es erklärlich, warum einzelne „ Z ü g e “  der „Lunzer 
Schichten“ vielfach unterbrochen sind, ja im Streichen sich gänzlich verlieren 
(auskeilen) und warum die Z a h l  der p a r a l l e l e n  Züge nicht constant, sondern 
bald grösser, bald geringer ist.

Es braucht kaum erwähnt zu werden, dass die oben angedeutete irrige 
Auffassung über das relative Alter der Steinkohlenzüge irrige Ansichten über 
die Kohlenablagerung selbst und daher auch sehr leicht fehlerhafte Anlagen von 
Schurfbauen im Gefolge haben könne, dass dagegen die Ueberzeugung über das 
nachgewiesene g l e i c h e  A l t e r  d e r  S t e i n k o h l e n f l ö t z e  in den verschie
denen Zügen und die Erklärung des Erscheinens der letzteren durch Gebirgs
störungen den praktischen Bergmann vor mancher unnützen Arbeit abzuhalten 
im Stande ist. Aus der angeführten irrigen Ansicht entsprang das Bestreben 
einiger Bergbaubesitzer, östlich und westlich von dem Ö s t e r l e i n ’schen Stein
kohlenbaue „am Steg“  bei Lilienfeld jenen Sandsteinzug ausfindig zu machen, 
welcher dem für besonders kohlenreich gehaltenen Steger Sandsteinzuge ent
spricht, so wie auch die Hoffnung auf jene Resultate, welche man durch die 
Verfassung der im ersten Abschnitte erwähnten „ g e o g n o s t i s c h e n  K a r t e  
der L i l i e n f e l d - K i r c h b e r g e r  S t e i n k o h l e n r e v i e r e “  *) erreichen zu kön
nen wähnte. So wenig aber einer der auf Grund der „geognostischen“  Revier- 
karfe projectirten Hauptschächte die Steinkohlenflötze m e h r e r e r  paralleler

*) Es ist zu bedauern, dass diese Revierkarte, deren Aufnahme und Verfassung den 
Steinkohlenbergbaubesitzern des Reviers bei 1U.000 lt. gekostet haben soll, als „geogno- 
stiSche Karte“  jeder wissenschaftlichen Basis entbehrt, und daher den praktischen 
Bergmann eher irre zu leiten, als in seinen Arbeiten zu unterstützen im Stande ist.
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Züge der „Lunzer Schichten“ , wie man dies in Aussicht nahm, anfahren hätte 
können, eben so wenig lässt sich im Grunde von der östlichen oder westlichen 
Fortsetzung der zu Steg bei Lilienfeld in Abbau stehenden Steinkohlenflötze 
sprechen, da diese Flötze wie alle übrigen, wenn auch in verschiedenen Zügen 
zu Tage tretenden Steinkohlenflötze der Trias e i n e r  und d e r s e l b e n  A b l u -  
g e r u n g  angehören, und die relativ grössere Mächtigkeit und geringere Störung 
der Flötze n i c h t  von dem Umstande, ob dieselben in einem nördlicheren oder 
südlicheren von mehreren naheliegenden parallelen Zügen der „Lunzer Schich
ten“  Vorkom m en, sondern von ganz anderen 1 o c a l e n  Verhältnissen, insbeson
dere der grösseren oder geringeren Störung der Gebirgsschichten im Allgemei
nen, abhängt.

S t e i n k o h l e n l a g e r .  Es ist a priori nicht zu erwarten, dass in einem 
Steinkohlenterrain, welches sich in seiner Länge über 20 Meilen weit ausdehnt, 
die Anzahl der abgelagerten Steinkohlenflötze, die Beschaffenheit und die Mäch
tigkeit der letzteren, so wie der zwischen denselben befindlichen tauben Zwi
schenmittel und der die Flötze einschliessenden Scbiefermittel im Allgemeinen 
überall dieselbe sei.

Die Anzahl der in den Kohlen- und Schurfbauen der „Grestener Schichten“ 
a u f g e s c h l o s s e n e n  Steinkohlenflötze wechselt desshalb zwischen 2 und 7 ,  und 
die Anzahl der in den „Lunzer Schichten“ in verschiedenen Bauen a u f g e d e c k 
t e n  Kohlenflötze zwischen 1 und 4. Doch sind in den „ L u n z e r  S c h i c h t e n “ bei 
der grössereff Anzahl von Berg- und Schurfbauen, u. z. auch in den ausgedehn
testen Bauen (Steg, Rehgraben, Kögerl, Lunzersee) d r e i  Steinkohlenflötze über
fahren worden, von denen in der Regel zwei als abbauwürdig erscheinen. In 
Schneibb bei Höllenstein werden zwar s e c h s  parallele Steinkohlenflötze ausge- 
schiedcn, allein, da in einem und demselben Querbau immer nur d r e i  Flötze 
erscheinen, so ist aller Grund vorhanden, die Ursache des scheinbaren Auftre
tens von sechs parallelen Flötzen entweder in einer Gebirgsverschiebung, oder, 
was noch wahrscheinlicher ist, in einer Faltung der Gebirgsschichten zu suchen.

Eben so variabel wie die Anzahl ist auch die Mächtigkeit der Steinkohlen
flötze. Sie wechselt in den verschiedenen Flötzen, sowohl der „Grestener“ 
als der „Lunzer“ Schichten von einigen Zollen bis zu vier Fussen, und die 
Mächtigkeit der in beiden Schichtengruppen als abbauwürdig bezeichneten Stein
kohlenflötze kann im grossen Ganzen und im Allgemeinen mit 2 — 3 Fuss ange
nommen werden. Doch sind grössere Flötzmächtigkeiten in den „Lunzer Schich
ten“  in mehreren Bauen bekannt, und bei einigen wenigen derselben, wie am Steg 
bei Lilienfeld, zeigt sich auch die mittlere Mächtigkeit der Hauptflötze viel bedeu
tender. Was die Mächtigkeit des ganzen Schichtencomplexes betrifft, so lässt 
sich dieselbe für die „Grestener Schichten“  auch nicht annäherungsweise anfüh
ren, da man das Liegendgebirge dieser Schichten nirgends mit Bestimmtheit 
kennt. Die „Lunzer Schichten“ dagegen besitzen eine Mächtigkeit von 300 bis 
400 Fuss, wie dies auf einigen Punkten, wo deren Hangend- und Liegendgebirge 
(die „Opponitzer“ und „Gösslinger Schichten“ )  deutlich entblösst ist, constatirt 
werden konnte.

Die Kohlenflötzablagerung befindet sich in den höheren Partien der „G re
stener“ und der „Lunzer Schichten“ , bei letzteren oft sehr nahe und auch un
mittelbar unter den hangenden Opponitzer Kalken. Sehr wechselnd sowohl in der 
Mächtigkeit als in der Beschaffenheit sind die Mittel zwischen den Steinkohlen- 
flötzen, doch herrschen die Mittel aus Schieferthonen vor.

Entsprechend dem Streichen der Züge, in welchen die Steinkohlenflötze auf
treten, besitzen auch die letzteren mit nur sehr seltenen Abweichungen in dem
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ganzen Gebiete ein Streichen von 0 . in W ., und das Einfallen der Steinkohlen
flöze  nach S. kann als Regel bezeichnet werden. Der Verflächungswinkel beträgt 
30— 50 Grad, und ist selten grösser und noch seltener geringer.

Sehr beachtenswerth sind die Anhaltspunkte, welche die fossilen Pflanzen- 
und Thierreste sowohl in dem steinkohlenführenden Schichtencomplexe, als auch 
in dessen Liegend- und Hangendsehichten dem praktischen Bergmanne an die 
Hand geben, und von dem letzteren hei seinen Aufschlussbauen wohl berücksich
tigt werden müssen. In dieser Beziehung haben die Untersuchungen der ersten 
Section folgende Thatsachen festgestellt. In den „ G r e s t e n e r  S c h i c h t e n “ 
linden sich liassische Pflanzenreste in dem Hangenden der Steinkohlenflötze, u. z. 
vorzugsweise in den Schieferthonmittein zwischen den o b e r s t e n  H a n g e n d -  
f l ö t z e n  vor. Ueber den Steinkohlenflötzen tritt theils in Schieferthonen, theils 
in Kalkschichten die bekannte Fauna der „Grestener Schichten“ ( Rhynchonella 
austriaca, Pecten liasinus, Pleuromya unioides u. s. f .) auf.

In den „Lunzer Schichten“ kommen Keuperpflanzen (Pterophyllum lon
gifolium, Pecopteris Stuttgardiensis u. s. f .)  wenn auch nicht ausschliesslich, 
doch vorherrschend zwischen den beiden obersten Hangendflötzen vor.

Im L i e g e n d e n  der Steinkohlenflötze, u. z. in den Schieferthonen der 
„Lunzer Schichten“ finden sich Posidonomyen-Schiefer (Pos. Wengensis) mit 
Ammonites floridns vor, und als Liegendgebirge der „Lunzer Schichten“ die 
Kalksteine und Schiefer der „Gösslinger Schichten“  mit Halobia Lommeli und 
Ammonites Aon, im H a n g e n d e n  der Steinkohlenflötze dagegen 'Schiefer und 
Kalksteine mit e i n e r  g a n z  a n d e r e n  Fauna ,  die sich der Fauna der „Raibler 
Schichten“ nähert *). W o sich daher Abweichungen von dieser normalen Lage
rung der pelrefactenführenden Schichten zeigen (Kleinzell, Reitgraben), muss 
man eine Umkippung, Ueberstürzung oder eine anderweitige Störung der Gebirgs- 
schichten als unzweifelhaft vorhanden annehmen.

Ich habe rücksichllich der Steinkohlenlager in den nordöstlichen Alpen noch 
die Thatsache wiederholt zu erwähnen, dass die Steinkohlen sowohl der „Gre
stener“  als auch der „Lunzer Schichten“ zu den besten fossilen Kohlen der 
österreichischen Monarchie gehören s) ,  sowohl was ihren Brennwerth, als auch 
was ihre Reinheit und den Mangel an fremdartigen Mineralien, insbesondere an 
Schwefelkies, betrifft, wobei dieselben fast durchgehends auch cokesbar sind. 
Ihrer Güte und Reinheit haben sie ihre besondere Verwendbarkeit beim Eisen
hüttenwesen, namentlich heim Frischprocesse und als Schmiedekuhle, zu verdan
ken,. zu welchen Zwecken sie nicht nur sehr gesucht, sondern auch mit verhält
nissmässig hohen Preisen bezahlt werden.

Sowohl in den „Grestener“ ,als auch in den „LunzerSchichten s i n d S p hä r o -  
s i d e r i t e  (Thoneisensteiue) in der Regel Begleiter der Steinkohlenlager. Sie 
finden sich entweder als Lager im Hangenden der Steinkohlenflötze, häufiger 
aber nur als meist Brodlaib ähnliche uder ellipsoidischc Mugeln zerstreut in den 
Schieferthon-Zwischenmitteln der Steinkohlenflötze vor. Grösstentheil,s enthalten 
diese Sphärosiderit-Mugeln Pflanzen- oder Thierreste. Zu einer technischen Ver
wendung dürften diese Sphärosiderite kaum je  gelangen. Die Sphärosiderit- 
L a g e r  sind nämlich zu wenig mächtig, (</*, höchstens 1 */a Zoll), um mit Erfolg

' )  Die genaue detaillirte Beschreibung der Pflanzen- und Thierreste, so wie ihre Lage
rung wird im II. Theile folgen.

a)  Siehe hierüber K. v. Hau c r ’s Bemerkungen im Jahrburhe der lt. k. geologischen Reichs- 
anstatt ^IV. Bd. 1864. Verhandl. Seite 28. (Sitzung am 16. Februar 1864.)
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als Eisensteine für sich in Abbau genommen zu werden; eben so treten die in 
Mugeln und Knollen vorfindigen Sphäi'osiderite zu unregelmässig auf, und sind 
überdies in der Regel phosphor- und schwefelkieshältig.

F l ö t z s t ö r u n g e n .  Die Steinkohlenflötze des Lias, der „Grestener Schich
ten“ nämlich, zeigen im Allgemeinen weniger Störungen durch Verwerfungen, 
Verschiebungen und Verdrückungen der Flötze, als dies in den nordöstlichen 
Alpen bei den Steinkohlenflötzen der Trias, der „Lunzer Schichten", der Fall ist. 
Die Störungen bei den letzteren sind sehr zahlreich und sehr bedeutend, und sie 
beziehen sich einerseits auf die Gebirgsschichten im Allgemeinen, andererseits 
auf die Steinkohlenflötze allein. Die Gebirgsschichten der oberen Triasformation 
haben nämlich in unserem Gebiete sehr häufige und sehr mannigfache Hebun
gen, Faltungen, Ueberschiehungen, Umkippungen und Abrutschungen erfahren, an 
welchen allen natürlich auch die „Lunzer Schichten“ und die in ihnen vorkom
menden Steinkohlenflötze Theil nahmen. Diese Störungen geben sich in den 
Bergbauen durch Flötzverwerfungen oder durch das gänzliche Abschneiden der 
Steinkohlenflötze im Streichen oder Verflächen kund. Da sie, wie angedeutet, 
von den Störungen der Gebirgsschichten im Allgemeinen abhängen, so lassen sie 
sich in den meisten Fällen, ja fast überall, schon über Tags und in Voraus durch 
eine sorgsame Aufnahme des Tagterrains erkennen und feststcllen, weil in unserem 
Terrain Entblössungen genügend vorhanden sind, welche die Darstellung der 
localen Gebirgsstörungen, Abrutschungen u. dgl. gestatten. Aus dein Gesagten 
folgt von selbst, wie. wichtig und nothwendig es speciell in unserem Gebiete bei 
Schürfungen auf Steinkohlen der alpinen Trias sei ,  dass jedem Schurfbaue eine 
genaue und detaillirte geologische Aufnahme der Taggegend und insbesondere der 
erkennbaren Störungen der Gebirgsschichten vorangehe, weil man dadurch in den 
meisten Fällen Resultate gewinnen wird, aus welchen sich Schlüsse auf die grös
sere oder geringere Wahrscheinlichkeit, Steinkohlenflötze in b a u w ü r d i g e m  
Zustande aufzuschliessen, ziehen werden lassen.

Aber selbst wenn die Steinkohlenflötze der „Lunzer Schichten“ keine Ver
schiebungen oder gänzlichen Abschnitte in Folge von Gebirgsstörungen erlitten 
haben, und im Streichen oder Verflächen auf längere Erstreckungen unverwort'en 
fortsetzen, selbst dann besitzen sie > nur ausnahmsweise und nur durch einige 
Klaftern Länge eine gleicbmässige Mächtigkeit. Vielmehr wechselt die Mäch
tigkeit der Flötze im Streichen und Verflächen sehr häuflg von einigen 
Fussen bis zu einigen Zollen, ja bis zu gänzlichen Verdrückungen der 
Kohlen, w elch ’ letztere bald kürzer bald länger anhalten, und gewöhnlich 
zu grösseren Flötzerweiterungen und selbst zu Ausbauchungen von ein Paar 
Klaftern Mächtigkeit führen. Diese Unregelmässigkeiten in der Lagerung 
der Steinkohlenflötze, ihre im Streichen und Verflächen so sehr veränderliche 
Mächtigkeit rühren, wie schon Herr H e r t l e  oben darauf hinwies, von dem unge
heuren, aber u n g l  e i c h  en Drucke her,  welchen die mächtigen Ablagerungen 
der festen Hangendkalksteine auf die darunter liegenden brüchigeren Schiefer 
und Steinkohlenflötze ausüblen und noch ausüben, ln diesem ungleichen Drucke 
des Hangendgebirges, welcher eine Verdrückung und Verschiebung der Stein
kohle nach allen Richtungen im Gefolge hatte, liegt auch die Ursache, warum die 
Steinkohlenflötze der „Lunzer Schichten“ höchst selten eine compacte oder 
Stück-Kohle besitzen, sondern bei weitem vorwiegend blos mürbe und zerriebene 
Kohle —  Kohlenklein und Staubkohle —  liefern.

Eine natürliche Folge der eben angeführten Störungen und Unregelmässig
keiten in den Steinkohlenflötzen unseres Terrains sind die Schwierigkeiten und die 
yerhältnissmässig grössere Kostspieligkeit des Abbaues derselben. Bei den mei
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sten Bergbauen erreichen desshalb die Gestehungskosten der Steinkohlen eine 
bedeutende Höhe und bei mehreren derselben selbst 50 kr. ö .  W . pr. Ctr. Kohle, 
auf welchen hohen Gestehungspreis freilich auch andere ungünstige Umstände 
und mehrfach leicht zu beseitigende Factoren Einfluss nehmen.

A u f s c h l ü s s e  und Ab b a u .  Trolz der grossen Verbreitung der „Lunzer 
Schichten“ in den nordöstlichen Kalkalpen Nieder- und Oberösterreich, trotz 
der zahlreichen Schürfstollen, welche auf Ausbissen von Steinkohlenflötzen der 
„Grestener“ und „Lunzer Schichten“  angelegt wurden, sind dennoch nur wenige 
bergbaue zu einer namhafteren Ausdehnung gediehen. Auf Köhlenflötzen der 
„Grestener Schichten“  gewann der Hinterholzer Bergbau eine Ausdehnung von 
3 6 .0 0 0 Quadratklaftern (600® im Streichen, 60° im Verflächen), der T ö p p e r 's ch e  
Bau bei Gresten eine Ausdehnung von nahe 12.000 Quadratklaftern (170® im 
Streichen, 7 0 ° im Verflächen). Die alteren Grubenbaue in „Grossau“ , deren Aus
dehnung bei 16.000 Quadratklafter betrug, sind ersäuft oder aufgelassen, die 
durch neuere Baue gewonnenen Aufschlüsse aber bisher unbedeutend. Im Pech
graben endlich sind die älteren Schurfbaue gänzlich verfallen, durch die im 
unverritzten Gebirge ausgefahreneu Slollenbaue, den Franz- und Barbara- Stollen
bau, aber ist bis jetzt die Steinkohlenablagerung nur nach dem Streichen auf 100 
resp. 40 Klafter a u s g e r i c h t e t  worden.

In den „Lunzer Schichten“  erlangte bis nun der Steinkohlenbergbau in der 
„Schneibb“ bei Höllenstein die grösste Flächenausdehnung, nämlich bei 84.000 
Quadratklatter (930® Streichen, 90® Verflächen); ihm zunächst reibt sich in der 
Ausdehnung der ö s t e r l e i n ' s c h e  Anna- und Rudolph- Bau zu Steg bei Lilienfeld 
mit der Fläche von 65.000 Quadratklaftern (500® Streichen, 130® Verflächen). Von 
den übrigen Steinkohlenbergbauen besitzen in runden Zahlen der N e u b e r ’sche 
Bau im Rehgraben eine Flächenausdehnung von 21— 22.000 Quadratklaftern (240® 
Streichen, 90® Verflächen), der F i s c h e r ' s c h e  „Glückauf-“  Bau in Tradigist von 
18.000 Quadratklaftern (200° Streichen, 90® Verflächen), der Fru h w ir  th ’sche 
Bau in der Engleiten von 12.000 Quadratklaftern (200® Streichen, 60® Verflächen), 
der Ö s t e r  lei  n’sche Rudolph- Stollenbau im Thalgraben von 11.000 Quadratklaf
tern ( 1 6 0 °  Streichen 70® Verflächen), der H e i s e r ’sche Bau am Kögerl bei St. 
Anton von 8 .8 0 0 Quadratklaftern (220® Streichen, 40® Verflächen) undder Bau der 
Stadtgemeinde Höllenstein am Lunzer-See von 8.400 Quadratklaftern (280® Strei
chen, 30® Verflächen).

Alle anderen Steinkohlenberg- und Schurfbaue in den „Lunzer Schichten* 
haben nur eine geringere, ja die meisten derselben nur die Ausdehnung von einigen 
hundert oder auch nur von einigen Quadratklaftern in den Steinkohlenflötzen 
gewonnen.

Die Ursache, dass von den vielen Berg- und Schurfbauen, welche auf die 
Steinkohlenflötze, insbesondere der „Lunzer Schichten", eröffnet wurden, nur 
verhältnissmässig wenige zu einer Bedeutung gelangten, viele dagegen, aus Man
gel an hoffnungsreichen Aufschlüssen, sich nur langsam ausdehnen oder gänzlich 
aufgelassen wurden, ist allerdings in erster Reihe in den gestörten und ver
wickelten Lagerungsverhältnissen der Steinkohlenflötze selbst zu suchen. Aber in 
zweiter Reihe kann ich die Wahrnehmung nicht unberührt lassen, dass ein Grund 
hievon auch in dem irrationellen Beginne und Betriebe und in der mangelhaften 
Leitung der Baue liegt. Nur einige der bedeutenderen Bergbaue stehen nämlich unter 
der Leitung von praktisch und theoretisch gebildeten Fachmännern, welche befähigt 
sind, die Eigentümlichkeiten und die Schwierigkeiten in den Vorkommen und 
in den Lagerungsverhältnissen der alpinen Steinkohlenflötze zu erkennen und zu 
besiegen, welche Schwierigkeiten bei diesen Steinkohlenflötzen viel grösser sind
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und zu ihrer Beseitigung ein viel fleissigere9 Studium beanspruchen, als dies bei den 
Steinkohlenablagerungen der Steinkohlen- oder Tertiärformation in der Regel der 
Fall ist. Eine grössere Zahl von Berg- und Schurfbauen entbehrte einer solchen 
entsprechenden Leitung. Daraus lässt sich erklären, wie es möglich war, dass 
Schurfbaue auf Steinkohlen in Schiefern des Neocom (Hallbachthal) oder der 
Kössener Schichten (Feuchtenauer A lpe) begonnen wurden, dass evident nutz
lose Schläge, z. B. in Hangendkalksteinen (Lindau) getrieben worden sind, und 
dgl. mehr. Man darf desshalb die Vermuthung aussprechen» dass mancher Schurf
bau nur aus obiger Ursache in Aufliegenheit gerieth, wie denn überhaupt in einigen 
Terrains eine g r o s s e  A n z a h l  v o n  S c h ü r f s t o l l e n  eröffnet und bei sich zei
genden Schwierigkeiten oder Störungen alsbald wieder verlassen wurde, wodurch 
Kosten in Anspruch genommen wurden, welche, wären sie auf e i n e n  e i n z i g e n  
energisch und mit Verständniss geführten Bau verwendet worden, in vielen Fällen 
zu einem günstigen Aufschlüsse geführt hätten. Letzteres wird um so wahr
scheinlicher, wenn man die Erfahrung berücksichtigt, dass die Steinkohlenflötze 
nahe zu Tag noch viel gestörter und verdrückter sich zeigen, als tiefer im 
Gebirge, und dass die gegenwärtig bestehenden rentablen Steinkohlenbergbaue 
unseres Terrains ihre günstigen Aufschlüsse nur in tieferem Gebirge gemacht 
haben.

Die K o h l e n e r z e u g u n g  in den „Grestener“  und „LunzerSchichten" Nie
der- und Oberösterreichs hatte bisher keinen grossen Aufschwung genommen und 
betrug jährlich nur einige Hunderttausend Centner. In den letztabgelaufenen 
Jahren, in welchen der Absatz stockte, hatte dieselbe das Quantum von 200.000  
Centnern kaum überstiegen. Bei der grossen Verbreitung der Steinkohlenführen
den Schichten und bei der namhaften Zahl von Steinkohlenbergbauen in unserem 
Gebiete erscheint diese Kohlenproduction allerdings als eine verhältnissmässig 
geringe. Sie lässt sich aber aus mehreren Gründen, deren auch schon Erwäh
nung geschah, leicht erklären. Die vielen Störungen in der Kohlenablagerung 
und die dadurch nothwendig werdenden zahlreicheren Aufschlussbaue im tauben 
Gebirge, die Unregelmässigkeiten in den Steinkohlenflötzen, die durchschnittlich 
geringe Mächtigkeit der letzteren, bei einzelnen Bauen wohl auch die mangel
hafte Betriebsleitung erhöhen bei den meisten Bauen die Gestehungskosten der 
Steinkohlen in einem solchen Grade, dass die Gewerken, wenn sie einen Ertrag 
von ihrem Grubenbaue beziehen wollen, die Steinkohlen nur mit hohen Verkaufs
preisen hindangeben können. Letztere stehen in der That bei einzelnen ßergbauen 
auf 6 0 — 80 kr., ja selbst auf 1 fl. ö .W . pro W iener Centner Stückkohle l o c o  
G r u b e .  Alle Bergbaue sind weiters mehr weniger entfernt von billigeren Ver
kehrswegen, von der Eisenbahn und von der Donau, und die meisten derselben 
befinden sich in Gebirgsthälern, welche in der Regel guter Fahrstrassen ent
behren.

Die Verfrachtung der Steinkohlen von den Bergbauen muss daher auf der Axe 
statlfinden und vertheuert die Steinkohle mancher Gruben um ein Bedeutendes. 
Daraus ergibt sich die Schwierigkeit für die meisten Steinkohlenbaue unseres 
Gebietes, sich für ihre Kohlen eine entferntere Absatzquelle, z. B. in W ien , zu 
sichern, weil dieselben mit den Preisen anderer Kohlenwerke ausserhalb der 
Alpen in der Regel nicht zu concurriren im Stande sind i) .  Daher denn auch diese 
Bergbaue auf den Localabsatz, auf den Bedarf der nahe befindlichen Eisenhüt-

*) Gegenwärtig vermag z. B. nur die Steinkohle des O e s te r le in ’sehen Bergbaues zu 
Steg hei Lilienfeld auf dem Wiener Platze die Concurrenz auszuhalten.

K. k . g to log isoh e  ReichsaosU ll. 13. ßtnd . 1866. I . Hefl, 21
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tenwerke und Fabriken, angewiesen 'sind, und mehrere Bergwerksbesitzer 
( H e i s e r ,  F i s c h e r ,  F r u h w i r t h ,  T ö p p e r ,  Commune Waidhofen a. d. Ips.) 
in ihren Bauen in der Regel nicht viel mehr Steinkohlen erzeugen, als sie 
zum Betriebe ihrer eigenen Eisenwerks-Etablissements benöthigen. In dem 
letzten Jahre ist eben darum die Gesammterzeugung eine geringere als in früheren 
Jahren gewesen, weil der Localbedarf an Kohlen in Folge der Stockung der 
Eisenindustrie ein verminderter war.

S c h l u 9 s b e m e r k u n g c n .  Es sind im Vorhergehenden keine D e t a i l s  über 
die Verbreitung der alpinen S t e i n k o h l e n a b l a g e r u n g e n  in unserem Gebiete, 
90 wie über die Züge derselben gegeben worden, weil dieselben mit den „G reste- 
ner“  und „Lunzer Schichten“ Zusammenhängen, deren Verbreitung und Züge im
II. Theile dieses Berichtes detaillirt werden beschrieben werden. Nicht minder wer
den im II. Theile die Charaktere und Nachweisungen über das Hangende und Lie
gende der Steinkohlenablagerungen, die Lagerungsverhältnisse und dgl. im Ein
zelnen und im Ganzen näher erörtert werden, und ich muss daher in diesen 
Beziehungen auf den II. Theil des Berichtes verweisen, welcher das Verständniss 
des I. Theiles erleichtern und dessen Studium auch für den praktischen Berg
mann unentbehrlich sein wird. Ich will hier nur die Thatsachen constatiren, dass 
in unserem Gebiete die alpinen Steinkohlenlager in der That eine grosse Verbrei
tung besitzen, dass die Steinkohlen, welche sie fuhren, von ausgezeichneter 
Güte sind, dass sie sieb auf vielen Punkten als „abbauwürdig“ gezeigt haben und 
an mehreren Orten mit Vortheil abgebaut werden, und dass ungeachtet der zahl
reichen bereits vorhandenen Berg- und Schurfbauc noch ein grosses Terrain mit 
unverritzten oder mangelhaft untersuchten Steinkohlenablagerungen und daher 
die Hoffnung vorliegt, auf wissenschaftlicher Grundlage in Zukunft noch neue 
abbauwürdige Steinkohlenflötze aufzufinden und aufzuschliessen.

WTenn man jedoch die Frage aufwerfen wollte, w e l c h e  H o f f n u n g e n  man 
auf die Steinkohlen der Kalkulpen für die Zukunft setzen dürfe, dann müssen die 
bereits oben erörterten Verhältnisse als maassgebend im Auge behalten werden. 
Diese Verhältnisse, die Gebirgsstörungen nämlich und daher Mangel an weit aus
gebreiteten z u s a m m e n h ä n g e n d e n  Kohlenfeldern, die Art und die Beschaffen
heit des Vorkommens der Steinkohlenflötze, welche vor dem A b b a u e  viele und 
ausgedehnte V o r b a u e  bedingen und die daraus nothweudig folgenden grösse
ren Gestehungskosten, endlich die Lage der Kohlenvorkommen in meist ausser 
den gewöhnlichen Verkehrswegen befindlichen Gebirgsthälern, werden nun einer 
g r o s s a r t i g e n  Entwicklung der Steinkohleuindustrie in unserem Gebiete stets 
hinderlich im W ege stehen, da sie einerseits der Quantität der Erzeugung Schran
ken setzen und die Sicherheit derselben beeinträchtigen, andererseits aber den 
Verschleiss der Steinkohlen auf entfernteren Absalzpunkten in der Regel unmög
lich machen. Der Kohlenabsatz wird daher auch in Zukunft in d e r  R e g e l  auf den 
L o c a l b e d a r f ,  insbesondere auf den Bedarf der in der Umgebung der Bergbaue 
befindlichen Fabriken, Eisenwerke u. s. f. gebunden sein, und daher die Produc
tion von diesem Bedarfe abbängen. Den Brennstoff bedürftigen Etablissements in 
der Nähe der Steinkohlenbergwerke in unseren Kalkalpen aber werden die 
Steinkohlenflötze der „Grestener“ und „Lunzer Schichten“ stets zum wesent
lichen Vortheile gereichen, und man wird desshalb den Steinkohlenablagerungen 
dieser Schichten einen g r o s s e n  l o c a l e n  W e r t h  nicht absprechen können. 
Dass bei besonders günslingen Umständen Ausnahmen von der eben angedeuteten 
Regel Platz greifen können, ist selbstverständlich. So sehen w ir, dass die Stein
kohlen von dem Ö s t e r l e i n ’schen Bergbaue zu Steg bei Lilienfeld, welcher bedeu
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tende Kohlenaufschlüsse besitzt und unter rationeller Leitung steht, selbst auf dem 
Wiener Platze zum Verkaufe kommen, wozu nebst der 'ausgezeichneten Qualität 
der Kohle gewiss auch die günstige Lage des Bergbaues unmittelbar an 
der von St. Pölten nach Maria- Zell führenden Poststrasse und dessen 
verhältmässig nicht grosse Enlfernung (drei Meilen) von der Kaiserin Eli
sabeth -  Westbahn die Möglichkeit bietet. Eben so würden Eisenbahnen, 
welche unser Kohlengebiet berühren, ohne Zweifel einen günstigen Ein
fluss auf die Entwickelung der in ihrer Nähe befindlichen Steinkohlenberg
baue nehmen, und in dieser Beziehung ist z. B. die Vorausetzung gerecht
fertiget, dass die projectirte Eisenbahn von Stadt Steyr nach dem Ennsflusse nach 
Ober-Steiermark die in den Ennsgegenden befindlichen Steinkohlenwerke, nament
lich jene im Pechgraben, befähigen würde, ihre Aufschlüsse zu erweitern und 
zu vervollständigen und sich einen Absatz ihrer Steinkohlen zu sichern, so wie 
sie zweifelsohne Anlass zu neuen Schürfungen auf Steinkohlen in jenem Ter
rain gäbe.
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II Die ur-archäologische Culturschichte von Bamberg. 

Von Dr. A. Haupt,
kän ig l. b ftje r. P ro fe ia o r  und Inapeolor des köaig ). M ioeralieo-C abiaets Id Bamberg«

V o rg e le g t  in der S itzu n g  der k . k . g e o lo g is ch e n  Reichsanstalt am 21 . F ebruar 186 5 .

(Mit Beziehung auf die früheren Nachrichten von Herrn A. S t e l z n e r  in 
der Sitzung der k. k. geologischen Reichsanstalt am 6. December 1864 (Jahr
buch, Baud 14. Verh. Seite 226, und von Herrn Kön. Bayer. Bergrath C. W . 
Gi l i nbe l  in der Sitzung am 17. Jänner 1865 (Jahrbuch, Band IS . Verhandl., 
Seite 10 ) W . H.)

Es sind zwei Fundorte, welche eine frühere Ansiedlung um Bamberg 
beweisen sollen, wohl auseinander zu halten. Auf dem Spinnereiterrain findet 
sich keine Culturschicht, auch kein eigentliches Torflager, sondern nur eine, 
aber nur am dermaligen Spinnereicanal-Ufer, welches den Steilabfall des links 
davon zu Tage gehenden Keupersandsteines bildet, angelehnte, höchst regel
mässige Schicht von Dammerde, Thon, Geröll und Sand, plastischem Thon und 
einer verfilzten Schicht alten Diluvialanschwemmigs, letzteres 10— 12 Fuss 
unter Boden, und auf der Sohle unten steht wieder Keupersandstein an. Die 
Knochen, wovon kein einziger zersägt, die meisten ganz, wenige zerbrochen, 
die Götzenbilder, die Ziegeltrümmer, die Schwerter, Schilde, Urnen u. s. w. 
lagen im Diluvial-, meinetwegen auch Alluvialsand rechts davon. Hier zeigte sich 
allerdings keine Schichtung, ausser der von Sand und Kies. Auch die Kähne, 
beschwert mit Schotter, lagen im Sand. Auch die Pfähle stacken im Sand und 
waren circa IS  Fuss unter Boden oben an den aus dem Sande hervorragenden 
Köpfen abgestockt. Hier fand sich auch in gleicher Tiefe Strombus auris Dianae. 
Dieses alles, und die darauf bezüglichen Combinationen und die Annahme, dass 
hier als in einem vorhistorischen See Pfähle für irgend einen menschlichen 
Zweck, und wahrscheinlich zur Uferbefestigung eingeschlagen gewesen waren, 
findet sich in meiner Abhandlung darüber im Regcnsh. zoolog. mineral. Verein 
von 1860, worin am Schlüsse auf die V er wand  ts c h a f t  dieser Spinnereiterrain- 
Ansiedlung mit denen damals erst aus der Schweiz bekannten Pfahlbauten hinge
wiesen wurde. Niemals in der Abhandlung wurde aber gesagt, dass die Ansied
lung jene wirklichen Pfahlbauten gewesen seien, welche man jetzt mit diesem 
Namen belegt, und so wurde auch in dem, im Correspondenten flir Deutschland 
abgedruckten Artikel nicht gesagt, dass das Spinnereiterrain ein Pfahlbaurest 
sei, sondern etwas ganz anderes und neues, nämlich: dass unter dem Strassen- 
pflaster von Bamberg (der Stadt) eine Culturschicht aufgefunden worden sei, 
welche Utensilien zeigt und eben so gestaltete Knochenreste, wie man sie in 
Olioütz und in m a n c h e n  Pfahlbauten findet. Es wurde h ier, und wird nicht
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behauptet, dass unter dem Bamberger Pflaster Pfahlbauten in dem jetzt gewöhn
lichen Sinn von Dr. Ha u p t  gefunden wurden; es wurde nur der Satz constatirt, 
dass „in einer bestimmten Tiefe unter dem Strassenpflaster von Bamberg 
Beweise menschlicher vorhistorischer Thätigkeit und respectiv eine Ansiedlung, 
wie früher unter dem Spinnereiterrain eine viertel Stunde von Bamberg gefunden 
wurden“ , und diese Priorität, und keine andere nehme ich in Bayern für mich in 
Anspruch.

Sollten aber meine in oben angegebener Abhandlung niedergelegten Deduc- 
tionen über die alte Ansiedlung auf dem Spinnereiterrain wirklich sich auf 
jene Periode zurückführen lassen, in welche man die P f a h l b a u t e n  zu legen 
jetzt gewohnt ist, sollten diese Funde zwar keine in dermaligem Seewasser oder 
in Torfmooren aufgefundenen Reste menschlicher Bauten, wohl aber Bauten an 
einem ehemaligen Seeufer sein, so darf ich auch für diese meine Entdeckung 
das Prioritätsrecht in Bayern beanspruchen; denn meine Funde datiren von 1859, 
die übrigen in den bayerischen Seen stehen alle nach 1862.

Darin eben liegt die Confusion. Während auf dem Bamberger Spinnerei
terrain keine Culturschicht sich zeigte, sich auch wegen der Zerstörung, welche 
die alten Diluvial- oder meinetwegen Alluvialwasser dort anrichteten, nicht finden 
kann, ist diese Culturschicht unter dem Bamberger Strassenpflaster gleichmässig 
von 2— 4 Fuss Mächtigkeit unter dem Schüttboden über die niederen Theile der 
Stadt, die jetzt mit dem Flussniveau in annähernd gleichen Horizontalen stehen, 
verbreitet. Hier ist und zunächst in der „langen Gasse“  diese Culturschicht von 
einer 2 — 3 Fuss starken Schicht von Flusssand überlagert, über welchem erst 
noch 2 Fuss Schuttbodcn liegt, und auf dem erst das Strassenpflaster, also, dass 
hier erst bei 8 Fuss Tiefe die Culturschicht beginnt und noch gut 2 Fuss in die 
Tiefe greift.

In dieser Schicht, und n i c h t  auf dem Spinnereiterrain finden sich die 
zerschlagenen und zersägten Knochen, finden sich eine Menge jener Gegenstände, 
die man anderwärts a u c h  in Pfahlbauten findet, und über deren Beschaffenheit 
ich zu referiren mir vorgenommen hatte. Hier fand sich das durchbohrte Cardium 
edule, hier die Spinnwirtel, die Knocheninstrumente, hier die Stückc reinen 
Kupfers, hier Schlacken von geschmolzenem Glas und Erz, hier die durch nahes 
oxydirtes Kupfer smaragdgrün gefärbten Knochen, hier Stücke reinen Bronzes, 
hier Lederstroifcn und ein Stück eines Lederkleides mit ledernen Hafteln, hier 
Reste von Raubvogel-Krallen. Aber auch hier wie auf dem Spinnereiterrain fanden 
sich Glas und Email, fand sich Glas aussen mit Thon üherbrannt und Thon aussen 
mit Glas überschmolzen, fanden sich Urnen, die gebraucht und ungebraucht, oder 
mit anklebender Kohle umgeben waren, Kohlenreste, verbranntes Getreide, Hasel
nüsse, Waldsämereien und yor Allem wieder das alte strohig-ästige Anschwem- 
inig. Aber auch hier unter dein Strassenpflaster fanden sich in der „Kessler
gasse“  in einer T iefe von 10 Fuss, in einer sehr dicken Cultursi-liicht vier neben
einander stehende eingcrammte, oben abgebrochene Pfähle, deren Unterende 
noch im Boden steckt. Das alles uud eine Menge anderer Dinge, z. B. bearbeitete 
Knochen, die mau bis jetzt auch aus Seepfahl- uud Torfbauten lierausbaggerte, 
liegt in der Culturschicht unter dem Bamberger Strassenpflaster, und zwar nicht 
nur an einemi Platze, sondern überall, wo man zur Canalisirung aufgrub, an 
Plätzen, die durch Strassen, Brücken und lange Zwischenräume von einander 
getrennt sind.

Daraus möge man erkennen, dass die Funde beider Terrains wohl vieles 
mit einander gemein haben, dass aber die Terrains selber bezüglich ihres 
mineralischen Habitus sehr Yon einander verschieden sind, und es daher von
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Irrthum zeigt, ich will nicht sagen Absicht, wenn beide mit einander confundirt 
werden.

An dieser Stelle, ja  an fast allen w ar, wenigstens so weit die Bamberger 
Stadtgeschichte zurückgeht, nie eine Wohnung gestanden, und ist sonach die 
Annahme historischer Auswürflinge nicht wohl zu rechtfertigen. Diese Unmasse 
reinen Regnitz-Sandes kann auch nie hieher gefahren worden sein, selbst auch 
nicht unter der Annahme, dass irgend ein nicht mehr bekanntes Hochwasser 
hier gewühlt habe; denn das W asser, welches Sand anführt, verfahrt immer 
correct und die Schichtenstreifen des Sandes sanft oder ruckweis auf und ab
gebogen, mit Geröll gemischt, weisen auf des physikalische Gesetz des Fort- 
schleifens und Ablagerns von Suspendirtem je  nach dessen Gewicht auch hier 
unter dem Strassenpflaster hin. W o der Sp a te n Sand einbettet, und sei es 
vor 2000 Jahren gew esen, wird man immer ein wirres Durcheinander finden, 
ein Haufwerk, gemischt mit grösseren oder kleineren Massen, und darunter 
fehlt aubh gewiss nicht das Material, das zufällig mit auf die Schaufel kommt und 
mit dem Sande nichts zu thun hat, Scherben, Mauer- oder Mörtelslücke u. s. w. 
Das ist nun alles unter dem Bamberger Strassenpflaster in der Sand- oder 
Culturschicht n i cht .

Regelmässig auf 200 Schritte lang, so weit wenigstens hier an benann
ter Stelle canalisirt wurde, zeigte sich diese Flusssandschicht mit unverkennbarer 
Schichtung, ohne Knochen, ohne Scherben, ohne Ziegeltrümmer, ohne Haus
utensilien. Und erst u n t e r  ihr, und durch eigens gemachte, noch 2 Schuh tiefe 
Löcher blosgelegt, beginnt, scharf begrenzt nach oben, diese Humus-, respective 
Culturschicht, und n ur in ihr, die gerne 2 bis 3 Fuss tief ist, worauf erst wie
der ein röthlicher Thon folgt, das tiefste, was erschürft wurde, liege» in grossen 
Massen die gespaltenen und zersägten Knochen. Nur in ihr liegen die Topf
scherben mit ihrer aus concentrischen Kreisen am Halse versehenen Ornamentik, 
und ganz von derselben Form , wie sie aus unseren sogenannten Heidengräbern 
in der Umgebung von Bamberg östlich so häufig angetroffen wird. Hier lagern 
auch die kleinen Hufeisen, die bis jelzt als Charkteristicum einer kleineren 
Pferderage angenommen werden.

Das wurde bald jedem Bamberger klar, dass dies ein Boden sei, der weit 
über die historische Kenntniss der Stadt hinausreiche. Zwei Dinge sind bei 
solchen Funden zu vermeiden: Erstlich ein zu rascher Herzschlag, Folge der 
Freude ob der Funde, und die Selbsttäuschung. Beiden hat der Forscher, und 
besonders der kleine Mann, mit Ruhe und Kälte, mit Misstrauen, mit Vergleichen 
und redlicher Beobachtung des Terrains zu begegnen, kurz mit gänzlichein 
Ausschluss aller Gefuhlscombination. Dann zweitens aber auch hat er sich zu 
hüten, herrisch abzusprechen und rasch zu verdammen, wenn die Sache noch 
nicht in das herkömmliche System pa9st, vor Allem aber steht das Todtschwei- 
genwollen nicht gut an.

Bis die Wohnungsverhältnisse der alten Ansiedlungen, sei es auf Pfählen 
in Seen oder Mooren, sei es an See- und Flussrändern, noch bestehenden oder 
gewesenen (denn diese letzteren, glaube ich, werden von den Geologen noch 
vielfach nachgewiesen werden, sind es , wenn ich nicht irre, auefo bereits 
geworden) klar erkannt sind, wird noch manches Tröpfchen den Main und die 
Donau herabrinnen und es werden gar viele Theorien sich als grau erweisen.

Habe ich doch, der ich natürlich alles lese, dessen ich, als über Pfahlbau
ten und Verwandtes geschrieben, habhaft werden kann, noch n ie  von z e r s ä g 
t e n  Knochen gehört, sondern nur von gespaltenen, nichts gehört von Knochen, 
schwarz wie Ebenholz, von denen zuerst die Gelenkknöpfe oben und unten der
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Quere nach ab-, und deren übrige Mitteltheile von zwei Seiten her, von unten 
herauf und von oben herab, der Länge nach zersägt, und da, wo die beiden Säge
schnitte bis auf ein Splittcrchen des Knochens Zusammentreffen, abgsprengt 
sind, und zwar nur der Knochen des Vorderarmes, und k e i n  a n d e r e r ,  denn 
die anderen sind gespalten. Könnte man denn solchen Dingen gegenüber, wenn 
man sie noch nicht gesehen hat, nicht auch sagen: W eil bis jetzt noch keine 
beschrieben wurden, gäbe es auch keine? Es stehen aber meine zersägten 
Knochen zu Dutzenden der Ansicht frei, und viele Hunderte davon sind in die 
Knochenmühlen gewandert. Mehr noch! Ich mache mich anheischig, Zweiflern 
gegenüber —  freilich auf ihre Kosten —  mitten in den Strassen Bambergs, die 
ich bezeichnen werde, und unter deren Pflaster seit Menschengedenken kein 
Spatenstich gemacht wurde, an irgend einem selbst von Fremden zu wählen
den Punkt auf 3 — 5 Fuss einzusclilagen, und wette hundert gegen eins, dass auf 
einem Flächenraume von 20 Quadratfuss wenigstens ein halber Kartoffelsack von 
Hausthierknochen zu sammeln sind, darunter drei Viertel ganze oder gespaltene 
und ein Viertel zersägte. Haben ja die bei der Canalisirung im vorigen Jahre 
beschäftigten Taglöhner von den Knochen, die sie an die Knochenmühle ver
kauften, und zwar des Tags mehrere Centner, fast denselbe Gewinn gehabt, als 
sie durch den Taglohn verdienten.

Ich habe mir schon manchmal den Kopf zerbrochen, wenn ich von Kreide
meer, Jurameer u. s. w. las, wo denn die Ufer derselben seien, besonders wenn auf 
den geognostischen Karten in weitester Entfernung kein Steilrand als Abschluss 
sich mir zeigte, aber ich bin doch so bescheiden anzunehmen, dass die grösseren 
Forscher dieselben gefunden haben, und ich unterstehe mich nicht, den Herren 
(lachzurcchnr n, wie oft oder wo sie Erhebungen und Senkungen, Einrisse und 
dergleichen postuliren, um den nothwendigen Abschluss dieser Meere herzustel
len, denn ein Meer ohne höhere Begrenzung, also ohne Ufer, ist mir wenigstens 
nicht denkbar. Wenn ich nun in der Regensburger Abhandlung von der Bam- 
berger Umgegend angenommen, und wie mir es heut noch scheint, bewiesen 
habe, dass sie in vorhistorischen Zeiten ein See war —  und ein See muss doch 
auch ein Ufer haben —  so dünkt es mir doch leichter, dieses jetzt noch zu fin
den, als die Ufer der Straten absetzenden alten Meere , wenigstens ist es mit 
weniger Aufwand von physikalischen Ingredienzien zu ermitteln. Nun ist mir das 
bis jetzt, so viel ich wenigstens weiss, noch nicht bestritten worden. Ich bleibe 
also vor der Hand dabei, und warte auf bessere Gegengründe, als solche, die 
mein Terrain blos als Flussanschwemmung ansehen. Wenn nun also in der Nähe 
dieses Seeufers, das ich durch allmäligen Ablauf des S ees, wie natürlich, sich 
vergrössern lasse, bis zuletzt nur die dermaligen Flussufer übrig blieben, Reste 
menschlicher Thätigkeit oder gar Kunstfleisses finde und nachweise, so müssen 
wohl einmal Leute hier gewohnt haben, wenn auch nicht auf Pfählen. Denn wenn 
auch vieles zufällig anderswoher angeschwemmt sein mag, so wird doch wohl nicht 
alles angescliwcmint sein. Auf dem Spinnereiterrain wenigstens sind die drei 
Götzenbilder, wovon jedes einzeln 3 — 5 Centner schwer ist, gewiss nicht her
geschwommen, sondern ich meine, sie seien liegen geblieben, wo sie gestanden 
waren. W o  aber Götzenbilder aufgerichtet waren, da fand auch Götterdienst 
statt, und wo Götterdienst stattfand, da war auch eine Bevölkerung ansässig, und 
diese Leute werden es nun gerade so gemacht haben wie wir, sie haben geges
sen und getrunken, haben Thiere geschlachtet und die Knochen weggeworfen, 
da sie sie noch nicht als phosphorsaurer Kalk zu benützen verstanden.

Es finden sich aber auch in der Culturschicht unter dem Strassenpflaster von 
Bamberg, einem ändern Theile des ehemaligen See-, später Flussufers, und nur
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in der Culturschicht eine Menge von Resten sehr rohen menschlichen Kunstfleis- 
ses und zerspaltene und zersägte Hausthierknochen in Unzahl. Diese können auch 
nicht alle, ich meine sogar immer noch, gar nicht hergeschwemmt worden sein; 
denn Knochen, die in der Strömung fortgeführt werden, treiben nicht wie zer
fetztes mitgerührtes Laub und Holzbruchstücke an'sUfer, sondern bleiben vermöge 
ihrer Schwere auf dem Grund der Strömung und werden blos geschleift und mit 
Sand eingebettet. Nun liegen aber diese Knochen n i c h t  im Sande, sondern u n t e r  
ihm in einer schwarzen Moderschicht, die unter allen Verhältnissen sich nur da 
erzeugte, und heut noch erzeugt, wo thierische und vegetabilische Reste faulen. 
Somit glaube ich. immer noch, dass diese Knochen weggeworfen wurden von 
Leuten, die da herum wohnten. Irgend wo müsssen sie doch wohl gewohnt 
haben, wie weit vom Ufer weg, will ich freilich nicht mit Bestimmtheit an
geben.

Und noch etwas anderes wird auch schwerlich angeschwemmt sein, nämlich 
Dutzende von 1— 2 Centner schweren Keupersandsteinbrocken, ja selbst mit den 
Sandsteinen der isolirten Liaskuppe der Altenburg vermischt, welche in der 
Culturschicht liegen, und auf ihr, und somit von Sand umschlossen sind.

Die Physiognomien dur Gegenden sind nicht nach Einer Schablone zu deu
ten. Lange innige Bekanntschaft mit der Gegend, ein treues vorurthcilfreies 
Auge glaubt aus der Vogelperspective prägnanter Höhen herab sich Totalein
drücke zu verschaffen, findet oft, allerdings an der Hand der Geologie, mit einer 
Naivetät die Deutung recenter Erscheinungen, welche der Schulgeologe, gebun
den an die Hausgesetze der Wissenschaft, übersieht.

Es werden sich, was die frühesten Ansiedlungen und deren Fundorte betrifft, 
noch viele Thatsacben heraussteilen, welche weniger darin ihren Werth haben 
werden, dass sie einen vorhistorischen Culturzustand zu eruiren geeignet sind, 
als darin, dass sie beitragen werden, in die Wirkungsweisen der letzten vor
historischen Süsswasserfluthen und Strömungen, in die Torfbildung und die Pro
file mancher muldenförmiger Flächen mehr Licht zu bringen. Zwei Kähne, 
gefällt je  aus einem Stamm, mitten in einer seit Menschengedenken unerforsch
ten Tiefe von 14 Fuss im Treibsand, beladen mit mehreren Centnern von Lias- 
schiefer, der von dem Fundorte der Kähne jetzt wenigstens zwei Stunden ent
fernt ist, sind eine dem Geologen so gut wie dem Alterthumsfurscher im Inner
sten erregende Erscheinung, die fast mit einem Zittern begleitet ist, dasselbe, 
welches den sinnenden Wanderer ergreift, wenn er tief im Walde auf unbe
tretenem Pfade ein blutiges Beil findet. W ie letzterer mit einem Schauder 
sogleich an eine verborgene blutige Tliat denkt, so denkt der Geologe sogleich 
an eine Massenverbindung zwischen den Liasschichten und der Ansiedlung, 
wohin sie bestimmt waren, zwar nicht mit Schauder, aber mit einem Herz
klopfen, das der Segler empfindet, wenn er ein nie geahntes Land sieht.

Ich erlaube mir zum Schlüsse noch auf einen Gegenstand aufmerksam zu 
machen, der für meine Leidensgefährten, welche Culturschichten unter Stras- 
senpflastern studiren, einige Erfolge haben kann. Die Pfahlbauten in Seen und 
Torfmooren warten ruhig, und haben Jahrhunderte lange gewartet, bis ein glück
liches Auge sie fand und begriff. Sie liefern willig an die Baggerschaufel ab, 
was in ihren Eingeweiden verborgen lag. und der Forscher, der sich mit oder 
ohne Diäten damit beschäftigt, kommt und geht, und kommt nach vier Wochen 
wieder und seine Pfähle stehen noch, sein Schlamm liegt noch da, und findet er 
auch heute nichts, so findet er manches doch morgen.

Das ist aber ganz anders mit dem Suchen unter dem Strassenpflaster. Die 
Communen kümmern sich blutwenig um Scherben und Knochen, sie wollen ihre

K . k . g eo lo g is ch e  ReicfcsaoBtalt. 15. Dond. (. Heft. 22
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Canäle fertig haben; die Accordanten kümmern sich blutwenig um Knochen und 
Scherben oder gar altes Leder und Anschwemmig, sie müssen mit ihren Schür
fen fertig werden, wenn sie nicht Verlust oder Conventionaistrafen gewärtig 
sein wollen. Während daher bei einem zu grabenden Stadtcanal sechs 
Schritte zuvor die Taglöhner graben und auswerfen, wölben sechs Schritte 
dahinter die Maurer wieder zu und betten das Ausgeworfene wieder ein, und 
gleich hinter ihnen sitzt schon der Pflasterer und löscht jede Spur vom Graben 
aus. Das heisst: auf den Beinen sein.

Niemand wartet, alles eilt. Was ich früh um 7 Uhr verpasste, ist vielleicht 
schon um 12 Uhr Mittag für die Wissenschaft auf Jahrzehnte oder noch länger 
verschlossen. Hier heisst es: Zeit und Belohnung opfern; dieser gute W ille sollte 
nicht verkannt werden; diesen konnten dieCommunen besonders dadurch unter
stützen, dass sie auf den dem Forscher günstig scheinenden Punkten, die ausser 
der gewöhnlichen Cnmmunication liegen, Einschlägen erlaubten, und für einige 
Zeit ihre städtischen Taglöhner zur Verfügung stellten. Solcher classischer 
Punkte weiss ich nun freilich in Bamberg mehrere, ob ich sie aber je  mit Müsse 
werde eröffnen können, steht dahin. Vielleicht kann Herr Professor Dr. J e i t t e -
1 e s  in Olmütz noch ein Paar Strophen zu vorstehendem Klaglied hinzufügen.

Bamber g ,  am 29. Jänner 1865.
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III. Arbeiten, ausgeführt im chemischen Laboratorium der 
k. k. geologischen Reichsanstalt. 

Von Karl Ritter v. H a u e r.

Nr. 1. Braunkohlen aus den Gruben des Herrn Ludwig K u s c h e l  zu Johan
nesthal in Krain. Untersucht von Herrn Ludwig K u s c h e l  jun.

1. Mittelbank aus dem Alexander-Schachte.
2. Liegendbank aus demselben Schachte.
3. Hangendbank „  „  „
4. Okurelka-Bau, Mittelbank.
5.
6. n

»
Liegend bank. 
Hangendbank.

Wasaer 
in 100 

Theilen

Asch«
ID 100

T heileo

Reducirte 
G ew ichts- 

theile Blei

W ärm e-
Einheiten

Aequiralent einer 
SO " Klafter w ei
chen H olze» in 

Centner

i . 12-6 2-6 19-595 4428 11-8
2. IS O 5 6 17-110 3867 13-5
3. 12-3 4 1 18-105 4092 12-8
4. 14-3 3-9 17-145 3875 13*5
5. 11-9 1 3 0 15-145 3423 15*3
6. 13 'S 2-4 17-520 3959 13*2

Nr. 2. Steinkohlen aus der Segen -  Gottes -G rube zu Rossitz in Mähren. 
Eingesendet von der dortigen Bergdirection.

Die früheren im Jahrbuche aufgeführten Resultate von Untersuchungen 
dieser Kohle, welche einen Aschengehalt von 1 9 — 35 Pct. ergaben, beziehen 
sich auf Muster, welche aus der Ferdinandizeche bei Rican stammten, wo ein 
zusammengedriiektes, sehr verunreinigtes Flötz ahgebaut wurde. Nach der Mit
theilung der Bergdirection kommt im Rossitzer Reviere solche aschenreiche 
Kohle nur an den Flötzstörungen vor, wahrend die Hauptmasse des Kohlenvor
kommens rein ist, wie die nachstehenden Resultate zeigen :

1. 2. 3.
Wasser in 100 T h e i le n .................................................... 0*8 0*7 0*8
Asche „ „ „  ...................................................  5*7 6-3 5-1
Kokes „  „ „  ...................................................  71 0 74-0 72-0
Reducirte Gewichtstheile B l e i ....................................... 28-500 27*800 27-872
Wärme-Einheiten................................................................  6441 6282 6299
Aequir. einer 30" Klafter weichen Holzes sind Centner 8-1 8 '3  8*3

Nr. 3. Hydraulische Kalke von Corbesd bei Grosswardein in Ungarn. 
Untersuchung eingesendet von Herrn Freiherrn von W a t t  mann.

100 Theile enthielten:
Thon, K iese lerd e ............................................................ 2*7 6 '4  8-1

„ E ise n o x y d ...................................... ..................... 2 -7  20*0 1 8
Kohlensäuren K a lk ............................................................ 93*2 72*1 88-8

„ M agnesia ................................................... 1*4 1*5 1-3

22 •
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Nr. 4. Ackererdcn aus Ober-Oesterreich Zur Untersuchung übergeben von 
Herrn Dr. Joseph Roman L o r e n z .

1. Ackerboden von Samerleithen, aus strengem Thon hervorgegangen.
2. „ „  Andsfelden.
3. Rohboden unter der Ackerkrume ron Rattlstatt.
4. Ackerkrume von Elkbam.
5. Angemoorter Sandletten, Ackcrgrund von Asten.
6. Ackerkrume aus den sandigen Feldern bei Asten
7. Mildester Lehmboden von Fehrnbach.
8 . Urbodcn von Fehrnbach.
9. Löss von Gbelsberg.

10. Schwerer Lehmboden von Sf. Florian.
11. Magerer Lehmboden bei Hohenbrunn.
12. Leicht angemoorter Lehmboden bei Tannleithen.

S c h l e m m r ü c k s t a n d  von 1. 4 -4 ; 2. 7 '4 ;  3 . 4 0  2 ;  4 . 1 * 9 ;  5. 10-G, 
6 . 1 - 8 0 ;  7 . 7 - 4 ;  8 . 2 - 6 ;  9 . 1 - 1 ;  10. 8 -2 ; U .  5-2;  12. 17 6 Pct.

Dieser Scblemmrückstand bestand durchweg aus mehr oder minder feinem 
Quarzsand mit einzelnen, etwas grösseren Geschieben von Quarz, mergligem 
Sandstein, danq aus wenigen Glimmerblättclien und Brauneisensteinkörnern. 
Der abschlemmbare Theil ist Thon,  der durchweg nur Spuren von Kalk und 
w enig Magnesia enthält. Bei Nr. 9. besteht der abschlemmbare Theil dagegen 
vorwiegend aus Kalk. Eben so sind Alkalien, Schwefelsäure und Phosphorsäare 
nur spurenweise vorhanden. Diese Ackererden, die sich durch Fruchtbarkeit aus
zeichnen, verdanken diese Eigenschaft daher mehr physikalischen als chemischen 
Gründen, wozu insbesonders die slark wasserhaltonde Kraft des Thones zu 
rechnen ist.

Nr. 4. Eisenerze (Brauneisensteine) und Roheisensorten von Gyalär in 
Siebenbürgen. Analysirt von Herrn Benjamin v. W i n k l e r .

1. Vom oberen Tagbruche, 2. von der Barbara-Grube, 3. vom unteren Tag
bruche, 4. aus dem östlichen Felde des Reviers, 5. vom Telek.

Gehalt in 100 Theilen:
1. 2. 3. 4. 5.

Unlöslicher Rückstand . . . 2-74 3-78 40-76 23-36 49-55
Eisenoxyd mitetwasThonerde 88-83 87-41 52-17 75-28 44-40
Kalkerde.................................. 1-19 Spur Spur — Spur
M a g n e s ia .............................. 0 5 6 » » — »
Schwcfel .............................. Spur » tt Spnr »
W a s s e r .................................. 6-36 7-94 7-02 1 1 8 5-56

Summe . 99 -68 9 9 1 3 99-95 99-82 99-51
Eisengehalt, nach der Mar-

g u e r i t t c ’schen Me
thode bestimmt . . . . 88 -85 57-72 35-42 46-73 28-35

Die Erze sind phosphor- und manganfrei.
Das daraus zu Govasdia erblasene weisse Roheisen enthielt in 100 Theilen

Silicium..................... 0-81 S c h w e fe l ................. 0-12
Kohlenstoff . . . .  2-70 (Graphit.)

das graue Roheisen:
Silicium ..............................2-24 Kohlenstoff..........................1*20
G raphit..............................2-42 S c h w c fe l ..........................Spur.
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IV. Verzeichnis der an die k. k. geologische Reichsanstalt 
gelangten Einsendungen von Mineralien, Gebirgsarten, Petre

facten u. s. w.

Vom 16. December 1864 bis 15. März 1865.

1 ) 16. December. 1 Kiste, 27 Pfund. Geschenk von Herrn Ferdinand 
S c h l i w a ,  k. k. Oberverweser in Reichenau, Malachittropfstein aus den dortigen 
Eisensteingruben. (Jahrb. 1864. Verhandlungen S. 240 .)

2 )  16. December. 1 Kiste, 46 Pfund. Von der Eisengewerkschaft zu Bud- 
weis, Eisensteine und Graphite zur chemischen Untersuchung.

3 )  23. December. 1 Kiste, 23 Pfund. Von der k. k. Bergverwaltung in 
Nagyag. Gesteine und Petrefacten aus der Umgebung von Nagyag, aufgesammelt 
von Herrn Bergrath r. Haue r  bei Gelegenheit der Uebersichtsaufnahmen in Sieben
bürgen.

4 )  25. December. 1 Kistchen, 8 ^  Pfund. Von der k. k. 'EisenwerksYer- 
waltung in Vajda-Hunyad. Roheisenmuster.

5 )  30 December. 1 Kiste, 209 Pfund. Geschenk von Herrn Berverwalter 
F. J e r e b  in Schönegg bei Wies. Reste fossiler Schildkröten aus den dtfrtigen 
Braunkohlcngruben. (Verhandlungen S. 7 .)

6 )  31. December. 1 Kiste, 200 Pfund. Geschenk yoii Herrn Justin R o b e r t  
in Oberalm. Marmormuster.

7 )  31. December. 1 Kistchen, 6 Pfund. Von Herrn Prof. V. von Z e p h a r o -  
v i c h  in Prag. Mastodontenreste von Franzensbad, gesammelt von Herrn Dr. P a l 
l i a r  di (Verhandlungen S. 8 1 .)

8 )  4. Jänner. 1 Schachtel, 1 Pfund. Geschenk von Herrn Gustav von N i e s s l  
in Brünn. Korund und andere Mineralien, aufgesammelt von Herrn A. O b o r n y  
(Verhandlungen S. 14.)

9 )  5. Jänner. 1 Packet, 6 Pfund. Geschenk von Herrn k. k. Ministerialrath 
L i l l  von L i l i e n b a c h  in Prrbram. Gelbbleierz von Pribrum.

1 0 ) 6. Jänner. 1 Packet, 3 Pfund. Geschenk von Herrn Friedrich C z e r n y  
Bergmeister zu Wossek hei Rokitzan. Petrefacten. (Verhandlungen S. 1 0 .)

11) 7. Jänner, 1 Packet, 1 Pfund. Von der k. k. Militär-Gestüts- Bauverwal
tung zu Radaulz. Schiefermuster aus dem Karpathensandstein.

12) 12. Jänner. 1 Kiste, 208 Pfund. Von dem gräflich A r c o ’schen Forst 
und Bergaint zu St. Martin. Braunkohlenmuster zur Untersuchung.

13) 15. Jänner. 1 Kiste. 1 2 %  Pfund. Geschenk von Herrn Ferdinand 
S c h l i w a ,  k. k. Oberverweser in Reichenau. Malachittropfstein. (Verhandlungen
S. 2 1 .)

1 4 ) 19. Jänner. 2 Kisten, 190 Pfund. Von der k. k. Werksverwaltung in 
Rodna, Gebirgsarten, gesammelt von Herrn Franz P o s e p n y .
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1 5 ) 23. Jänner. 3 Kisten. Von der k. k. Werks Verwaltung in Rodna. 
Gebirgsarten; gesammelt von Herrn Franz P o s e p n y .

1 6 ) 29. Jänner. 1 Packet, 6 Pfund. Geschenk von Herrn Bergverwalter 
August P i c h l e r  in Hör, Bezirk Bleiburg in Kärnten. Faserkohle aus dem dortigen 
Bergbaue.

1 7 ) 6. Februar. 1 Packet. 2 1/ s Pfund. Geschenk von Herrn Ferdinand S e e 
land , Bergverwalter zu Lölling in Kärnten. Rutil 'und Apatit von der Saualpe. 
(Verhandlungen S. 3 7 .)

18) 10. Februar. 1 Kiste, 97 Pfund. Geschenk von Herrn Ferd. A m b r o z  in 
Padert bei Rokitzan. Gebirgsarten und Mineralien. (Verhandlungen S. 5 4 .)

19 ) 28. Februar: 1 Kistchcn 2®/4 Pfund. Von der k. k. Eisenwerksverwaltung 
in Vajda Hunyad. Schlackenproben zur chemischen'Untersuchung.

20 ) 7. März. 1 Kiste, 18 Pfund. Von der k. k. Bergdirection in Rossitz. 
Steinkohleninusterzur chemischen Untersuchung.



17B

V. Verzeichniss der an die k. k. geologische Reichsanstalt 
eingelangten Bücher, Karten u. s. w.

Vom 16. December 1864 bis 15. März 1865.

H a m b e r g ;. N a t u r f o r s c h e n d e  G ese l l s ch a f t .  Sechster Bericht lur das Jahr 1861/62.
B a s e l .  N a t u r f o r s c h e n d e  G e s e l l s c h a f t .  Verhandlungen IV, 1. 1864.
B e r l in . '  K. Hande ls  - Minister ium.  Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinen- 

wesen in dem preussischen Staate. XII, 3*1864. — Die baulichen Anlagen auf den Berg-, 
Hütten- und Salinenwerken in Preussen. III, 2. 1864.

„  D e u t s c h e  g e o l o g i s c h e  G e s e l l s c h a f t .  Zeitschrift XVI, 3. 1864.
„  P h y s i k a l i s c h e  G e s e l l s c h a f t .  Die Fortschritte der Physik im Jahre 1862. Berlin 

1864.
Bernard, Karl, Ober -  Ingenieur der Theissbahn in Wien. Längenprofile der Theissbahn. 

(Man. in 6 Rollen.)
B t fh m .-Iv e ip a . K. k. O b e r - G y m n a s iu m .  Programm für 1850.
B o l o g n a .  A c c a d e m i a  d e l l e  s c ienze .  Memorie. Ser. II, T. III. f. 4. 1861. —  Indici 

generali della collezione pubblicata col titolo di memorie in 12 tomi dal 1850 al 1861. 
Bologna 1864.

Brünn. K. k. S taats-Gymnas ium.  Programm für 1857, 1864.
—  K. k. mii hr.-s c hl es. G e s e l l s c h a f t  für Ac k er b a u  u. s. w. Mittheilungcn. 1864. 

Nr. 5 1 -5 2 ;  1865. Nr. 1— 12.
B r u s s e l .  K. Ak ad em ie  der Wis senscha f ten .  Bulletins XV — XVII, 1863/1864. — 

Meraoircs XXXIV, 1864. — Mcmoires couronnes etc. cn 8. XV— XVI, 1863—64. — 
Memoires couronnes des savants etc. XXXI. 1862— 63. — Annuairc 1864.

Calcutta. G c o l o g i c a l  Survey .  Mcinoirs. Palacontologia indica. III, 2, 5. 1864. — 
Memoirs III, 2. IV, 2. 1863—(54. — Animal Report 1863 — 64.

Capodistria. K. k. Gymnas ium.  Programma 1858, 1863.
C a s s e l.  Ve r e in  für  Naturkunde.  XIV. Bericht über die Vereinsjahre 1862/64.
C h e r b o u r g .  S o c i e t e  im per ia le  des s c i e n c e s  nature l l es .  Memoires. IX, 1863.
C h r is t ia n ia .  Königl .  Univers i tä t .  Nyt Magazin for Naturvidenskabernc XII, 4. XIII, 

1— 4. 1863— 64. -  Gaver 1862— 63.
v. Cotta. Bernh., Professor in Freiberg. Verhandlungen dos bergmännischen Vereins zu 

Freiberg vom 28. November 1864. (Berg- und Hüttenm. Ztg. Nr. 5, 1865.)
Darmstadt. Mitt e l rh e in .  G e o l o g i s c h e r  Vere in .  Geologische Specialkarte des 

Grossherzogthums Hessen u. s. w. Seet. Darmstadt geologisch bearbeitet von R. Lu d
wig.  Darmstadt 1864.

„  G e s e l l s c h a f t  für  Erdkunde .  Notizhlatt u. s.w . III. Folge. Hft. 3, Nr. 25—36. 
1864.

D e m id o i f ,  Fürst Anatol. Obserralions meteorologiques faites & Nijne -  Taguilsk. 
(Monts Ourals, Gouv. de Perm). Annee 1863.

D e s  C l o i z e a u x  in Paris .  Note sur les formes cristnllines et sur les proprietes optiques 
birefringentes du Castor et du Petalite (Ann. de Chem. et de Phys. 4. Ser. T. III.) — 
Note sur la classificalion des roehes dites hyperites et enphotides. (Bull.Soc. geol. 1863.)

Dorpat. K. Univers itä t .  Indices scholarum. 1864. — Geschichtlicher Ueln-rblick über 
die Kesection des Kniegelenkes vom Jahre 1856 bis 1863. Vou W. Abel .  1864. — Imp. 
specuJ* actronomicao Pulcoviensi a. d. 4. aug. 1864 quintum lustrum exactum celebranti 
gratulatur Universitas. 1864. — Zur Lehre von der Danneinschicbung. Von A. Ha nsen.  
1864. — Ueber Resection des Unterkiefers, Bemerkungen u. s. w. Von C. G er ieh .
1864 .— Beiträge zur Lehre vom Fieber. Von E. Behsc .  1864. — Ein Beitrag zur 
Lehre von der Embolie der Lnngencapillaren. Von M. Hohlbeck .  1863. — Ueber den 
Einfluss ozonisirter Luft auf die Athmung warmblütiger Thiere. Von A. Hä ck er. 1863



Ein Fall von primärer partieller Osteomalacie. Von R. G. K l eb er g .  1864. —  Ueber 
die Exarticulation im Fussgelenke mit osteoplastischer Verlängerung im Vergleiche 
zu ähnlichen Operationen. Von C. L. v. Reimer.  1864. — Ein Beitrag zur Casuistik 
der Atresie des Uterus bicornis. Von 0. Prevöt .  1864. —  Ueber die Einwirkung 
des WasserstolThyperoxydcs auf diei physiologische Verbrennung. Von J. Assmuth.  
1864. — Experimentale Beiträge zur Kenntniss der Wiirmercgulirung beim Menschen. 
Von W. Kernig.  1864. —  Versuch einer Flora Allenlackens und des im Süden angren
zenden Thciles von Nord-Livland. Von L. Grüner .  1864. — Chemische Untersuchung 
über einen an der Betula alba und verwandten Arten vorkommenden Pilze. Von Dr. G. 
D r a g e n d o r f f .  1864. — Die Quetschung als chirurgische Operation in ihrer neuesten 
Form. Von F. M i c h n i e w i c z .  1863. —  Das mineralogische Cabinet der k. Universität 
Dorpat. Von C. Grewingfc .  1863. — Beiträge zur Lehre vom V'crdauungsferment des 
Magensaftes. Von A. v. Helzl .  1864. — Beiträge zu den plastischen Operationen. Aus 
dtr Dorpatcr chirurgischen Klinik vom Jahre 1854—1864. Von V. L. K iparsky .  1864.
— Beiträge zur Kenntniss der Elephantiasis arabum, an der chirurgischen Klinik zu 
Dorpat. Von C. Ivensen.  1864.

Dresden. Ver e in  für  Erdkunde.  Erster Jahresbericht. 1864. — Satzungen. 
Dublin« R o y a l  S o c i e t y .  Journal Nr. XXXI. October 1863 bis Juli 1864.
E d in b u r g h . Roya l  S oc ie t y ,  Triinsactions XXIII, 3, 1863— 64. — Proceedings. Session 

1863— 64.
E m m r ic h .  Dr. H. Professor in Meiningen, flic Cenomanc Kreide im baierischen Gebirge. 

Meiningen 1865.
E r d m a n n , A. Professor in Stockholm. Sverigcs geologiska undersökning etc. Nr. 6 —13.

Stockholm 1863-1864.
E r d m a n n , 0. L., Professor in Leipzig. Journal für praktische Chemie. 93. Bd. 1.—8. Hft., 

Nr. 17 -  24, 1864 ; 94. Bd. Hft. 1, Nr. 1, 186S.
E r la u .  Kath. Gymnasium. Programm für 1863/64. — Schematismus sacri et exemti 

ordinis CisUreiensis. 1865.
E s s e g g «  K. k. Gymnasium.  Programm für 1855, 1861—62, 1864.
F r a n k fu r t  a/IM . Z o o l o g i s c h e  G e se l l s ch a f t .  Der zoologische Garten Nr. 7— 12. 

1864.
v .  i 'r a u e n f e ld ,  Ritter G., Custos-Adjunct im k k. Hof-Naturalien-Cabinct in Wien. Var- 

zcichniss der Namen der fossilen und lebenden Arten der Gattung Paludina Lam. nebst 
jenen der nächststchenden und Einreihung derselben in die verschiedenen neuen Gat
tungen. Wien 1863. (Verh. k. k. 2ool. bot. Ges. XIV.) — Zoologische Miscellen. I —III. 
(1. c.) — Entomolngische Fragmente. I. (I. c )  — Ueber in der Gefangenschaft geborne 
Jungen von Salamandra maeidosa. hrnir. Nach Mittheilungen von Hurrn Dr. R i c h t e r  
und Dr. S t e in da c hn e r  (I. c .)  — Ueber eiüige Pflanzenverwüstcr, eingesendet von 
Sr. Durchl. Fürst Col 1 o red o -M an ns fe l  d. (I.e .) — Das Vorkommendes Parasitis
mus im Thier- und Pflanzenreiche. Eine übersichtliche Zusammenstellung der Verhält
nisse desselben. Als Festschrift zur 50jährigen Jubelfeier der naturforschenden Gesell
schaft in Emden. Wien 1864. — Ueher Gctreideverwuster. Von G. A. Künst l e r .  
(Verh. k. k. zool. bot. Ges. XIV.) — Cecidnmya destructor Ley. Weizengallmücke oder 
Weizenverwüster. Von Fr. Haberland t (I. c.) — Ueber eine bisher wenig beobach
tete Getreidemotte Tinea pyrophagella Kllr. Von Fr. I labcrlandt.  (I. e.)

Freiberg. K. Ober ber ga mt .  Jahrbuch für den Berg- und Hüttenmann auf 1865. 
Freiburg. N a t u r f o r s c h e n d e  Gese l l s ch a f t .  Berichte über die Verhandlungen. 3 .Bd.

2. Hft. 1864.
G ö r l i t z .  0 b e r - L a u s i t z i s c h e  G ese l l s cha f t .  Neues Lausitzisches Magazin. LXI. Bd.

1864.
Gorz. K, k. Ober -Gy mna s i um.  Programm X—XV, 1859— 1864.
Gotha. J . P c r t h e s ’ g e o g r a p h i s c h e  Anstalt .  Mittheilunßen u. s. w. 1864, Nr.10—12;

1865, Nr. 1, 2. ErgSnzungshefte Nr. 14, 15.
Göttingen. K. G e s e l l s c h a f t  der  Wi ssensch a f ten .  Nachrichten vom Jahre 1864. 
Gratz. K. k. Gymnasium.  Programm 1862, 1863,1864.

„  st. st. O be r re a l s c h u le .  VII. Jahresbericht. 1858.
„  G eo gnos  t i s c h - m on t an is  tis ch er Verein.  Die neogenen Ablagerungen im Ge

biete der Mürz und Mur in Ober-Stcicrmark. Von D. Stur. Wien 1864. (Jahrb. d. k.k. 
geolog. Rcichsanst. XIV.)

„  K. k. s t e i e r m ä r b .  L a n d w i r t h s c h a f t s ■ G es e l l s c ha f t .  Wochenblatt. XIV. Nr. 
4 -1 0 ,  1864— 65.

Giimbel, W., k. Bergrath in München. Ueber eia neu entdecktes Vorkommen von phos
phorsaurem Kalke in den jurassischen Ablagerungen von Fr anken. (Sitzungsb. k. Akad. 
d. Wissenseh. München 1864.)
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H a a g . Kön. Nieder ) .  R e g ie r u n g .  Geologische Karte der Niederlande. Nr. 3, 4, 8. 11 
und 17. ;(5 Bl).

Haast, Julius, Staats-Geologe in Christeliurch (Neu-Seeland). Report on the formations of 
the Canterbury plains with a geological sketch-map and five geological seetions. Scss. 
XXII, 1864. — Report on the geological Survey of the Provinee of Canterbury. Sess. 
XXII. 1864.

Halle. K. Univers itä t .  Febris typhosa infantum. Diss. auct R. S c h e l l e r .  1864. —  De 
generc quodam curvarum orthogonalium. Diss. auct. Ad. H oc hheim. 1864. — De 
integralium multiplicium reductione. Diss. auct. Rud. H e r zb er g .  18S8. — De atropini 
effectu. Diss. auct. Rud. Hohl. —  Abscessus pelvis subperitoaealis casus duo. Diss. 
auct. R. S. M eyr. Halis 1863. — De signis ophthalmoscopicis quorumdain amblyopise 
gen er um, quae ad retinae morbos referenda sunt. Diss. auct. Alf. Gräfe .  Halis 1858. — 
De monstris et monstrositatibus corporis humani ac de vi eorum ad vitam et valitu- 
dinem. Diss. auct. Ern. Joh. Rud. M o h s. Halis 1864. — De carcinomate recti adjecta 
casus historia. Diss. auct. Rieh. Giese.  1864. — De lineis curvaturae superfleierura. 
Diss. auct. Jul. Weingar ten .  Halis 1864. — Explicare tentatur quomodo fiat ut lucis 
planum polarisationis per vires electricas vel magnetieas declinetur. Dias. auct. Car. 
Neumann.  Halis 1858. — Acidum phosphoricum urinse et exerementorum. Diss.auct. H. 
A. ab Haxthausen.  Halis 1860. — De syphili neonatorum. Diss. auct. H. R os e n t h a l .  
Halis 1864. — Nonnnull* de usu hydroconii observationes. Diss. auct Rieh. Lam
brecht .  Halis 1863. — De nonnullis lavis Arverniaeis. Diss. auct. Bern. K os mann. 
Halis 1864. — Observationes quaedam de otologia-practica. Diss. auct. H. S c h w a r t z e .  
Halis 1863. — De elephantiasi nec non de casu quodam elephantiasis penis et scroti. 
Diss. auct. Alb. de Mey eren.  Halis 1865. — De indaganda quartzi systematis evolutione 
et de amplificandis evolutionibus crystallographicis. Pars prior. Diss. auct. Chr. E. 
Weiss.  Halis 1860. — De meningitide granulosa. Diss. auct. M. Henr. Anspach.  
Halis 1863. — Observationes de penitiorc pulmonum structura et physiologica etpatho- 
logica. Diss. auct. A. Co lb er g .  Halis 1863. —  De trichiniasi. Diss. auct. A. de G e l l 
horn. Halis 1864. — De morbis, qui ex urethrse strictura originem trahunt. Diss. auct. 
Ferd. Clio ms e. Halis 1863. — De sternopago. Diss. uuet. R. Tacke .  Halis 1864. — 
De ostitide gumosa. Diss. auct. P. E. Hase.  Halis 1864.

„  N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r  Vere in  für  S a c h s e n  und Thür ingen .  Zeit
schrift für die gesammten Naturwissenschaften. Jahrg. XXII, XXIII. 1863—64.

Hanau« Wetterau .  G e s e l l s c h a f t  für ge sam mt e  Naturkunde .  Jahresberichte 
1861— 1863.

H a n n o v e r .  P o l y t e c h n i s c h e  Schule .  Programme 1858/59, 1859/60.
„  Ar ch i t ek te n -  und In ge n ie u r -V er e i n .  Zeitschrift. Bd. X. Hft. 4. 1864. —  Die 

mittelalterlichen Baudenkmäler Niedersachsens. Bd. X. 1864.
„ Gewer be -V ere in .  Mittheilungen. 1864. Hft. 6. — Monatsblatt 1864, Nr. 11—12.

H e id e l b e r g .  Univers itä t .  Jahrbücher der Literatur. 1864. Hft. 6., 8., 10.—12.; 1865. 
Hft. 1.

v. Helmersen, Gregor. Kais. russ. Oberstlieutenant in St. Petersburg. Die Geologie in 
Russland. (Beitr. z. Kenntn. d. russ. Reich. XXIV.)

H io r t d a h l ,  Th., in Christiania. Chemisk Undersogelse af Mergellera og de deri iudeholdlc 
Boiler (Concretioner). (Foshandl. 1863.)

I n n s b r u c k . Fer d inandum.  XXX. Bericht über die Jahre 1862— 1863. — Zeitschrift 
UI. Folge. 1., 2., 3. Hft 1853; 12. Hft. 1863.

I r g e n g ' M., in Christiania. Beretning om de vigtigste Resultater af en i Sommeren 1863, 
foretaget geologiskUndersögclse af Kystcn af nordre Bergenhus Amt af M. I r gen s  og 
Th. Hiortdahl .  (Forbandl. 1863.) — Om de geologiske forhold paa Kyststrsekningen 
af Nordre Bergenhus Amt af M. I rgens  og Th. Hior tdahl .  Christiania 1864. (Univ. 
Progr.)

K a l o c z a .  O b e r - G y m n a s iu m  de r  PP. Soc.  Jesu. Programme 1861— 64.
K i e l .  V e te in  n ö r d l i c h  de r  E l b e z u r  V e r b r e i t u n g  n a tu r w i s s e n s c h a f t l i c h e r  

Kenn tn isse .  Mittheilungen. Hft. 5., 6. 1861— 63.
K je r u l f ,  Th., in Christiania. Erläuterungen zur Uebersichtskarte der Glacialformation am 

Christiania Fjord. (Zeitschr. deutsch, geolog. Ges. Berlin 1864.) — Bemserkninger om 
de glaciale Mergelboilers Dannelse. (Forhandl. 1863.)

K la g e n fu r t .  N a t u r h is t o r i s c h e s  Landesmuseum.  „Carintliia“,Zeitschrift fürVater- 
landskunde. 1864. Nr. 12; 1865. Nr. 1— 3.

„  K.k. L a n d w ir t h s c h a f t s -G e s e l l s c h a f t .  Mittheilungen 1864.Nr. 12;’ 1865. Nr. 1,2.
Klattau. K. k. Gymnas ium.  Jahresbericht I—II. 1851— 52.
K ö ln .  Redaction des „ B e r g g e i s t “ , Zeitung für Berg-, Hüttenwesen uud Industrii*. 1864. 

Nr. 101-105 . 1865. Nr. 1—23.
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K ö n ig s b e r g «  K. Univers itä t .  Index lectionum 1864— 1863. — Amtliches Verzeich
nis« des Personals u. s. w. 1864/65. — Verzeichnis« (1er Vorlesungen 1864/68. — 
Palaeogammari sambiensis, crustacei es ordine amphipodum succino inclusi descriptio 
Comment. auct. E.G.Zadda ch. 1864. — De oculo quodum, qui vulneratus est corpore 
alieno per corneam usque ad oculi fundum penetrante. Diss. auct. H. Pensky .  1864.
—  De encephalopathia rheumatica. Diss. auct. C. M. D i o s e g i .  1864. — De infinitivi 
apud poetas latinos usu. Diss. auct. 0. de G o lensk i .  1864. — De fistula vesico-vagi- 
nali.Diss. auct. Ott. Wa nd k e .  1864. —  PindarietAescliyli sententiae ad Deos Diorum- 
que cultum et religionem pertinentes. Diss. auct. H. S k e l  nik. 1864. —  De conditionc 
Italiac inferioris Gregorio VII. Pontifice. Diss. auct. G. Wein  reich.  1864. — De ratione, 
quae interccdit inter suppurationes et morbum Brightii atque albuminuriam, quibusve 
Symptomatis araputationes indieentui'. Diss. auct. E. S tadion .  1864. —  Commentatio 
ad C. 86. D. ad legem Falcidiam. Diss. auct. Car. Liber Baro de Go l tz .  1864. — De 
Richardo, comiteCornubiae, electo, coronato rege romano. Diss. auct. A. Lipkau.  1864.
— Quid sit morbus, dijudicatur. Diss. auct. P. M. ü r z e w i e c k i .  1864. — De Stili- 
chone, isque qui de eo agant fontibus, Claudiano imprimis et Zosimo. Diss. auct. P. 
Schul tz .  1864. — De operationibus varicum haemorrhoidalium tractationis maxime 
galvanocausticae ratione habita. Diss. auct. G. R. idc fe ldt .  1864. — Quae congessi et 
composui ad recentem de lepra doctrinam illustrandam adjunctis casibus duobus. Diss. 
auct. A. Kob.  1864. — De parasitis integumenti communis. Diss. auct. R. T a u r e c k .  
1864. —  De oerebri morbo es syphilide orto. Diss. auct. Th. Deutsch .  1864. — 
Num versio in caput intcr gravidilatem sit adhibenda. Diss. auct. 0. Hieber.  1864.
— De aneurysmate aortae thoracis. Diss. auet. G. E n g e l b r e c h t .  1864, — De fonti
bus nonnullis historiae Frideriei I Barbarossas quaestionum spccimen. Diss. auct. G. 
Dittmar.  1864, —  De eclampsia gravidarum, parturientium, puerperarum. Diss. 
auct. H. Gerdion.  1864. — Quomodo fissurae palati duri concludantur. Diss. auct. A. 
P e tr u s c h k y .  1864. —  Qua via msufficientia renum symptomata uraemica efficiat. 
Diss. auct. M.P,erls. 1864.— De echinococco in hepate hominis. Diss. auct. C. V o i gd t .  
1864. — De corporibus liberis articulorum. Diss. auct. Fr. de R e c k l i n g h a u s e n .  
1864. — Dissertationes de synecdochi, de catachresi, de dissologia e L o b e c k i i  
scholis nunc primum cditae.-1864.— L o b e c k i i  de acyrologia et de diploe dissertationes 
etc. 1864.
Kön. phys.  Ökonom. G es e l l s c h a f t .  Schriften- V. Jahrgang. 1864,1. Abtheilung. 

L a ib a c h .  K. k. O b e r - G y m n a s iu m .  Jahresbericht 1860—1864.
Lancia Friedrich, Herzog von Castel Brolo in Palermo. Prima esposizione di flori- 

coltura ed orticoltura eseguita in Palermo dal IS al 23 Maggio 1864.
Laube, Dr. G. C. in Wien. Die Fauna der Schichten von Sanct Cassian. Ein Beitrag zur 

Paläontologie der alpinen Trias. (Sitzb. d. k. Akad. d. Wiss. L. Bd.)
Leonhard, Dr. Gustav, Professor in Heidelberg. Neues Jahrbuch für Mineralogie u. s. w.

1864. Hft. VII.
Leutschau» K. k. kat ho l .  Gymnasium.  Jahresbericht 1852—1860.
Linz. K. k. O b e r - R c a l s c h u l c .  Jahresbericht 1852— 1854.

„  Museum Fran  cis co Carol inum. Bericht XXI, XXII. 1861— 1862.
L i o y ,  Paul, in Vicenza. Le abitazioni lacustri della eti della pietra nel Vicentino. Venezia

1865.
L ip p ,  Adolph, Scctions-Espeditor der k. k. pr. Carl Ludwig-Bahn in Lemberg. Braun- 

kohlenschürfung des Grafen Sc hu wal o f f  auf Talnoe zuJerki bei Kalnibtoto, des D. 
Bernadaki  zu Kaligorki ausgeführt im Jahre 1860 von dem ßergbauingenieur Herrn 
Anton S c h n e i d e r  aus Breslau. (Man.)

London. R o y a l  I n s t i tu t i o n  o f  Great  Britain.  Proceedings. Vol. IV, Part. 4, 
Nr. 39, 40. 1864.

„  R. G e o g r a p h i c a l  Soc i e t y .  Journal. XXXIII, 1863. — On the relative Powers of 
glaciers and floating Icebergs in modifying the surface of the earth, by Sir R. Mu rc b i
so n. London 1864. (Address R. Geogr. Soc.) — Proceedings VIII, 6. IX, l f  1864— 1865.

„  G e o lo g i c a l  Soc ie t y .  Quartcrly Journal XX, 3. 4. N. 79 , 80. 1864. — List. Nov. 
1864.
L innean  S oc ie t y .  Transactions. XXIV. 2. 1863. — Journal. Botany N. 27—30; 
Zoology N. 2 7 -2 9 .  1863-1864. Address. 1863, 1864. — List. 1863.

M a d r id «  K. A k a d e m ie  de r  W is s e n s c h a f te n .  Memorias. T. III. VI. j(Sec. II. cienc 
fis. T. I, 3, II, 1.) 18C3— 1864. —  Resumen 1861/62.

Mailand. R. I s t i t u t o  lomb.  di s c i e n ze  e l e t te r e .  Rendiconti. Classe di lettere etc. I. 
6 —7; CHasse di scienze matematiche naturali I. 7— 8. — Sulla importanza dei cimelj 
scientifici e dei manoscritti di Al. Volta,  discorso del Cav. prof. L. Magrini  (1864).

„ S o c i e t ä  i ta l iana  di  s c i e n z e  naturali .  Atti Vol. VI, fase. 3, 4, VII. 1864.



Mannheim. Vere in  für  Naturkunde.  30. Jahresbericht. 1864.
M a n z ,  Friedrich, Buchhändler in Wien. Oesterr. Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen.

1864. N. 52. 1865. N. 1— 12.
M a r e n z i ,  Graf Franz, k. k. Feldmarschall-Lieutenant, Triest. Das Alter der Erde. Ein 

geologisches Fragment im Geiste der Einsturztheorie. Triest 1864.
M e d ia s c h . Evang. Gymnasium.  Programm 1858—1859; 1861— 1864. — Der Weinbau 

in Siebenbürgen von Joh. Fabini .  Hermannstadl 1860 (Sep. Abdr, Programm Mediasch. 
Gymn. A. C. 1860.)

H ie ra n , K. k. Gymnas ium.  Programm 1860—1864.
d e  M o r t i l l e t , Gabriel. Paris. Geologie des environs de Rome (Atti. soc. it. di sc. nat. 

Milano VI. 1864.)
iM®sca.ii. Kais. Natur  f o r sch  er-Gesel l  sch aft. Bulletin. 1864. Nr. 4.
München. Kön.  bayr. Akademie  der  Wi ssensch a f ten .  Sitzungsberichte. 1864,11,2.
N e u b r a n d e n b u r g .V e r  ein der Freunde  d e r N a t u r g e s c h i c h t c .  Archiv. 18.Jahr 1864.
O d e r n h e im e r ,  F., herzogl. Nass. Oberbergrath, Wiesbaden. Das Berg- und Hüttenwesen 

im Herzogthum Nassau. 2. Heft. Wiesbaden 1864.
Oedenburg. E v an g e l i s c h es  Lyce um.  Programm 1861—1864.
O f fe n b a c h  a. M. Verein für Naturkunde.  Fünfter Bericht 1863/64.
Olmütz. K. k. Gymnasium.  Jahresbericht 1853-1855. 1857— 1861. 1864.
Padua. K. k. Univers i tä t .  Intorno al diabete artificiale. Diss'. di Fil. Fevini .  1864. — 

Sopra due casi di insufficienza valvolare aortica osservati nella elinica medica dell’ I. R. 
Universität di Padova. Diss. di L. P ov o le r i .  1864. — Alcuni ceni sull’ angina dilcri- 
tica. Diss. di II. S lave r io .  1864. —  Un caso de! morbo di Br ight  osservato nella 
clinica medica di Padova, con alcuni cenni intorno alle sostanze albuminoidi ed alle 
orine albuminose. Diss. di Nat. P i c co l i .  1864. — Cenni sul rcumatismo articolare acuto, 
aggiuntavi la storia d’ un caso pratico relativo. Diss. di Ant. Fa igl .  1864. —  Brevi 
cenni sopra le piii reccnti resezioui praticate nella clinica chirurgica dell’ Universita di 
Padova con 4 osservazioni di disarticulazione del piede col metodo di Sy me. Diss. di 
Gius. P o z o l o .  1864. — Sopra un caso di migliare con sudori cerulei per indaco. Diss. 
di Giac. Martini  1863. — Storia di una malattia grave c complicata sostenuta proba- 
bilmente da una lezione* dolle ossa.del cranio. Diss. di Dom. Ant. R e f o s c o .  1863. — 
Prospetto dei malati osservati ncll’ ambulanza della clinica chirurgica dell’ I. R. Univer- 
sitä di Padova. Diss. di Matt. Luchetin.  1863. — Dell’ iDfluenza dell’ asse cerebro- 
spinale sui movimenti del cuore delle rane. Diss. di Giov. Cr i con ia .  1863. —  Alcune 
considerazioni sopra le injezioni jodate nella cura doll’ idrocelc e dell'ascesso per con- 
gestioni. Diss. di L. Brajon.  1863. —  Alcuni cenni sulle corce con 5 casi cliuici di 
corea volgare o gesticulatoria. Diss. di Fil. Far inazzo .  1863. — Sopra le opinioni piu 
recenti intorno alla febbre puerperale e sopra il modo di curarla negli istituti di Vienna 
e Praga. Diss. di Enr. Cresc ini .  1863. — Sopra alcuni casi di paralisi. Osservazioni 
di Dom. Ga la nt i .  1863 — Varici degli :irti inferiori guarite collo schiacciamento 
lineare, brevi osservazioni di Giov. Rota.  1863. — Studii spcrimenlali sui gangli del 
cuore. Diss.di Em. Zen na r o. 1863. — Sopra un caso di ferita de lla lingua per caduta sul 
mento osservato in un fanciullo nella clinica chirurgica dell’ I. K. Universita di Padova. 
Diss. di Matt. Daona. 1863. — Sopra i casi conosciuti di ferile dell' artcria vertebrale 
con alcuni cenni anatomici e tisiologici. Diss. di Vinc. S ta l l i o .  1863. — Relazione 
delle gonartropatie osservate nella clinica chirurgica di Padova. Diss. di Fern. Fran -  
zolini .  1863. — Storia di albuminaria con anassarea e considerazioni sulla stessa ma
lattia. Diss. di Eug. L ince t t o .  1863. — Cenni di storia naturale e clinica medica sul 
Taenia solium e Uotriocephalus latus. Diss. di Faust. Ta d i  ello.  1863. — Alcune paginc 
dei mio vade-mecuni ossia 13 osservazione di ncvralgia femoro poplitea. Diss. di Clod. 
Pozzan i .  1863. — Qualtro osservazioni di fistola lagrimale guarita mediante il nitrato 
d’ argento fuso. Diss. di Rom. Prato .  1863. — Alcuni casi di pleuro-pneumonite gra- 
vissima osservati nella c'inica chirurgica dell’ I. R. Universita di Padova. Diss. di Lod. 
Sp roc an i .  1863. — Alcuni cenni sull'isterismo contrere casi di questa malattia osservati 
nella clinica medica di Padova. Diss. di Ar. Luzza t o. .1862. — Cenni statistici intorno alle 
irregolaritä rit'cribili alla gravidanza, parto e puerperio osservati nella clinica ostetrica 
della I. R. Universita di Padova. Diss. di Gaet. Antonini .  1862. -  Storia di lussazione 
ischiatica. Diss. di Ferd. R ighi .  1865. — — Storia di ematocele peri-uterino, premessi 
brevi cenni intorno a questa malattia. Diss. di Ad. Chiesa.  1865. — La fava del Calabar, 
esperimenti Gsiologici. Diss. di Pel. Pasqual igo .  1865. —  La fava del Calabar, cenni 
storici. Diss. di G. Vi cent ini .  1865.— Dell' itterizia in generale con otto osservazioni 
cliniche. Diss. di G. Dor i go .  1865. — Dell'eclampsia delle gravide, delle partorrenti 
e delle puerpere con due casi osservati nella clinica ostctrica di Vienna. Diss. di A. 
d’ Ag os t in i .  1865,
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P a d u a «  S o c i e t ä  d’ i n c o r a g g i a m e n t o .  II Raccoglitorc. 1865. Nr. 8 —11.
P a le r m o .  S o c i e t ä  d’ acc l im az ion e .  Atti IV. Nr. 7— 12. 1864.
P a r ia . E co le  imp. des  mines.  Annales. V. 3. VI. 4, S. 1864.

„  S o c i e t e  g e o l o g i q u e  de France .  Bulletin T. XXI, f. 14—28. ([1864.)
S t . P e t e r s b u r g .  Kais. Ak a d em ie  iler Wissenscha f ten.  Memoires. V. 2 , 0. VI.

1-12.1862/63. Bulletin V. 3 - 8 .  VI. 1— S. V II1— 2. 1862/63.
„ Kais,  g e o g r a p h i s c h e  G e se l l s c ha f t .  Compte rendu pour l’ annee 1863.

P i c t e t .  F. J., Professor in Genf. Materiaux pour la palcontologie suisse etc. Ser. III. 
(Description des reptiles et des poissons fossiles de Velare virgulien du Jura Neucha- 
telois par F. J. P i c t e t  et A. Jacc ard .  Livr. 1— 3. Geneve 1860; —  Description des 
fossiles du terrain cretace des environs de St. Croix par F. J. P i c t e t  et G. Cam-  
pic l is .  Partiell. Geneve. 1861—64.).

P r a g .  K. k. d e u t s c h e  Ob e r -  Re a l s c h u l e .  III., IV. Programm 1859, 1864.
„  K. k böhm. 0 b e r - R  ea l schu le .  Jahresbericht. 1855.
„  N a tu r h is to r i s c h e r  Verein „ L o t o s “ . Zeitschrift für Naturwissenschaften. 

XIV. 1864.
„  K. k. pa tr i o t . - ök on om .  G es e l l s c h a f t .  Centralblatt für die gesammte Landes- 

cultur und Wochenblatt der Land-, Forst- und Hauswirthschaft. 1864. Nr. 51— 52,
1865. Nr. 1— 9.

P r e s s b u r g .  Oef fent l icheOber -Rea lschule .JahresprogrammVI—VIII. 1856 — 1858.
R e g e n s b u r g .  Z o o l o g i s c h - m i n e r a l o g i s c h e r  Verein.  Correspondenzblatt XVIII. 

1864.
R e s t a n i ,  Abb. G. R., k. k. Gymnasial-Director in Verona. Sugli islinti. Pensieri attenenti 

alle osservazioni critiche del Dr. M. R u s c o n i  sul sistema di Gail  etc. Milano 1844.
Heus». Dr. A. E., .k. k. Universitäts-Professor in Wien. Ueber einige Anthozoen der Kössener 

Schichten und der alpinen Trias. (Sitzb. d. k. Akad. d. Wiss. Wien. L. 1864.)
R i g a .  N a t u r f o r s c h e n d e r V e r e i n .  Correspondenzblatt. XIV. 1864.
R i o  d e  J a n e i r o .  Inst i tu to  h i s t o r i c o - g e o g r a p h i c o .  Revista trimensal XXVI. 

XXVII. 1. 1863-64 .
R o e m c r ,  Ferdinand, Professor in Breslau. Notiz über das Vorkommen von Cardium edule 

und Buccinwn (Nassa) retietdatum im Diluvialkics bei Bromberg im Grossherzogthuin 
Posen. (Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges. Berlin 1864). — Ueber das Vorkommen des 
Rothliegenden in der Gegend von Krzeszowice im Gebiete von Krakau (1. c .) —  Ueber 
das Vorkommen von cenomanem Quadersandstein zwischen Leobschütz und Neustadt in 
Ober-Schlesien (1. c.)

R o s e ,  Gustav, Professor, Berlin. Bcschrcibung und Eintheilung der Meteoriten u. s. w. 
Berlin 1864. (Abh. d. k. Akad. d. Wiss. 1863).

R o s t o c k .  M e k l e n b u r g i s c  her  p a t r i o t i s c h e r V e r e i n .  Landwirtschaftliche Annalen 
1864. Nr. 42— 53.

R o v e r e t o ,  K. k. O ber -G ym n as iu m.  Programma IX—XIII. 1860—64.
R u m p le r ,  Karl, Buchhändler in Hannover. C- F. Z in ck en .  Die Braunkohle und ihre Ver

wendung. I. Theil. Die Physiogruphie der Braunkohle. Hannover I. Heft. 1865.
S a d e b e c k ,  Dr. Moriz, Professor iu Breslau. Zwei Vorträge über die Schneekoppe. 

Breslau 1865.
S a n d b e r g e r ,  F., Professor in Würzburg. Beobachtungen in der Würzburger Trias. 

(Würzb. natunv. Zeitschr. V.)
S c a r p e l l in i ,  E. F., iu Rom. Corrispondenza scientifica VII. Nr. 12—14. 1864— 65. — Bul- 

letino nautico. III. Nr. 3. 1865.
S c b e m n it z .  E v a n g e l i s c h e s  Gymnasium.  Ertesites etc. 1862—64.
S c h w i p p e l ,  Dr. C., Professor in Brünn. Das Rossitz-Oslawaner Steinkohlengebiet. Eine 

geognostische Skizze. (Verh. Naturf. Ver. Brünn. III. 1864.)
S e d l a c z c k ,  Ernest, k. k. Hauptmann in Wien. Ueber die zur Herstellung geographischer 

Karten nothwendigen und wünschcnswcrthen Arbeiten , wenn sic sich für wissenschaft
liche Zwcckc eignen sollen. (K. u. Gew. Bl. München 1864, Nov. u. Dec.)

S e x e ,  S. A., in Chrisliania. Om Sneehnen Folgefon. Christiania. 1864. (Univ. Progr. 1864.)
S i l l im a n n , B. Professor, New Haven. The amcrican Journal of Science and arls etc. 

Nr. 114— 115. 1864 -65 .
S k o f i t z ,  Dr. Alexander, Wien. Oesterreichise/ie botanische Zeitschrift. 1864. Nr. 7— 12.
S p a la t o .  K. k. Obe r -Gymnas ium.  Programma 1851—52. 1855. 1857—58. 1861. 1864.
S t e in a m a n g e r .  Katho l .  Gymnas ium.  Programm 1858. 1863—64.
S t o c k h o lm .  K. A k a de m ie  der  Wissenscha f ten .  ÖfversigtXX. 1863. —  Handlingar IV.

2. 1862.
S t r e f f l c u r ,  Valentin, k. k. General-Kriegscommissär, Wien. Oesterr. militärische Zeit

schrift. 1864. V. Jahrg., IV. Bd., 6. Lief.; 23—24. Heft; 1865. VI. Jahrg. 1. Bd. 1 - 4 .  Hft.
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S  z a r v a s .  Evang.  Gymnasium.  Programm 1860—1864.
Terquem, 0 .,  Metz. Quatrieme memoire sur les foraminiferas du Lias comprenant les 

polymorphines des departements de la Moselle, de la Cöte d’ or et de l’ Indre. Met* 1864. 
Theobald, G., Professor in Chur. Geologische Beschreibung der nordöstlichen Gebirge von 

Graubünden. Neuenburg 1863. Mit geologischer Karte. (Bl. XV.)
Trautschold, H., in Moscau. Reisebriefe aus Russland. (Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges. 

Berlin. 1864.)
Treviso. K. k. 0  ber -Gymnas ium.  Programms I—V. 1860—64.

?rient. K. k. Ober-Gyranasium.  Programma 18S9— 64.
riest. K. k. h y d r o g r a p h is c h e  Anstal  t der k. k. Marine.  Almanach der österreichi

schen Kriegsmarine für das Jahr 1864, 1865. III, IV. Jahrg. — Ueber die Bestimmung 
der Entfernungen auf der See. Von Dr. F. Schaub.  Wien 1862. (Marine Alm. 1863.) 

Udine. K. k. L y c e a l -  Gymn asium. Programma 1861.
„  A s s o c i a z i o n e  agrar ia  f r iulana.  Bulletino Anno IX. 1864.

Upsala. Kön. Akademie  der  Wissen sch a f t en .  Nova acta. Ser. III. Vol. V , 1. 1864. 
Utrecht. Kön. m e t e o r o l o g i s c h e s  Institut.  Meteorologische Waarnemingen in 

Nederland etc. — Notice sur les observations meteorologiques faites dans les Pays-Bas 
etc. Utrecht 1858.

Venedig. K. k. Inst itut  der W is se n sc h a f te n .  Memorie. Vol. VIII, Parte 4. 1863; XI. 3. 
1864. — Atti. IX. 9— 10, X. 1—3. 1864/65.

„ A t e n e o  veneto.  Atti. Ser. II, Vol. I, Punt. 4. Febbr. 1865. 
n Me c h i t a r i s t c n - C o  Ile gi um. etc. (Polyhistor.) 1864.

Verona. K. k. L y c e a l - G y m n a s i  um. Programma 1851— 1864.
Vicenza. K. k. L y ce a l - G y m n as iu m .  Programma 1863— 1864.

„ A c c a d e m i a  Ol impica .  Sul monumento alta memoria del vescovo Giov. G. Ca pp e l -  
lari.  Discorso letto da A. C. Negrin .  Vicenza 1864,—• Invito ad un corso di economia 
polilica, letto da F. L am pe rt i c o .  Vicenza 1863. — Sul teorema di T o r r i c e l l i  e 
conseguenti teoremi di S imp so n  e C a ta la n  relative alla quadratura delle superficie e 
cubatura dei solidi. Memoria di R. Dr. Vanl in.  Vicenza 1865. — Deila vita artistica di 
Giov. Mig l io ranza .  Discorso letto da Jac. Cabianca.  Capodistria 1861. —  Pro
gramma dei lavori da intraprendersi dalla sezione agraria dell’ Accademia Olimpica, letto 
dal Secretario B r ess  an. Vicenza 1855.

Villa, Anton, in Mailand. II congresso dei naturalisti svizzeri in Samaden nell'Agosto 1863, 
relazione ete. Milano 1864. Notizie sulle torbe della Brianza. (Giorn. dell’ lag. Arch. XII.) 
Lc cantaridi (Giorn. l'Illustr. ital. 1864.) — Le zanzare. (Adolescenza). Inlorno alla stelle 
filanti periodichc del 10 Agosto, lettera di Caterina S c a r p e l l i n i  di Roma al lign. 
prof. Ant. Villa.  (1863). — Sulla originaria formazione delle acquc oceanicbe e loro 
salsedine. Memoria di Rob. Sava. Milano 1864. 

de Visiani, Robert, Director des k. k. botanischen Gartens in Padua. Di una nuova specic 
di Manna caduta in Mesopotamia nel Marzo 1864. Venezia 1865. (Atti Ist. ven. di sc.) 

W aitzen. K. k. Gymnasium. Classification 1863—1864.
W a r a s d in .  K. k. Gymnasium.  Programm 1854— 1858, 1861— 1864.
W ie n .  H oh es  k. k. S t aatsmin is t c r ium.  Reichsgesetzblatt für das Kaiserthum Oester

reich. Jahrg. 1864. Stück 40—43; Jahrg. 1865. Stück 1—4.
K. k. s t a t i s t i s c h e  C en tr a l - C om m is s io n .  Der Bergwerksbetrieb im Kaiserthume 
Oesterreich für das Verwaltungsjahr 1863. — Mittheilungen aus dem Gebiete der Stati
stik XI. 3, 4. 1864-1865.
Kais.  A k a d e m i e  der  W is se n sc h a f t e n .  Sitzungsberichte: Philos.-histor. Classe 
XLVII, 1, 2, 1864. — Mathem.-naturw. Classe. 50. Bd., 2— 3. Heft 1. Abth., 3—4. Hft.
2. Abth. 1864. —  Almanach für 1851, 1858, 1864. — Die feierliche Sitzung im Jahre 
1853, 1854, 1859, 1860.
I{. k. Ce ntr a lansta l t  für M e t e o r o l o g i e  und Erdmagnet i smus .  Uebersichten 
der Witterung in Oesterreich und einigen auswärtigen Stationen im Jahre 1863. 
Wien 1865.
D o c t o r e n - C o l l e g i u m  der  me d i c i n i s ch cn  Facultät .  Gutachtliche Aeusserung 
über die Organisiruug der akademischen Behörden und ein definitives Statut der Wiener 
Universität (Oest. Zeitschr. f. prakt. Ileilk. 1865). — Ocsterr. Zeitschrift für praktische 
Heilkunde 1864, Nr. 5 2 -5 3 ;  1865, Nr. 1 -1 1 .
G ym na s iu m de r  k. k. T h e r c s i a n i s e h e n  Akademie.  Jahresbericht 185^59, 
1863/64.
C o m m u n a l - O b e r r e a l s c h u le  in der Vorstadt Wieden. Jahresbericht IV— IX. 
1859-1864.
K. k. g e o g r a p h i s c h e  G e s e l l s c h a f t .  Ueber allgemeine Bevölkerungs-Statistik mit 
besonderer Rücksichtauf Oesterreich. Von Dr. A. F i cker .  Wien 1860, — Das Kelten



thum und die Localnamen keltischen Ursprungs im Lande ob der Enns. Von Dr. A. 
F i ck er .  Wien 1861. — Die vorarlbergischen Grafschaften und Landstände. Von Jos. 
Bergmann.  Wien 1862. —  Graphische Darstellung der jährlichen Temperatur eines 
Ortes durch geschlossene Curven. Von Dr. S. Fr iedmann.  Wien 1863. — Höhen
messungen in Siebenbürgen. Von Fr. R. v. Hauer.  Wien 1860. — Ueber die graphi
schen Ausführungsmethoden von Höhenschichtenkarten. Von F. R. v. Hauslab.  — 
Topographisches Postlexicon der österr. Monarchie. Von J. A. Freiherrn v. l l e l f e r t .  
Wien 1863. — Zur älteren Topographie von Steiermark. Von J. C. H o f r i ch te r .  Wien 
1861. — Historisch-topographische Skizze des Bades Bartfeld u. s. w. Von E. Jano tä. 
Wien 1861. —  Die Zinzaren u. s. w. Von F. Kanitz.  Wien 1863. —  Bericht über 
einige im niederen Gesenke und im Marsgebirge ausgeführten Höhenmessungea. Von K. 
K or istka. Wien 1861. — Der westliche Elbrus bei Teheran in Persien. Von Dr. Th. 
K ot sch  y. Wien 1861. — Bericht über die Bedingungen der Aufforstung und Cultivi- 
rung des croatischcn Karstgebirges u. s. w. Von Dr. J. R. Lorenz .  Wien 1860. — 
Ein Tiefen-Thermometer von mehrfacher hydrographischer Verwendbarkeit. Von Dr. J. 
R. Lorenz.  Wien 1863. — Alte handschriftliche Schifferkarten in den Bibliotheken zu 
Venedig. Von Dr. P. Matkov ich.  Wien 1863. — Ueber die culturgeschichtliche Bedeu
tung der Stromsysteme Europa’s, insbesondere des Donaugebietes. Von Dr. R. P e r k -  
mann. Wien 1862. —  Das Maltathal in Kärnthen. Ersteigung des Hochalpenspitzes. 
Von Dr. A. v. Ruthner.  Wien 1861. —  Aus dem österr. Hochgebirge. Ersteigung 
der hohen Wildspitze im Oetzthale. Von Dr. A. v. Ruthner.  Wien 1863. — Beitrag 
zu den agrarischen Verhältnissen in Persien. Von Dr. J. E. Polak.  Wien 1863. — 
Grundzüge einer Hyetographie des österr. Kaiserstaates. Von K. v. Sonk lar .  Wien 
1860. — Von den Gletschern der Diluvialzeit. Von K. v. Sonklar.  Wien 1863. — Das 
Eisgebiet der hohen Tauern. Von K. v. Sonklar .  Wien 1864. — Einige Notizen über 
die Sklavenküste aus Westafrika. Von J. Steinemann.  Wien 1863; —  Die deutschen 
Colonien im Kronlande Galizien. Von R. Tempi  e. Wien 1860. — Die nördlichen 
Abfälle oder die galizische Seite der Karpathen. Von R. Temple .  Wien 1861. — 
Ueber die polnische Nation in der österr. Monarchie. Von R. T e m p l e  Wien 1863. — 
Das Mineralbad Krynica mit allgemeinem Seitenblicke auf Galiziens Heilbrunnen. Von 
R. T e m p  le. Wien 1864. —  Das Land in Oesterreich als Grundlage für Cultur und 
Geschichte. Von Bertr. Gatti .  Wien 1865. —  Die Religionssecten in Oesterreich. Von 
T. V. G oe h l er t .  Wien 1864. — R i t t e r  und Humboldt .  Die Begründer der 
wissenschaftlichen Erdkunde. Von Prof. Dr. V. Klun. Wien 1864. — Ueber Topogra
phie, mit Rücksicht auf Niederösterreich. Von Dr. M. Bec ker .  Wien 1864. —  Eine 
Skizze über die klimatischen Verhältnisse von Corfu. Von Dr. W. Winterni tz .  Wien 
1864. — Skizzea über die Bewohner Bosniens mit einer geographischen Einleitung. 
Von K. Sas. Wien 1864. —  Versuch einer Erklärung der Namen: Juvavum, Ivaro und 
Igonta. Von J. Bergmann.  Wien 1865. — Ueber Einführung der Quudratminute und 
der Quadratsecunde ala Einheiten des geographischen Flächenmasses Hei der Ausmitt
lung der relativen Bevölkerungsdichte des flachen Landes und der grösseren Städte. 
Von A. S te in hä us er .  Wien 1865. —  Geographie der k. Hauptstadt und Festung 
Olmütz, oder ein physicalisch-geologisch-geographisches und gcschichtlich-statistisches 
Bild von Olmütz. Mit einer Plankarte. Von Dr. J. N. W ol d r i eh .  Wien 1865. (Sämmt- 
lich Scparat-Abdrücke aus den „Mittheilungen der k. k. geographischen Gesellschaft.“ )
— Mittheilungen. VII. Jahrg. 1863.

W ie n .  K. k. z o o l o g i s c h - b o t a n i s c h e  G e se l l s c h a f t .  Verhandlungen XIV, 1864.
„ K. k. ,Lan d w i r t h s c h a f t s - G e s e l l s c h a f t .  Allgemeine land- und forstwirtschaft

liche Zeitung. 1864, Nr. 1—9.
Oesterr .  I n g e n i e u r - V e r e i n .  Zeitschrift. 1864, Hft. 10— 12; 1865, Ilft. 1. — 
Statuten 1864.

„ N ie d e r ö s t e r r .  Ge werbevere in .  Wochenschrift 1864, Nr. 10— 12.1865, Nr. 1— 12.
„ A k a d e m i s c h e r  Lese ve re in .  3. Jahresbericht über das Vereinsjahr 1863/64.

W e r s c h c t z .  O e f f e nt l .  Un terrea l s chu l e .  VIII. Jahresbericht 1862.
W ie n e r -N e u s t a d t .  K. k. Obergymnas ium.  Jahresbericht 1853. 1858— 1864.
Wiesbaden. HerzogI .  n a ss a u is ch e  R e g i  crung.  Die Landesvermessung des Herzog

thums Nassau, insbesondere die als Grundlage derselben festgestellten Resultate der 
Triangulirung. Wiesbaden 1863.

Würzburg. Ph ys ik . -me d i c in .  G e s e l l s c h a f t .  Naturwissenschaftliche Zeitschrift IV,
2— 3 ; V, 1—4 1863/64. — Medicinische Zeitschrift V, 4 —6, 1864.

„  L a n d w i r t s c h a f t l i c h e r  Verein.  Gemeinnützige Wochenschrift. 1864, Nr. 41— 53.
^ e a g g ‘  K. k. O be r g y m n a s iu m .  Programm 1861— 1864.
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15. Band. 1865. JAHRBUCH IL
DER

KAIS. KÖN. GEOLOGISCHEN REICH S-AN STALT. 

I. Ueber die Gliederung- der Kreideformation in Böhmen.

Von H e in r ic h  W o l f .
M it^ ollie iit in der S ilzo n g  d er  k . k. g eo log ia clien  ReicLsnrtalolt 10. Mai 1 86 4 .

E i n l e i t u n g .

Während der Abfassung meines Berichtes über die Aufnahme im östlichen 
Böhmen (1 8 6 2 ) hatte ich gelegentlich der Umschau in der Literatur über die 
Kreideformation Deutschlands den differentesten AufFassungsweisen begegnet, 
namentlich über jenen Theil, welcher speciell die Verhältnisse dieser Formation 
in Böhmen bespricht. Dies liegt aber in der Natur der Sache, denn die Grund
literatur, welche hierbei massgebend war, beruht auf dem Ergebnisse an Be
obachtungen, welche die geologische und paläontologische Wissenschaft bis zu Ende 
der Vierziger-Jahre gewährte. Diese Grundliteratur für Böhmen und Sachsen ist:

1. H. B. Ge i n i t z .  Charakteristik der Schichten und Petrefacten des säch
sischen Kreidegebirges (1839— 1 8 4 2 );

2. A .E .R e u ss . Geognostische Skizzen aus Böhmen (1 8 4 4 ) ;
3. A. E. Reus s .  Die Versteinerungen der böhmischen Kreideformation (1 8 4 5 ) ;
4. C. R o m i n  ge  r. Beiträge zur Kenntniss der böhmischen Kreide. (Jahrbuch 

v. L e o n h a r d  und B r o n n ,  1847, pag. 641).
5. A. B. G e i n i t z .  Das Quadersandsteingebirge oder Kreidegebirge in 

Deutschland (1 8 5 0 ).
Die Aufnahmen der k. k. geologischen Reichsanstalt in Böhmen 1853 im SW ; 

begonnen, erfolgten vorzüglich auf Basis dieser Literatur mit der anfänglichen 
Unterscheidung der böhmischen Kreide in Quadersandstein als unteres, dann 
Pläner und Pläner-Mergel als oberes Glied; der Pläner-Sandstein R e u s s '  wurde 
je  nach individueller Auffassung, bald zu diesem, bald zu jenem Gliede gezogen. 
Erst im Vorschreiten gegen NO. wurde von J o k e l y  der Pläner-Sandstein 
R e u s s ' ,  als eine Einlagerung zwischen dem unteren und dem oberen Quader G e i 
n i t z  bestätiget und fortan Quadermergel genannt. Da aber diese Einlagerung 
nicht immer sandig, sondern auch thonigsandig und thonigkalkig ist, so umfasst 
die Bezeichnung Quadermergel in Böhmen auch Gesteine, welche R e u s s  unteren 
Pläner und Plänerkalk nannte. So weit diese Bezeichnung auf Schichten ange
wendet wird, welche noch von einem oberen Quader bedeckt werden, kann sie 
füglich nicht angefochten werden, da von J o k e l y  in seiner Abhandlung über 
die Kreide im Bunzlauer Kreise (Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt, 1862, 
pag. 373 ) die ganze Gruppe mit Einschluss des oberen Quaders, als Cenoman be
stätigt wurde, wie es von B e v r i c h  und R e u s s  schon früher ausgesprochen war.

K. k. geulogische R e ic h s a D s tA lt .  1863 15. Dunil. II. l i e f t .  24
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Sobald aber der obere Quader fehlt, was gegen S. hin immer der Fall ist, 

so fällt die petrographisch sichtbare Scheide von denjenigen Schichtgliedern, 
welche auf unseren geologischen Karten als Q u a d e r m e r g e l  (Plänerr Sandstein, 
gelber Baustein, unterer Pläner nach R e u s s ) , P l ä n e r  (unterer Pläner, Pläner- 
Kalk) und B a c u l i t e n m e r g e l  (Pläner-Mergel nach R e u s s )  unterschieden 
sind. Nach sechsjährigen zusammenhängenden Aufnahmen, stand hei J o k e l y  die 
Ueberzeugung fest, dass das, was er nun mit Quadermergel bezeichnete, C e n o 
man,  das mit Pläner bezeichnetc, T u r o n ,  und der eigentliche Baculitcnmergel,
S e n o n sei.

Die übrigen Geologen, welche kein so gliederungsfähiges Kreideterrain zur 
Aufnahme übernommen und nur sporadisch und in viel beschränkterer W eise 
darin zu verkehren hatten, folgten der Auffassung Jo k ^ l y ' s  mit mehr oder 
weniger Glück in der Unterscheidung der. thonigen Stufen.

Es kann daher nicht behauptet werden, dass die unter den oben genannten 
Bezeichnungen ausgeschiedenen Schichtenglieder aller Orten dasselbe paläonto- 
logische Niveau einnchmen, welches ihnen J o k «5ly nach 18S8 beilegte; denn 
die, diese Niveaus unterscheidenden Pctrefaclen werden in den östlicheren 
Theilen Böhmens gegen Mähren hin, in viel zu geringer Anzahl gefunden, um 
Sicherheit in der Bestimmung zu gewähren. Die petrographische Bestimmung 
eines Gesteines aber, als Quadersandstein, Grünsandstein, Quadermergcl, Pläner- 
Sandstein, Pläner, Pläner-Kalk, Pläner-Mergel u. s. w., namentlich in den Ueber- 
gangen und bei Wechsellagerung, ist zu sehr der subjectiven Auffassung unter
worfen, die selbst bei demselben Individuum nicht zu jeder Zeit dieselbe bleibt.

Die Anwendbarkeit der eben angeführten petrographischen Bezeichnungen 
bewährte sich nur so lange, als eben damit keine paläontologischen Niveaux 
gegeben werden wollten.

Die Irrungen, welche die Zusammenzichung von Versteinerungen aus petro
graphisch von verschiedenen Beobachtern gleichbenannten Schichten, in weit- 
gestreckten Gebieten bedingen, ergeben sich dann bei der Revision der Bestim
mungen dieser Versteinerungen, wenn sie nach Schichten, deren Lagerungsfolge 
sicher erwiesen ist, beisammen behalten werden.

Seit der allgemeinen Uebersicht über die Kreide Deutschlands, welche 
uns G e i n i t z  in seinem Quadergebirge 1880 bot, sind in der eben ange
deuteten Richtung einer Revision unterzogen w orden : die Umgebung von 
Aachen durch F. R o e m e r  i ) ; das weite Kreidegebiet Westphalcns durch 
F. R o e m e r * )  und später durch v. S t r o m b e c k  3) ;  die Umgebung von Qucdlin- 
hurg und Halberstadt durch B e y r i c h  * ) ; die Kreide Schlesiens durch Bey -  
r i c h  5) ; und in neuerer Zeit jene der Gegend um Löwenberg durch Herrn 
D r e s c h e r  «) in Berlin, und jene der Kreidemulde bei Lähn durch Herrn 
A. Ku n t h  ’ )  in Bunzlau.

In allen diesen neueren Arbeiten sind die Bezeichnungen der Schichten durch 
die petrographischen Namen, wie Quader und Pläner, und deren Abänderungen, 
mehr oder minder durch Localnamen oder durch die Namen der Leitversteine-

' )  Zeitschrift (lev deutschen geologischen Gescllschxft VII, pag. 377.
2)  Zeitschrift der d. g. G. VI. pag. 99.
s)  Verhandlungen des naturforschendcn Vereins der Pr. Rheinlande XVI, Band. Neue Folge 

VI. pag. 162, und Zeitschrift d. D. tr. G. Bd. 9, pag. 415.
Zeitschrift der d. g. G. Bd. I, png. 288.
Physikalische Abhandlungen der Berliner Akademie 1855, pag. 73.
Zeitschrift der d. g. G. Band XV, pag. 291.

7)  Zeitschrift der d. g. G. Band XV, pag. 7J4.
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rangen ersetzt; und dadurch allgemein vergleichbar, in die Stufen des Cenoman, 
Turon und Senon gegliedert.

Nun darf man wohl behaupten, dass für diesen obern Theil der Kreide
formation Deutschlands, eine gut begründete Gliederung in den oben citirten 
Schriften gegeben ist, welche durch die jüngsten Mittheilungen y. S t r o m b e c k ’s 
„Ueber die Kreide am Zeltberge bei Lüneburg“  in der Zeitschrift der deutschen 
geologischen Gesellschaft, XV. Bd. pag. 97, ihren vorläufigen Abschluss für das 
nordwestliche Deutschland erlangt hat. Für den nördlichen Theil des nordöstlichen 
Deutschlands ist Aehnliches durch die Arbeiten der Herren D r e s c h e r  und Ku n t h  
geschehen. Nicht das Gleiche lässt sich sagen von dem südlichen Theile des letz
teren Gebietes, in Sachsen, Böhmen und Mähren; wo nur diese obere Gruppe 
der Kreideformation entwickelt ist, und zugleich die grössere Verbreitung hat.

Wenngleich eine g u t b e g r ü n d e t e  G l i e d e r u n g  auch für dieses'letzte 
Gebiet nur nach einer durchgreifenden Revision in den Bestimmungenen der 
Versteinerungen, welche in den Museen zu Berlin, Dresden, Prag und W ien und 
auch in manchem Privatbesitze zerstreut liegen, erreicht werden kann; so halte 
ich es doch für zweckmässig, jetzt schon eine allgemeine Uebersicht zu geben, 
damit die geologischen Karten von Böhmen, die zur Benützung nun vorliegcn, 
eine richtigere Interpretation erlangen, als es bei Durchlesung einzelner Berichte 
und Aufsätze über beschränktere Gebiete möglich ist.

Hiebei stütze ich mich vorzüglich auf die Lagerungsverhältnisse, und auf 
das, wenn auch geringe Material an Versteinerungen, welches gegenwärtig an 
der k. k. geologischen Reichsanstalt vorliegt.

Die Lagerungsverhältnisse der Kreideformation in Mähren und des öst
lichen Rohmens kenne ich bis an den Meridian von Josephstadt, und in den 
Ausbuchtungen nach Schlesien bis an die Felsen von Adersbach und Kieslings
walde aus eigener Anschauung. Für die westlicher liegenden Gebiete muss ich den 
Berichten der Herren Geologen der k. k. geologischen Reichsanstalt, und wo diese 
nicht ausreichen, den Darstellungen des Herrn Prof. R e u s s  in dem zweiten Bande 
seiner geognostischen Skizzen aus Böhmen (Prag, 1844) und jenen des Herrn Pix>f. 
G e i n i t z  in seiner Charakteristik der Schichten und Petrefacten des sächsischcn 
Kreidegebildes folgen. Diese beiden letzteren W erke werden wegen ihrer Detail
schilderungen der einzelnen Gegenden stets einen hervorragenden Rang in der 
geologischen Literatur der beschriebenen Gegenden behaupten, und man wird 
immer darauf zurückzugehen haben, wenn auch die Schichtcneintheilung, Reihung 
und Benennung was immer für Acnderungen seit jener Zeit durch die allgemeinen 
Fortschritte unserer Kenntnisse erlitten haben mag.

ß l i c d e r a n g .

In Böhmen lassen sich nachweiscn von Oben nach Unten: 
a ls  s e n o n e  G l i e d e r :

1. Baculitenmergel, zum grössten Theile =  Pläner-Mergel Re us s .
2. Gallianassensandstein =  Kieslingswalder Schichten B e y r i c h  =  Neu- 

warthauer Schichten D r e s c h e r ;
als  l u r o n c  G l i e d e r :

3. Scaphitenmergcl oder -Kalk =  Oberer Pläner-Kalk R e u s s  =  Planer 
J o k e I y.

4. Hippuritenkalk und Conglomerate;
2 4 *
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K ( « i Loser Quarzsandstein =  oberer Quader J o k e l y ' s ;
§  g l a2 gelber Baustein =  Pläner-Sandstein R e u s s  in Wechsellagerung mit 
w3,2 J « 3 grauem Kalkmergel, zum Theile entsprechend dem unteren Pläner 
J  J: 'j R e u s s, dem unteren Quadermergel und dem Quadermergel Joke l y ' s ,  
og t» f übergehend in 
in l ak Grünsandmergel und Gründsandstein;

i bi grüner und grauer Exogyren-Sandstein, übergebend in 
bi grauen Sandstein mit Pccten aequicostatus, welche in Wechsellage

rung stehen mit
ö  S 'j b3 dunklen Schieferthonen, die LandpHanzen führen und zuweilen Koh- 
co lenlager umschliessen, und stets liegen über

v versteinerungsleerem Quarzconglomerat.
D e r  p e t r o g r a p h i s c h e  C h a r a k t e r  dieser Glieder ist in Kur

zem folgender:
1. B a c u l i t e n m e r g e l .  Dunkelgraue bis weissgelbe Thonmcrgel, milde, 

durch Wasserbeimengung werden sie beinahe plastisch, bilden meist sumpfige 
Terrains.

2. C a l l i a n a s s e n - S a n d s t e i n c .  Kalkige Sandsteine, zuweilen thonig, häu
fig auch glauconitisch, zuweilen in Conglomerate übergehend. Die thonigen 
Varietäten brechen mehr platten förmig, w ie  d e r  Pl äner .  Die sandigeren sind 
meist in dickere Bänke gesondert und sind häufiger als Bausteine verwendet.

3. S c a p h i t c n m e r g e l  oder -K alk . Diese Gruppe besteht ebenfalls aus 
dunkelgrauem bis lichtgrauem Mergel, dessen Thongehalt ein geringerer und der 
Kalkgehalt ein vorherrschender ist.

Die thonigeren Mergel brechen plattenförmig wie der Pläner, die kalkigen 
sind in dickeren Bänken gelagert, ln einzelnen Schichtcn der letzteren Varietät 
der kohlensaure Kalk bis zu 80 Perc. steigt, der noch beigemengte Thon zeigt 
dunklere langgestreckte Flecken in lichterer, kalkiger Grundmasse; so dass man 
diese Varietät sehr gut durch die Namen Flammenmergel oder Flammenkalk 
bezeichnen würde. Die kalkige Varietät ist, nachdem die Gebirgsfeuchtigkeit 
daraus verschwunden, mit dem Hammer angeschlagen, immer hellklingend.

4. H i p p u r i t e n k a l k  und C o n g l o m e r a t .  Der Ka l k  grau bis weiss, im 
ersteren Falle häufig etwas merglig, wird in den reineren Varietäten weiss und 
krystallinisch, so dass man in grobkörnigen Partien die Theilungsflächen der Kalk- 
spath-Rhomboeder im reflectirten Lichte deutlich erkennen kann. Die Kalke gehen 
zuweilen nach unten in H o r n s t e i n c o n g l o m e r a t e  über, welche Klüfte und Spal
ten im Grundgebirge erfüllen. Sie sind das Product einstiger warmer, aufsteigender 
kieselreicher Quellen, welche das Kalk- und Mergelsediment mit gelöster Kiesel-

als c e n o ma n e  Gl i eder :

*) liier muss bemerkt w er dun, dass dieses Glied at nach der gegenwiirtigen A u ffa s s u n g  
des Herrn Professors R eu sa ,  nicht diesem Niveau, sondern dem unteren Quadersand
stein anfiehöre, und sonach die Ausscheidung eines oberen cenomanen Quaders in den 
geologischen Specialkarten Rohmens keine Berechtigung habe. J o k e l y  spricht aber 
iin Vnrschreiten bei seinen Aufnahmen immer positiver von einem oberen Quader über 
dem Pläner-Sandstein Reuss.  Man vergleiche seine Mitlheilungen im Jahrbuche der 
k. k. geologischen Reieluanstalt im 9. Band, 1858. Verh. S. 81 und 91, dann im 12. Bd. 
lFCl— 1862, Verli. S. 171 — 172. Ansserdem sind auch auf den preussischen geologi
schen Karten, in den Sectionen W al den b u r g und Re inerz ,  durch B ey r i ch  ein 
oberer cenomaner Quadvrsandstein über cenomanem Pläner-Sandstein, und cenomanen 
plänerarligrn Gesteinen auspeschieden worden.

Dies alles bestimmt mich, vorläufig noch diesen letzteren Anschauungen mich 
sinzuschliessen.



erde sättigen und so die Trümmer des Grundgebirges (Gneiss, Porphyr u. s. w .) zu 
Conglomeraten banden.

5. R h o t o m a n g e n s i s - S c h i c h t e n .  at L o s e r  Q u a r z s a n d s t e i n .  Ein 
loser, gebundener Quarzsandstein von verschieden gt'ossem Korne, zuweilen an 
Spaltungsklüfte durch Eisenoxyd rothbraun gefärbt, welches von dem geringen 
Oxydgehalt des gelblichgraunen (Jesteines, durch Atmosphärwasscr entnommen, 
sich hier mehr concentrirte. Dies ist der eigentliche o}>ere Q u a d e r  J o k d I y ’s.

aa G e l b e r  Ba us t e i n .  Gelber Quarzsand in überwiegender Beimengung 
von Kalk und Thonerde; daher von milderer Beschaffenheit als « , und dem Pläner 
sich nähernden Bruchformen. Der Kalkgehalt wird von den an der Oberfläche 
liegenden Schichten ausgelaugt, als Kalkspath in Klüften abgesetzt, das Gestein, 
dem Volumen nach nicht reducirt, erscheint dann poröser, sandiger. Von diesen 
Eigenschaften ist der Name Pläner-Sandstein entlehnt.

a3 K a l k m e r g e l .  Grauer Mergel, Sandgehalt noch geringer, wie in « j ,  
dafür der Kalkgehalt grösser, daher der plänerartige Bruch mehr muschlig. Häufig 
ist Glauconit beigemengt.

<r4 G r ü n s a n d s t e i n  und G r ü n s a n d m e r g e l .  Vorherrschend Grünerdc- 
sand mit geringer Beimengung von weissem oder grauem Quarzsande und 
Glimmer, welche zusammengehäuft, durch lichtere Flecken im Gesteine sich zu 
erkennen geben. Quarzsand und Glimmer ist oft durch Thonerde vertreten, und 
es entsteht so ein plänerartiger Grünsandmergel.

Reiner Grünsand ist in Böhmen nur sehr unvollkommen, in Mähren aber ist 
er in der Umgegend von Leltowitz und Blansko sehr gut entwickelt

6. U n t e r e r  Q u a d e r  mi t  d e n  U n t e r g l i e d e r n :
bt G r a u e  und  g r ü n e  E x o g y r e n s c h i c h t e n .  Vorherrschend sandig, 

nur im Grünerdegehalt wechselnd, bei vorherrschendem Quarzsande grau, wenn 
feinkörnig, häufig durch Cement vom eigenen Kiesclgehaltc entnommen, gebunden 
und dadurch quarzitartig. Ist als Baustein gesucht. Durch die Beimengung von 
Grünerdesand wird das Gestein milder und sein Bruch wird plänerartig.

b% G r a u e r  und  w e i s s e r  S a n d s t e i n  mit Pecten ist eigentlich unterer 
Quader , besitzt zuweilen eine geringe Beimengung von Grünerde, die dann als 
dunklere Flecken im grauweissen Quarzsandstein erscheinen, und fester als der 
obere Quader, und daher brauchbarer und gesuchter als Baustein. Er wechselt mit 

bt S c h i e f e r t h o n e n  und braunen mergligen Sandsteinen, die auf den 
Spaltungsflächen häufig Reste von Landpflanzen enthalten. Sie sind gewöhnlich 
wenig mächtig. W o sie noch am mächtigsten erscheinen, umschliessen sie nicht 
selten Kohlenflötzchen, die manchmal auch abgebaut werden.

bn V e r s t e i n e r u n g s l e c r e s  Q u a r z c o n g l o m e r a t .  Ist meist nur von 
localer Entwickelung. Das Trümmergestein ist meist eckig, wenig abgerundet, 
durch Kieselcement gebunden. Enthält fast ausschliesslich nur Quarztrümmer, 
selten Trümmer anderer Gesteine. Bildet stets das Tiefste der gesammten Kreide
ablagerung, wo ausser demselben noch solche entwickelt ist.

Die Glieder (1 und 2 ) ,  (3  und 4 ) ,  (5  und 6 ) bilden paläontologisch abge
grenzte Gruppen, wovon die mehr thonigen Glieder 1, 3, B, mächtiger gegen die 
Mitte des Kreideterrains entwickelt sind, und so zu sagen mehr die Muldenmittc 
behaupten, und gegen deren Ränder hin sich verschmälern oder auskeilcn; 
während die mehr sandigen Glieder 2, 4, 6 hauptsächlich die Ränder begrenzen, 
an denselben mächtiger entwickelt sind, und gegen die Muldenmitte hin, sich ver
schmälern oder auskeilen.

Es sind daher die thonigeren Ablagerungen als tiefere Meeresbildungen, die 
sandigeren als solche an Mceresunliefen und als Randbildungen zu betrachten.

[ S ]  l'ebcr die Gliederung der Kreidcforination io Böhmen. 1 8 7
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deren Mächtigkeit vergrössert wurde, theils durch Ausschlemmung des Sandes, 
welcher durch den Wellenschlag gegen die Uferränder wieder hingetragen wurde, 
theils auch durch das einströmendc gröbere Material aus den Flüssen, welches 
unmittelbar an deren Mündung sich ablagerte.v5 O

Die bathymetrische Verschiedenheit dieser zusammengehörigen, oben einge
klammerten Glieder, gibt sich auch in deren Petrefactenführung kund, indem die 
thonigen Glieder hauptsächlich die Lagerstätte der Foraminiferen, derGasteropoden, 
der Cephalopoden und der zahlreichen Fischreste sind; während die äquivalenten 
sandigen Glieder viel zahlreicher Zweischaler und auch LandpflanZen führen.

Nach dieser Erläuterung ist es begreiflich, dass es Stellen gibt, wo in ver- 
ticaler Folge einmal alle sandigen, ein andermal alle thonigen Glieder der 
Beobachtung entschwinden können, daher die anfänglich ganz richtige Unter
scheidung in zwei Gruppen, in Q u a d e r  und P l ä n e r ,  so lange der Petrefacten- 
inhalt unverglichen blieb.

Bei Benennung der hier angeführten Horizonte leiteten mich die Namen der 
bereits in der Kreideliteratur für Böhmen, häufig als Leitversteinerungen genann
ten Petrefacten. Sie bezeichnen den Horizont in dein sie angeführt sind, entweder 
durch die Häufigkeit ihres Vorkommens, oder durch ihr alleiniges Vorkommen 
innerhalb desselben.

Die nachfolgende Tabelle zeigt deren verticale Verbreitung:
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Diese verticale Verbreitung der einzelnen Leitfossilieu erscheint hier noch 
sehr gross. Bei einer späteren Revision der Bestimmungen, und näherer Ver
gleichung der Petrefactenführung einzelner Schichten, dürften sich dieselben mehr 
und mehr auf den angegebenen Horizont beschränken.
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Die Unterglieder in der Cenomanstufe, welche hesondere Selbstständigkeit 
nicht beanspruchen können, hielt ich desshalb aus einander, um die Gruppen, 
für welche von Herrn Prof. Re us s ,  in seinem zweiten Bande geognostischcr Skizzen 
aus Böhmen, unter den Benennungen: 1. Oberer Quaiiersandstcin, 2. Pläner-Sand- 
stein, 3. grauer Kalkstein, 4. Exogyren-Sandstein, 5. Grünsandstein, C. grauer 
Sandstein, 7. kohliger Schieferthon init Landpflanzen, 8. unterster Quader, die 
Faunen und deren Fundstellen angegeben sind, nicht zu mengen. Ich gruppirt© 
sie in die angegebene Reihung. Möglich, sogar höchst wahrscheinlich ist es, dass 
nach der Darstellung R o m i n g e r ’s die Unterglieder ax und a2, «r* und « 4. bt und 
bx, der Cenomanstufe unmittelbar vereinigt werden müssten.
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1 Oxyrrhina Manlelli Ag....................... ❖ ❖
2 Beryx Zippet Ag.................................... O

3 Otodus appendiculatus Ag. . .  . ❖ ❖ .
4 Ptychodus latissimus Ag................... ❖
i> Callianassa antiqua Otto. . . . . O

6 Klylia Leacki Manteil.......................... , o O
7 Serpula amphisbaena Goldf. . . . ■0- O o -

8 „  • filifomtis Lam.................... -0- ❖ -e- ❖
9 „  Plexus Sow........................ -0- ,

10 .  Naumanni Reuse . . . . ❖ .
11 Nautilus simplex Sow...................... o-
12 „  elegans Soio....................... -0- o ❖
13 Ammonites Rotomangensis v. Buck. ❖ ❖
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IS „ Cottae Roem.................... o- ❖
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30 „ multistriata Reuss . . . O o -0 -

31 Tomatella elongata Sowerby . . . . o

32 Natica acutimargo Roemer . . . ❖ o

3 3 „  vulgaris R e u s s ................. ❖ o

3 4 „  Clementina d' Orb................. o- ■o-

35 Littorina rotundata Sow.................. o . ❖

3 6 Turbo subinflatus R eu ss .................................. o
*
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i 37 Fusus clathratus Sow............................ -o-
38 Plenrotomaria sublaevis Gein. . . O-
39 „ secam d’ Orb. . . . -<► ❖ O
40 „  gigantea Gein. '. . ❖
41 Pterocera gigantea Gein....................... ❖
42 Rostfllaria Parkinsoni Fitton . . o-
43 „ subulata Reuss . . . ■o
44 „  mucronata d' Orb. • • o-
45 Mitra Römeri R e u s s ........................... o
4G Cerilhium Luschitzianum Gein. . .
47 „  trimonile Michelin . . . o-
48 Dentalium Jteiissianum de Ryclcholt. ❖
40 Leguminaria truncatula Reuss . • ❖ ■o
50 Panöpaea Römeri Geinitz . . . . ■O- ❖ o

i 51 „  Gurgitis Brogn..................... <> ❖ ❖ o- ❖ -O
; 52 Pholadomya Fabrina Ag....................... . ❖

53 „  caudata Roemer . . . -0-
54 „ Esmarki Nilss. . . . o
55 Anatina elongata R e u s s ..................... . o

i 5G Tellina Goldfussi Römer . . . o
57 „  lenuissima Reuss . . . . o- •

; 58 Venus immersa Sow............................... -0-
59 o
GO „  planä Sow..................................... 0-
Gl Cardium. Hillanum Sow.................... -0- ❖
63 „  lineolatum Reuss. . . . ❖ ❖
63 „  . alternans Renss . . . . - -0- -0- o
G4 „ dubium Geinitz . . . . . -0- o- ❖ o-
65 Isoeardia turgida Reuss . . . . . * o- . o-
66 Crassatella arcacea Römer . . . o ❖ . * |
67 I.ucina lenticularis Goldf. . . . . -0- ■o •o O ❖
68 Trigonia alaeformis Parkins. . . . o- ❖ ❖ o o
69 Nueula pectinata Sow...................... o ■ .
70 „ striatula R öm er ................. o- -
71 Leda producta N ils so n ................. o * ❖ ■O- .
72 Pectunculus Lens Nilsson . . . . • ❖ ❖ ❖
73 • „ annulata Reuss . . . * • . o .

I 74 „ ventricosus Geinitx . . ❖ - ❖ . o- <>
75 Cucullaea glabra Sow...................... <> ❖ o- . . -o- o o-
76 „ undulata Reuss . . . . • ❖ ❖ &
77 Pinna cretacea Schlotheim . . . • ❖ . ❖ o
78 Avicula Geinitzi R e u s s ................. • . o- . o
79 Gervitlia avicnloides Defr. . . . . • ❖ . . .
80 Inoceramus strialus Mantell . . . - o ❖ ❖ o .
81 „ mytiloides Mantell . . • o- ❖ o o- -o- ❖ o ❖
82 „ Cripsi Mantell . . . . o • o- .
83 „ Cuvieri Sow................... ❖ ■ ❖ .
84 „ planus Münster . . . ❖ * o . .
85 „  Brongniarti Park. . . . * o .
86 ❖ • •
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87 Pecten membranaceus Nilss. . . . ❖ .
88 „  Nilseoni G o ld f...................... ❖ . •
89 ■O • •

90 -o- * . ❖
91 .  Dujardini R ö m er ................. . • -o-
92 „  asper L a m a rk ..................... • . ❖ .
93 „  aeuminatus Geinitz . . . . ❖ • a ❖ ❖
94 Neithaea quinquecostata Sow. . . ❖ -0- . ❖
93 „ quadricostata Spto. . . . ❖ , . ❖ . -o
96 „ aequieostata Sow................ ❖ ❖ . o ❖
97 Lima multicostata Geinitz . . . . «o- ❖ ❖ Q- ❖ o- ❖
98 „  pseudoeardinm Reuss . . . ❖ -o- . .
99 „ undulata R eu ss ..................... -o- ❖ O ❖

100 „ elongala Sow........................... . ■O- ❖
101 Spondylus spinosus Sow.................. ❖
102 „ striatus Goldfuss . . . ❖ ■o- O- ❖ ■0- -o
103 Ostrea vesicularis Lam.................... -O- . & .
104 „  sulcata Blummenb. . . .  . . O- ❖
105 „ flnbelliformis Nilss. . . . ❖ . ❖ ❖

1106 „  diluviana L in n d ................. ❖ « .
! 107 „  Hippopodium Nilss. . . . o- ❖ -
108 Exogyra sigmoidea Reuss . . . . -o ❖ ❖
109 „ haliotoidea Sow. . . . . . ❖ ❖ .
110 „  lateralis R eu s t ................. -G- ❖ ❖ -0-
111 „  reticulata Reuss . . . . ❖ .
112 „  Columba Goldfuss . . . -> o- ❖ ❖ ❖ ❖
113 Anomia truncaia Geinitz . . . . -0- o- ■0-
114 Rhynchonella octoplicata Sow. . . ❖ .
US „ alata Brong................ -o- ❖ ❖ ❖ ❖ ❖
116 „ p lie a t i lis ................. o-
117 „ pisum Sowb. . . . . ❖
118 Terebratula camea Sowb................ ❖
119 Terebratulina graeilis v. Scfäoth. . ❖ ❖
120 „ striatula Manteil . . ❖ -0-
121 „ chrysalis Sehlolk. o-
122 Hippurites undulatus Geinitz . . . o- -0- *•
123 „ ellipticus Geinitz . . . o-
124 Caprina laminea Geinitz................. ❖
123 Catopygus carinatus Goldfuss . . , . ❖ -o o-

1126 Micraster cor anguinum................. ❖ . ❖
127 Ananchytei o v a t a .......................... ❖ .
128 Discopora irregularis Hagenow. . . ❖ • ❖
129 Cnemidium pentapora Reuss . . .

i 130 Seyphia angustata Römer . . . . o
131 „  Beaumonti Reuss . . . . ❖ ❖
132 „  subseriala Reuss . . . . ❖ ❖
133 Achilleum formosum Reuss . . . . , ❖
134 Spongites Saxonieus Geinitz . . . • ❖
133 Salix maeropkylla Reuss . . . .

■

* ❖

K. k . g eoleg iaehe Reichfianitnlt. 15. Band. 18U5 i l .H a f l .  2 5
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In* den folgenden Zeilen gebe ich so gut eben jetzt möglich, ohne auf 
eine Revision der Bestimmungen oder Feststellung der Synonymen einzugehen, 
das Verzeichnis» der Versteinerungen, welche aus den aufgestellten Gruppen 
im Museum der k. k. geologischen Reichsanstalt vorhanden sind, mit Ausschluss 
jener aus den Baculitenschickten von Böhmisch-Kammnitz, welche Herr Dr. 
L a u b e  im 1. Hefte des Jahrbuches der k. k. geologischen Reichsanstalt von 1864 
bekannt gab.

1. Ueber die Lagerungsverhältnisse kann ich hier für die Gebiete, welche 
ich selbst nicht gesehen, nichts Specielleres mittheilen. Für das Gebiet westlich 
von P r a g  und T e s c h e n  verweise ich auf die schon angeführten Schriften von 
G e i n i t z  und Reus s .  Die von letzterem angegebenen Fundorte von Versteine
rungen, sind nach dem Hauptcharakter ihrer Fauna, versuchsweise nach den 
vorhin aufgestellten Gliedern in folgender W eise gruppirt:

Fundorte
S. Oberes <. Unteres

Cenoman
i 1 2 3 | 4 1 «3K l  «4 1*11 h 1 b* I 6V

o-

Priesen 18, 2S, 26, 33, 36, 39. 43, 44, 45, 48, 72,
o

75, 77, 88, 89, 100, 111, 131 .................................. ■fr
-o

❖
Kosstitz 112, 120 .......................................................
Ranay 16, 17, 19, 21, 22, 24, 31, 34, 33, 36, 38, 

42, 72,105, 106,108,120, 132, 133, 134 . . .

• ❖

■0- . t ■o , .
Hoehpetsch 98, 99, 102, 125 ......................................

Kutschlin , 41, 64, 76, 100, 102, 107, 115, 117,
1 2 3 ,1 3 1 .................................................................... O -0-

-o-
-o -0-

Malnitz 14, 15, 40, 50, 98, 103, 113, 116, 121 . . . • * ❖ • * • ❖ O -O ❖ •

Kröndnrf........................................................................
Kostenblatt....................................................................

• * ❖ • ■ * * • • ■

o- ❖

Trzmbschitz.................................................................... • * o • * • • • • •

-0- .
Sterndorf........................................................................ • * o- • * o • • * ■ • •

Mariaschein................................................................... .

C zizka ................................................... ....
o ❖ ■ • -O- -0- -o •

Schillinge 1, 109, 129, 130 ......................................
Teplilz 13, 1 1 3 ........................................................... -o
Grossdorl........................................................................
D e b e rn o ........................................................................

❖ o -O ■
Hollubjtz 1 0 .................................................................... -0- •0- ❖ .
Schneeberg ................................................................... ■o- -4-
Neuland 7 8 ...................................................
Z a lu z i........................................................................

❖ o- • * • ❖ ■

Hradek ...................................................................
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Fundorte
5. Oberea 1 >. Unteres

Ceoomao
1 | 2 3 4 a, «8 1 % 1 04 1 *1 1 *2 \h *4

o ❖ O-

-ö* ❖ -o -O
Schelkowitz.................................................................... o

❖
-o -0- -o -o ■o
❖
❖
❖
o-

Laun 30,40, 66, 76,121 .............................................. ■o ,

-*■
❖ ❖

❖ o
■o

Tetschen ....................................................................... -o
-0-
■o

Auscba 8, 98, 113, 135 ............................................... ❖ ❖

Kreibitz S, 7, 8, 9, 23, 27, 28, 29, 32, 37, 46, 49, 50. 
5.1, 52. 54, 55, 56, 57, 59. 60, 61, 63, 67, 68, 69,

❖
❖ •

73,76, 80, 81, 82, 87,91, 94, 96, 98,109,114, 129 -0- . , ■ , ,
Weberschsn 1 1 7 .1 2 5 .................................................. O -O- -0-
Trippelberg bei Bilin 13, 119, 1 2 8 .........................
Posteiberg 18, 62, 1 1 3 .............................................. -o- ■G- . . ♦
Pekl»mühle 1 1 3 ...........................................................

Kohlig 62 ................................................................... ■0* ❖ o- o- o- ❖ ❖
Liebenau 68, 82, 86 .................................................. ❖ -0- -o- o- o- ❖ ❖
Wernsdorf 7 9 ...............................................................

2. Für das Gebiet östlich von T e t s c h c n  und P r a g  bis an den Meridian 
von K ö n i g g r ä t z  liegen die Arbeiten von J. J o k e l y  vor. Seine Mittheilungen 
finden sich zerstreut im Jahrbuche der k. k. geologischen Reichsanstalt, und zwar: 
Bd. IX. Verhandlungen, pag. 73— 81, 9 1 ; Ueber die Kreide im vulcanischen 
Mittelgebirge; Bd. IX pag. 429, und im Bd. X ; Verhandlungen, pag. 60, 84, 97. 
Ueber die Kreide im Bunzlauerkreise Bd. XII, pag. 3, Fig. 8 , und Verhandlungen 
pag. 173.

An m e r k u n g :  Die Nummern hei den Fundorten, in dieser und den nächstfolgenden zwei 
Tabellen beziehen sich auf die gleich bezifferten Species im vorhergehenden Petrefaoten- 
Verzeicliniss. Von jenen Fundorten, welche keine Nummer bei sich haben, lagen mir 
zur Zeit der Abfassung dieses Verzeichnisses, keine Petrefacte an der k. k. geolog. 
Reiohsanslalt vor. Dass die Versteinerungen eines Fundortes, hier wie die Colnmmen 
zeigen, in mehrere Etagen eing*reiht sind, hat nichts Auffallendes an sich, da seihst 
Reu ss  schon in dem zweiten Bande seiner geognostischen Skizzen aus Böhmen 1844, 
welche hier grösstentheils maassgebend waren, in den Tabellen von den Orten: Borzen, 
Czertzitz, Drahomischl, Grossdorf, Kutschlin, Kystrakosetitz, Lobositz, Lobkowitz, 
Malnitz, Neuland. Perutz, Ranay, Seinich, Schirscliowitz, Sauerhrunnberg und Tucho
schitz. io den dort vertretenen Schichtgruppen verschiedene Horizonte unterscheidet.

2 5 »
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Von Herrn B e r g r a t h  L i p o i d  sind Theile dieses Gebietes behandelt, im 
Jahrbuche Bd. XI, Verhandlungen, pag. 29 und Bd. XII, pag. 611.

Die beobachteten Lagerungsverhältnisse sind aus diesen Mittheilungen zu 
entnehmen. Die Fundorte der angegebenen Petrefacten gruppiren sich nach dem 
Vorhergehenden wie folgt:

F u n d o r t e
5. Oberea 6 . Untere«

Cenoman

t 2 a 4 "i H <** * **

O
Herrnkretschen 78, 9 5 ............................................... ■fr

O

■o- ❖ ❖
-#■ ❖ • .

Böhm .-Leipa................................................................ -o -0-
Schwabitz 98, 103, 110, 113, 11S . . . . . . . . # , ■O -o ■<v o- .
D obraw ek .................................................................... f 1

o ❖ ■0*
o- ❖

Zbanberg .................................................................... ❖ ❖ -o o . •

o- ❖ o

Jadendorf 3, 3 9 ............................................................
❖

o- ❖
Rinholec........................................................................ o- ❖ o-

❖ ❖ ❖ • • • •

-0- o- . .

DürrnkamniLz 8 2 ....................................................... ❖
Turnau 69, 1 1 4 ........................................................... ❖ o
Kollin 1 1 3 ....................................................................

,
Zwikowitz im Rakonitzerkreis 6 2 .............................. ❖ ❖ ■o- 4

❖

8. Fiir das Gebiet östlich vom Meridian von K ö n i g g r ä t z  bis an die Landes
grenze gegen Mähren, geben über die Lagerungsverhältnisse Aufschluss die 
Mittheilung des Herrn Baron v. A n d r i a n  im XIII. Bd. des Jahrbuches, pag. 181, 
über den Kaurimmer und Taborer Kreise pag. 206 über die Kreide im 
Chrudimer- und Czasiauer-Kreise. und die Mittheilung des Herrn K. M. Paul ,  
über den nördlichen Chrudimer und südlichen Theil des Königgrätzer Kreises 
in demselben Bande, pag. 451.

lieber die nördlichen und nordöstlichen Theile der letztgenannten Kreise 
sind in meinem Aufnahmsberichte (Jahrbuch 1864. Seite 463 ) die hier nur 
fragmentarisch behandelten Lagerungsverhältnisse näher besprochen worden.

In diesem letzteren Gebiete gruppiren sich die Fundorte der Petrefacten so 
wie vorhin, wie folgt. (Seite 521.)
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K. Oberes | 6* Unteres
F u a d e r t e Cenoman

i 2 3 4 «i °* «» 1 3̂1*4

❖

❖ O . *
❖ ❖ ❖ .

❖

❖ ❖ • • • #
Bredow bei Geyersberg 65, 91,111, 1 1 6 ................. , . • • ❖ ❖ . . . .

❖ -O-

% , • . , •

❖ . * . , ❖ , . ,

Winar, westnordwesllich von Hohenmanth 86 . .
❖ ❖

Priluka, westlich von Leitomischl 95, 98, 104 . .
O ❖
❖ -$■
■o

Strohl 9 3 ........................................................... .... .
Liskaberg, bei Castalowitz 88, 70 ..............................

# . -O 4 ❖ # ,
❖

Bonowitz Borsek, Sopotnitz 8 5 .............................. ❖

Zrntin bei Rosetz 12, 9 8 .......................................... • ❖ , O . . ❖ . . .
❖

Benatek 8 3 .................................................................... ❖

♦ o • . • .

Rybnik bei Böhmisch Trübau 5, 82, 9 8 ................. . ❖ • * # . • a . .

Knappendorf 65, 82, 127 .......................................... . • . . * o- . • ♦ • •
Schirmdorf, Abtsdorf, Landskroa, Schildberg 5 .

Hopfendorf bei Policzka 3 9 ...................................... ❖ ❖ •

4 ❖ . .
Czihak 97, 98 . ..................... * .............................. .
Nessel flek 95, 9 7 , 1 1 3 ..............................................

, • ■o- .

Ain Eipelfluss bei Weatetz, nördlich von Skalilz 126 ♦
Eipelgehiing bei Mslelin, nördlich von Skulitz 136 . ❖ •
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Eine Vergleichung der nun oben mitgetheilten Verzeichnisse von Petrefacten 
und deren Fundorte mit den geologischen Karten von Böhmen und der darüber 
schon bestehenden Literatur stellt nur zu deutlich die Uebelstände heraus, welchen 
man bei den Aufnahmen unterworfen ist, wenn man noch keinen sicher leitenden 
Horizont gewonnen hat.

So finden wir nur einen Horizont, der nie verrückt wurde, und dies ist der 
u n t e r e  Q u a d e r ;  alle übrigen Glieder sind in ihrer geologischen Stellung inner
halb der Aufnahmsperiode mehrfach verkannt worden. So finden wir die t u r o n e n  
H i p p u r i t e n s c h i c h t e n  gar nicht auf den Karten erscheinen, grösstentheils 
zum unteren Quader in die Glieder bt öa einbezogen, wenn sie sandig sind, oder 
in die Glieder 3 oder a% «„ eingereiht, wenn sie thonig oder kalkig sind.

D ar s e n o n e  C a l l i a n a s s e n - S a n d s t e i n  als Träger derBaculitenthone, ist 
meist als Pläner-Sandstein oder Quadermergel, zuweilen auch als Quader ange
nommenworden, und er erscheint ebenfalls nicht als ein gut bezeichnetes Grenzglied 
gegen die tieferen Schichten. Da diese Grenzglieder (Hippuritenschichten und 
Callianassen-Sandstein) gar nicht unterschieden wurden, so fehlte auch die sichere 
Leitung in der Scheidung der Baculitenthone von den Scaphitenmergeln, und 
dieser von den eigentlichen Mytiloidenmergeln, da man noch Inoceramm mytiloides 
als Leitfossil betrachtete, welcher sich doch in jedem thonigen Gliede findet.

Seine vertieale Verbreitung im Petrefactenverzeichnisse zeigt, welch’ unzu
verlässiges Urtheil er über die Horizonte gewährt, wenn man mit der Auffindung 
dieses Einen Petrefactes sich zufrieden gibt. Die Sectionen der geologischen Karte 
von Böhmen zeigen daher gegenwärtig viel zu viel cenomanen Quadermergel auf 
Kosten des turonen Pläners und viel zu viel t u r o n e n  Pläner auf Kosten der 
senonen Baculitenthone.

Bei einer künftigen Revision der Karten sowohl, als der Petrefacten- 
bestimmungen dürften die vorstehenden Zusammenstellungen und Bemerkungen 
nicht ohne Nutzen sein. Ich erfreute mich hierbei der freundlichen -Unterstützung 
des Herrn Prof. R e u s s  und des Herrn Dr. L a u b e ,  beiden Herren fühle ich meinen 
besten Dank auszudrücken mich verpflichtet.

Es erübrigt nun nur noch, dass die in der vorstehenden Entwicklung auf
gestellten Glieder der oberen Kreideformation in Böhmen in Parallele gestellt 
werden mit den Gliedern der gleichartigen Abtheilung der Kreide in den übrigen 
nördlichen und östlichen Gebieten Deutschlands, über welche uns die neuere Zeit, 
wie im Eingänge dieser Zeilen erwähnt wurde, die Revisionsarbeiten eines 
F. R o e m e r ,  v. S t r o m b e c k ,  B e y r i e h ,  D r e s c h e r  und Ku n t h  gebracht hat.

Die folgende Tabelle gewährt hierüber eine kurze Uebersicht. (Seite S23).
Diese Tabelle zeigt uns, dass die obere Kreidelbrmation längs des hereyni- 

schen Nordrandes in ihren Untergliedern sich in ziemlich gute Parallelen bringen 
lässt, dass sie aber in den Hauptgliedern noch sehr ungleich benannt wird.

So wird für das subhcrcynische Gebiet von B e y r i c h
die untere Abtheilung: u n t e r e r  Q u a d e r ,
„  mittlere * Z w L s c h e n - Q u a d e r ,
„  obere „  o b e r e r  und  U e b e r - Q u a d e r

genannt, während im westhercynischen Gebiete, wo vorherrschend thonige Abla
gerungen sind:

v. S t r o m b e c k ,  die untere Abtheilung: un t e r e n  P l ä n e r ,
„ mittlere o b e r e n  P l ä n e r ,

und „ obere K r e i d e
nennt.
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Vergleichende Tabelle der oberen Kreideformation Deutschlands längs des 
hercynischen Nordrandes.

S a b h e r c y s l s c h e a  G e b i e t  
Qtch

1. B e y r i c h  in der Zeitschrift der 
deutsch, geo l G ei. 1849, 1. B d., 
pag. 288. Ueber die Zusammen
setzung and Lagerung der K reide- 
formation io der Gegend zwischen 
Halberstadt, Blankenbnrg u. Qued
linburg a. n a c h D r e a c b e r  io  der

2, Zettsehr. d. g . G. 1863, 15. Dd., 
pag. 291. Deber die Kreidebildun- 
g eo  der G egend von Löwenberg.

W e s t h e r c y n i s c h e s  G e b i e t
nach

1. r . S t r o  m b e  ok  in den 1. Verhand
lu n gen ^ ^  naturforschenden Vereins 
der preussischen Rheinlande und 
Westphalen« 1859, 16. öd . p. 162. 
Beiträge zur Kenntniss des Pläners 
ober der westphäliachen' Stein
kohlenform ation, dann

2. in der Zeitschr. der d. g . G. 1863, 
15. B d ., pag, 97. Ueber die Kreide 
am Zeltburg bei Lüneburg.

2

O s t h e r c y n i a e h e s  G e b i e t
naeh

. R e u a e ’ verschiedene Schriften 
zwischen 1840 und 1856, Toroam- 
lich ober aus dem 2. Bande geogn . 
Skizzen aus Böhmen, und nach 

. den Aufnahmsberichten der G eolo
gen der k. k. g e o lo g . Ileichsan- 
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Um die Indcndität dieser ungleich benannten gleichw ertigen Abtheilungen 
gleich aus der Benennung zu erkennen, muss man sie noch ausserdem mit den 
d '0 rb ign y 'sch en  Etagen, C e n o m a n i e n ,  T u r o n i e n  und S e n o n i e n  verglei
chen, deren Namen französischen Localitäten entnommen.

Wenn ich dem gegenüber, einem uns viel näher liegenden geographischen 
Begriffe, den Namen H e r c y n i a  für die ganze obere Kreideformation in den oben 
angeführten Gebieten Deutschlands entlehne, und in die gleichwerthigen Abthei
lungen durch U n t e r e s ,  M i t t l e r e s  und O b e r e s  bezeichne, so ist hiedurch 
eine unmittelbare Vergleichung derselben ohne Zuhilfenahme der französischen 
Bezeichnung möglich.

Indem ich diese Benennung der oberen Kreideformation in Deutschland vor
schlage, und dieselbe zugleich, wie die letzte Tabelle zeigt, für das osthercynische 
Gebiet in Anwendung brachte; so wird dadurch den in der deutschen Literatur 
eingebürgerten Namen Hi l s  für die untere Kreideformation, und Ga u l t  für die 
mittlere Kreideformation ein ähnlich gebildeter und ähnlich gegliedeter Name, für 
die so lange schwankend benannte obere Hauptabtheilung hinzugefügt und die so 
misslichen petrographischen Benennungen, wie Pläner und Quader als Formations
Abtheilungen beseitigt.

Möge die ganze vorstehende Mittheilung einige Nachsicht in der Beur
theilung finden.
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II. Ueber das Vorkommen von Erdöl (Petroleum) und Erdwachs 
im Sandeeer Kreise in Westgalizien. 

Von Prof. Dr. Ferdinand v. H o c h s te t tc r .
M itgetheilt io  d e r  S itzu n g  um 21 . März 1865.

Im Herbst 1864 habe ich eine Reise nach Westgalizien unternommen, um 
das dortige Vorkommen von Erdöl und Erdwachs, das für Handel und Industrie 
nicht weniger von Bedeutung zu werden verspricht, als das Vorkommen in Ost
galizien es bereits geworden ist, kennen zu lernen. Ich glaube meine Beobachtun
gen auf dieser Reise wohl der Oeffentlichkeit übergehen zu dürfen, da über das 
Vorkommen von Petroleum in W estgalizien1)  noch wenig bekannt geworden ist. 
Da überdiess Herr F. P o s e p n y  das Petroleum-Vorkommen in den weiter östlich 
gelegenen Distrieteu Galiziens im verflossenen Sommer genau studirt hat, und 
darüber Mittheilurigen machen wird, so dürfte dieser Beitrag über Westgalizien 
die von Herrn P o s e p n y  gewonnenen Bcsultate passend ergänzen.

Das der Untersuchung unterzogene Terrain erstreckt sich von Limanowa,
6 Meilen südlich von Bochnia gelegen, in östlicher Richtung über die Ortschaften 
Mordarka, Pisarzowa, Kleczany, W ieloglowy und Ubiad bis Librantowa, eine 
Meile nordöstlich von der Kreisstadt Neu-Sandec gelegen. Ein von N. nach S. 
beiläufig Meile breiter und von W . nach 0 . 3 Meilen langer Strich Landes in 
dem Gebiete der genannten Ortschaften umfasst nach den bis jetzt bekannt gewor
denen Thatsachen das am weitesten westlich gelegene Vorkommen von Petroleum 
und Erdwachs in Galizien. Die übrigen Oeldistricte Westgaliziens liegen genau in 
der Richtung des bezeichneten Landstriches nach Stunde 7— 8 mehrere Meilen 
weiter östlich bei Grybow und Gorliee (im Gebiete der Ortschaften Senkowa, 
Menczina mala und wielka u. s. w .).

Die erstgenannte Gegend ist ein flachwelliges Hügel- und Bergland mit meist 
bewaldeten Bergrücken von 2000— 2800 Fuss Meereshöhe; sie bildet das Vor
land der südlich in 8— 9 Meilen Entfernung gelegenen Hochkarpalhen, des Tatra. 
Der D u n a j e c ,  ein in einem breiten Schotlerbett strömender wilder Gcbirgsfluss, 
durchschneidet den Oeldistrict zwischen Kleczany und W ieloglowy von S. nach N. 
Westlich bildet der Smolnik, zu deutsch Pechbach, welcher sich unterhalb Kle
czany in den Donajec ergiesst, ein ausgezeichnetes, ziemlich flaches L ä n g s t h a l ;

' )  Eine kurze Notiz hat Herr Bergrath F. F o e l t e r l e  im Jahrb. Her k. k. geol. Reiehsanst. 
185!), X. Verh., p. 183 gegeben. Eine zweite iUiltheilnng über das Vorkommen von 
Naphta bei Bcsko zwischen Rymanow und Zarszyn von Herrn K. G r e g o r y  enthält das 
Jahrbuch XII. Sitz, vom 18. lliärz 1862, p. 196.

K> h. g e o lo g iich e  Reichsanfit.lt. Ib . Baad. I86S. II. He f l .  26
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östlich vom Donajec ist das Terrain mehr unregelmässig von vielen kleinen Bächen 
durchschnitten.

Als Mittelpunct dieses westlichsten Oeldistrictes in Galizien kann Kl e e  za ny 
bezeichnet werden und ich muss bei der Darstellung der Verhältnisse um so mehr 
von diesem Puncle ausgehen, als durch den mehrjährigen Bergbau des Terrain 
hier am besten aufgeschlossen ist.

Das Erdöl gehört hier einem Zuge von sandigen und thonigen Schiefern an, 
welchcr ein Glied der mächtigenKarpathensandsteinlormation bildet und schon im 
Jahre 1838 haben die Herren Moriz Freiherr v . B r u n i c k i  (Besitzer vonPisarzowa) 
und Ritter Y . Z i e l i n s k i  (Besitzer von Klijczany), welchen ich hei dieser Gelegen
heit für Ihre freundliche Zuvorkommenheit und Ihre liebenswürdige Gastfreund
schaft den verbindlichsten Dank auszudrücken mir erlaube, denBergbau an solchen 
Puncten begonnen, wo das Erdöl durch natürlichen Druck in den Ackerfurchen an 
der Oberfläche zu Tage kam. Die Stellen, wo Erdöl zu Tage tritt, sind leicht 
kenntlich, da weder Getreide noch Gras darauf wächst und Winters der Schnee 
nicht liegen bleibt.

Die Z i e l i n s k i ’ s c h e n  S c h ä c h t e  o d e r  O e l b r u n n e n ,  liegen nördlich 
vom Smolnikbach am südlichen Gehänge eines bewaldeten Bergrückens unmittelbar 
amWaldesrandc in einerLinie nachStunde8 dicht bei einander. Gegen W . begrenzt 
der Ropnikbach oder Oelbach, ein Zufluss des Smolnik oder Pechbaches das 
Terrain. Die Brunnen haben 4 Fuss im Quadrat, ihre Tiefe wechselt von 4  bis zu
11 Klaftern. Die oberste Erdschichte bildet zerbröckeltes, in der Verwitterung 
begriffenes Gestein. In der zweiten Klafter gewöhnlich erreicht man anstehendes, 
festes Gestein und zwar graue, dünngeschichtete und glimmerreiche sandige 
Schiefer, welche in vielfacher Wechscllagerung theils mit mächtigeren Sandstein
bänken, theils mit grauen an der Luft rasch zerfallenden und zerbröckelnden 
Schieferthonen und Thonmergeln im ganzen Oeldistrict das Grundgebirge bilden, 
durch welches das Erdöl zu Tage tritt. Sowohl die sandigen, als auch die thoni
gen Schiefer sind von überaus zahlreichen Kalkspathadern durchzogen, die in 
ihren Drusen und Hohlräumen schwarzes Erdpech (Asphalt) in kleinen tropfen
förmigen oder kugeligen Partien enthalten. Diese Calcitadcrn erscheinen als eine 
spätere Ausfüllung von Gesteinsspalten, auf welchen sich bisweilen auch Pyrit 
ausgeschieden hat. Von Fossilien ist in den sandigen und thonigen Schichten 
keine Spur *). Dagegen fand ich auf den Halden der Brunnenschächte regelmässig 
plattenformige Stücke einer nur 1— 2 Zoll mächtigen eigentümlichen Schichte, die 
als eine durch Kajkspath gebundene Breccie von Quarzkörnern, Glimmer, eckigen 
Asphalts tückchcn und Fragmenten von braunem etwas bituminösem Schieferthon 
erscheint. Man darf diese Asphaltbruchstücke nicht mit Steinkohlenbruchstücken 
verwechseln, welchen sie täuschend ähnlich sind. Auf abgewitterten Flächen der 
sandigen Brcccie treten zierliche Bryozoen, Sterne von Pentakrinitenstielen und 
winzige Cidaritenstacheln hervor. So unbedeutend diese Schichte auch ist, so ist 
sie doch äusserst charakteristisch und stimmt so vollkommen überein mit einer 
gleichfalls Bryozoen, Cidarisstacheln aber statt Asphalt Steinkohlenfragmente füh
renden Breccienschichte, welche am Fusse des Friedeckcr Schlossberges vor
kommt und v o n H o h e n e g g e r  (Geognosl. Verhältnisse'der Nordkarpathen, S. 33, 
36 und Profil Nr. 6 )  zu den eocenen Schichten der Nummulitenperiode gerechnet 
wird, dass ich, zumal da auch noch andere Gründe für dieses Alter sprechen, keinen 
Anstand nehme, die ölführenden Schichten bei Kleczany für eocen zu erklären.

<) Boi Gorlicc kommen in den sandigen Sehipfern Fucoiden vor: Sphaerococcites Car- 
pathicus Etlingsh.
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Da die Brunnen alle ausgezimmert sind, so war die Lagerung der Schichten 
nicht zu beobachten. Nach den Angaben der Bergleute fallen die Schichten sleil 
gegen SW . ein.

In einem der Schächte kam man in der zweiten Klafter auf weisses, hat- 
chettinartiges Erdwachs, das die Gesteinsklüfte erfüllte, und in der dritten Klafter 
gewöhnlich konnte das erste Erdöl gewöhnen werden. Dieses sickert nämlich aus 
allen Spalten des vielfach zerklüfteten und zerbrochenen Gesteins auf dem Boden 
des Schachtes zusammen, theils mit, theils auch ganz ohne Wasser. Reichlicher ist 
gewöhnlich der Oelzufluss mit Wasser, da das weniger flüssige an den Gesteins
klüften haftende Oel durch da9 W asser, mechanisch mitgerissen wird. Das mit 
dem Oele zufliessende Wasser ist stets etwas salzig; das über dem Wasser 
schwimmende Oel wird von Zeit zu Zeit abgeschöpft. Zu diesem Zweck steht 
über jedem Brunnen ein Haspel mit Tau und Kübel und neben dem Brunnen ein 
Fass, in welchem das ausgeschöpfte Oel gesammelt wird. Hört der Zufluss des 
Oeles in einem Brunnen nach einiger Zeit auf, so wird derselbe um einige 
Fuss tiefer gegraben und man bekommt von neuem Oel. Auf diese W eise wur
den die einzelnen Brunnen nach und nach bis auf 8 und 10 Klafter vertieft, bis das 
im Brunnen theils vom Tag, theils von der Tiefe sich sammelnde Wasser vom 
Besitzer nicht mehr bewältigt werden konnte und der Oelzufluss aufhörte. Statt 
die alten Brunnen zti entwässern und dann feu vertiefen, zog es der Besitzer vor, 
in unmittelbarer Nähe neue zu graben, uud so sehen wir gegen 20 solcher Brunnen 
auf einer Oberfläche von Ungefähr i/4 Joch, manche nur 2— 3 Klafter von ein
ander entfernt.

Das Oel aus diesen Brunnen hat 0-860— 0*875 spec. Gew., ist von dutikel- 
braunrother Farbe mit grünlichem Schimmer (Fluorescenz) im reflectirten Liclit *). 
Die Gesammtproduction an Rohöl betrug nach den Aufzeichnungen des Herrn 
v. Z i e l i n s k i ,  in die er mir freundlichst Einsicht gestattete,

1859 Juni bis D eeem ber.................  129.759 Wiener Pfund.
1860 Jinner „  „  .................  82.878 „  „
1661 „ h A p r i l .......................... 8.636 * „
1862 „  „ D eeem b er .................  47.735 „  „
1863 „  .  „  .................  24.775 „
1864 „ „  Septem ber.................  8.272 „ „

Im Ganzen . . 302.055 Wiener Pfund, 
oder 3020*/g Wiener Centner im Werthe von 24.164 fl. ö. W. (den Centner zu 8 fl. ö. W.
gerechnet).

Zur Zeit meines Besuches gaben nur die 7 zuletzt gegrabenen Brunnen noch 
Oel, im Ganzen etwa 20 Ctr. im Monat. Am Fusse des Berges hat Herr v. Z i e 
l i n s k i  eine kleine Fabrik zur Destillation und Rectilication des Erdöles angelegt.

Das an die Z ie lin sk i's ch en  Grubenfelder unmittelbar anätossende Terrain 
befindet sich pachtweise in den Händen einer H a m b u r g e r  G e s e l l s c h a f t ,  
welche ein anderes System zur Gewinnung des Erdöles befolgt und ihr Glück in 
tieferen Schachtbauten und in Stollenbauten versucht hat.

Der M i k o w k a - S c h a c h t  an der östlichen Abdachung der Berglehne von 
Kleczany ist 21 Klafter tief. In der 6.— 7. Klafter gab er eine Zeitlang täglich circa 
70Garnetz (16  Garn. =  lZ o llctr .) Oel, dasselbe verlor sich aber, als der Schacht 
tiefer abgeteuft wurde. Auf dem Haldensturz des Schaohtes fanden sich viele

*) Eine Analyse dieses Oeles von Herrn Kl e tz insky  ist in den neuesten Erfindungen 
1859, Nr. 32 vom 13. September veröffentlicht.

2 6 *
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braune Sandsteinstücke mit eingeschlossenen eckigen Asphaltstücken, welche 
offenbar Fragmente einer Yor der Bildung des Sandsteines schon vorhandenen 
Erdpech- oder Asphaltschichte sind.

Der in der Nähe gelegene Schacht F o l i n o v k a ,  20— 21 Klafter tief, gab 
nur unbedeutende Quantitäten Oel. Die beiden genannten Schächte sollten durch 
einen am Fusse des Berges in nordöstlicher Richtung 40 Klafter weit getriebenen 
Stollen entwässert werden; allein die Arbeiten mussten hier wegen der vielen sich 
sammelnden, leicht entzündlichen Kohlenwasserstoffgasc eingestellt werden. Auf 
der Halde vor dem Stollenmundloch lagen zwischen dem zerbröckelten graublauen 
Thonmergel zahlreiche Sphärosideritlinsen. Diese Mergel mit Sphärosideriten 
entsprechen, wenn wir es mit einem eocänen Schichtencomplex zu lliun haben, 
H o h e n e g g e r ' s  sechstem Hauptzug von Karpathensphärosideriten. Die Schichten 
streichen im Stollen nach Stunde 8— 9 und zeigen ein südwestliches Verflächen 
mit 25 Grad.

Der R i c h a r d s c h a c h t ,  9 Klafter tief, wurde unweit von dem Stollenmund
loch auf einer W iese an einer Stelle abgeteuft, wo das Oel an der Oberfläche 
erschien. Er gab und gibt noch jetzt geringe Quantitäten von Oel. Das Wasser 
im Schacht enthält nach der Prüfung des Herrn S c h i e f e r ,  Fabriksdirectors zu 
Kleczany, 1-25 Procent Chlornatrium.

In dem auf der Thalsohle am linkenUfer des Smolnikbaches liegenden Bohr- 
schacht W a r i a t k a  traf man in der zweiten Klafter auf eine etwa 1/ 4 Zoll starke 
Lage von gelblich-weissem Erdwachs. Bei 112 Fuss Tiefe wurde eine ölführende 
Ader angebohrt, die eine kurze Zeit lang 29 Garnetz jeden dritten Tag lieferte. Das 
Oel hatte ein specifisches Gewicht von 0 -84S, war dunkelbraun im durchgehenden 
und grün im reflectirten Licht. Bei 136 Fuss Tiefe wurde die Bohrung eingestellt, 
um den Schacht von oben zu erweitern und neu zu bauen. Zur Zeit meines 
Besuches stand das W asser bis zur 12. Klafter, die Gasentwicklung war sehr 
bedeutend, der Oelzufluss aber nur gering, so dass höchstens 4  Garnetz jeden 
dritten Tag abgeschöpft werden konnten.

Sehr instructiv war der unweit von Wariatka eben erst angefangene F e r d i 
n a n d s c h a c h t .  Er stand zwei Klafter tief in grauem Schieferthon. Alle Klüfte und 
Spalten des zerbrochenen und zerdrückten Gesteins waren von Erdöl erfüllt; die 
einzelnen Gesteinsstücke, wenn man sie heraus nahm, sahen aus, als ob sie in Oel 
getaucht worden wären. Allein das Oel floss aus den engen Capillarspalten und 
Klüften nicht zusammen, der Schacht war ganz trocken, und man konnte auf 
Oelzufluss erst dann rechnen, wenn man auf Wasser kam oder wenn, wie das 
wirklich kurze Zeit nach meinem Besuche der Fall war, reichere Oeladern ange
schlagen wurden.

Südlich vom Smolnikbach dem Thale des Sawodam (eines kleinen Zuflusses 
des Smolnik) entlang liegt das G r u b e n f e l d  E l i s a b e t h .  Fast überall, wo man 
an dem Ufer dieses Baches die Gesteinsschichten anschlägt, zeigen sich Spuren 
von Oel. Allein die Schächte Faust (ein Bohrschaclit 60 Fuss tief), Margarethe, 
Laura, Varsikowka hatten alle dasselbe Schicksal. Sie gaben anfangs mit dem 
ersten W asser, welches oben zufloss, etwas Oel und zwar ein sehr schönes roth 
durchscheinendes und grün schillerndes Oel mit einem spccifischen Gewicht y o ii 

0 ’860— 0-870, welches charakteristisch verschieden ist von dem Oel jenseits des 
Smolnikbaches. Kam man tiefer, so war der Wasserzufluss reichlichere, als der 
Oelzufluss, dazu kamen aufsteigende Gase, welche die Arbeit erschwerten; kurz 
die Arbeiter liessen sich jedesmal abschrecken, tiefer zu gehen, verliessen die 
alte Stelle und fingen auf gut Glück an einem neuen Platz an, um auch diesen 
bald wieder zu verlassen.
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In dem weiteren von mir der Untersuchung unterzogenen Terrain beschränk
ten sich die bisherigen Arbeiten nur auf ganz oberflächliche Schürfungen.

Oestlich vom Donajec kommt Erdöl vor in den Bachschluchten zwischen den 
Ortschaften W  i e 1 o g 1 o w y  und U b i a d. Die in den Bachbetten anstehenden Gesteins
schichten bestehen aus dünn geschichteten, bald mehr sandigen, bald mehr thoni- 
gen Schiefern, zwischen welchen stellenweise mächtigere Sandsteinbänke lagern; 
auch hier durchziehen zahlreiche Kalkspathadern die Schichten, und besonders 
charakteristisch ist ein papierdünner schwarzer, bituminöser Ueberzug auf den 
Schichtungsflächen der thonigen Schichten. Die Lagerung der Schichten ist 
ausserordentlich gestört, diese sind vielfach zerbrochen und in den verschieden
sten Richtungen gebogen und gewunden. Trotzdem lässt sich als vorherrschende 
Richtung das Streichen nach Stunde 7— 8 und das Fallen mit 45 Grad gegen S. 
erkennen. An einer Stelle, gerade unterhalb des Mcierhofes vonUbiad, wo der Bach 
fast genau von 0 . nach W . fliesst und die Schichten mit östlichem Verflächen den 
Bach quer durchsetzen, wurden unter meinen Augen ganz nahe bei einander 
Schürfversuche auf Erdöl gemacht. An einem Punkte im festen Sandstein fand 
sich nichts, an zwei und drei anderen Punkten aber gab schon der erste Hieb mit 
der Haue in dem zerbröckelten Schieferfelsen Spuren von Oel. Schon 1 Fuss 
unter der Oberfläche erschien jede Gesteinskluft mit grünlich-braunem Erdöl wie 
beschmiert. Auf dem weissen Grund der Kalkspathadern sieht das Oel orangegelb 
aus. In den kleinen Wassertümpeln, die beim Graben entstanden, bildete das 
sich sammelnde Oel bald grünlich braune auf der Oberfläche des Wassers 
schwimmende Fettaugen. Eine abgeschöpfte Probe ergab ein specifisches Gewicht 
von 0-905. Eine zweite in ähnlicher W eise durch oberflächliche Schürfung in 
einer kleinen Seitcnschlucht des Ubiadbaches gewonnene Oelprobe ergab ein 
specifisches Gewicht =  0 ‘ 920.

Noch durch mehrere solche Schürfungen am Ubiadbach und seinen kleinen 
Zuflüssen von links überzeugte ich mich, dass das ganze Gebirge von Oel durch
tränkt ist. Allein das Oel ist ausserordentlich vertheilt; es sitzt in allen Spalten 
des kleinklüftigen und im Allgemeinen sehr wasserarmen Gesteins so sehr zertheilt, 
dass es nur langsam und sparsam zusammenfliesst, und wenn in grösserer Tiefe 
nicht rcichere Adern angetroffen werden, aus welchen das Oel leichter ausfliesst, 
kaum gewonnen werden kann.

Das östlichste der Untersuchung unterzogene Terrain liegt etwa eine balbe 
Meile östlich von Ubiad zwischen den Ortschaften K l i m k o w k a  und L i b r a n -  
t o wa .  Hier hat Herr K l e i s s e n  am linken Ufer eines kleinen Baches zwei Ver
suchsschächte 5 und 8 Klafter tief abgeteuft. Das Gestein ist vorherrschend mer
geliger Schieferthon. Die gewonnenen Oelproben ergaben ein sehr schönes rothes 
Oel von 8*803— 0 -830 speeifisehem Gewicht, das aber, wahrscheinlich in Folge 
eines bedeutenden Pr,raffingehaltes, schon bei einer Temperatur von 9 ' / !i°C. erstarrt. 
Die Schichten streichen in dieser Gegend nach Stunde 8— 9 und verflächen 
gegen SW .

In dem Terrain westlich von Kleczany sind bis jetzt nur Anzeichen von Oel 
entdeckt worden, aber kein Erdöl selbst und die Versuche beschränken sich auf 
zwei Punkte.

Am rechten Ufer des Smolnikbacbes hei P i s a r z o w a  hat Herr Baron B ru - 
n i c k i  in spiegelklüftigem, etwas schwefelkieshaltigem grauem Letten einen 
Versuchsschacht angelegt und in demselben bereits eine Tiefe von 80 Fuss 
erreicht, ohne auf Wasser oder Erdöl zu kommen. Die frisch zu Tage geförderten 
Lettenstücke haben einen starken bituminösen Geruch und in der Tiefe des 
Schachtes entwickeln sich so stark Gase, dass der Schacht mittelst eines Schirm
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apparates jedesmal früher gereinigt werden muss, ehe die Arbeiter hinabsteigen 
können.

Endlich südlich von dem Dorfe Mordarka,  nahe an der Kaiserstrasse von 

Limanow nach Sandcc, hat Herr Baron B run ick i  in einem kleinen Bachrisse 

Erdwachs gefunden. Dieses Erdwachs ist von gelblich-grüner Farbe und einer 

Consistenz wie Bienenwachs, so dass es sich zwischen den Fingern kneten lässt. 

Es sitzt in dünneren und dickeren Häuten auf den gewöhnlich mit Kalkspath über

zogenen Klüften eines glimmerigen Sandsteines, dessen Schichten nach Stunde 10 
streichen und gegen SW. mit 35 Grad verflächen. Man findet es schon wenige 

Fuss unter der Oberfläche. Bemerkenswerth ist eine schwarze kohlige Schichte, 

welche zwischen dem Sandsteine lagert. In grösseren Mengen dürfte jedoch das 

Erdwachs hier kaum Vorkommen, und wahrscheinlich wird man in grösserer Tiefe 

statt Wachs Oel finden.

Suchen wir jetzt aus den angeführten Beobachtungen die die praktische 

Ausbeutung des Petroleums in Westgalizien betreffenden Schlüsse zu ziehen, so 

ergibt sich zunächst als unzweifelhafte Thatsache, dass auf dem eingangs abge

grenzten Landstrich die Gebirgsschichten in jeder Quadratmeile von Erdöl und 

Kohlenwasserstoffgasen durchdrungen sind, so zwar, dass der Schooss der 

Erde hier unberechenbare  Q uan t i t ä ten  von Erdö l  b irgt . Allein die 

entscheidende Frage ist, kann  man diese Schä tze  auch le ich t  und mi t  

V o r the i l  heben?
Um diese Frage zu beantworten, müssen die Verhältnisse au der Ober

f l äche  und nahe der Oberfläche, so weit sie sich nach den vorhandenen Auf

schlüssen und den bisherigen Erfahrungen beurtheilen lassen, die Basis abgeben 

für die Wahrscheinlichkeitsschlüsse, welche man daraus auf die Verhältnisse i n 

d e r T i e f e ziehen kann.

Zunächst zeigte sich, dass die oberen E rdsch ich ten  nicht überall in glei
chem Maasse von Erdöl durchdrungen sind, sondern dass die Vertheilung desOeles 

sowohl der Qualität als aueh der Quantität nach eine verschiedene ist. An einigen 

Stellen dringen Oel und Gase bis zu Tage, an anderen kann man das Oel schon 

durch oberflächliche Grabung erschürfen und an wieder anderen Stellen sind 

nur Kohlenwasserstoffgase und Erdwachs die Anzeichen von dem in grösserer 

Tiefe wahrscheinlich vorhandenen Oel. Dicht neben einander liegende Brunnen 

liefern oft ganz verschiedene Quantitäten und stets nur durch eine gewisse 

Zeit, nach welcher die Brunnen vertieft werden müssen, um von neuem Oel 

zu geben.
Für die Ausbeu tuug  des Oeles in den oberen Teufen ,  also bis zu 

einer Tiefe von 10— 20, selbst 30 Klaftern, ist nach den bisherigen Erfahrungen 

in Galizien, namentlich in Ostgalizien, die Anlage von Brunnenschäch ten ,  

die man a l lm äh l i g  je  nach Bedür fn is s  ver t ie f t ,  der rationellste und 

erfolgreichste Weg. Diese Brunnen müssen durch passend angebrachte Deckel vor 

dem zuströmenden Tagwasser und vor Abkühlung *) geschützt werden, da durch 

beide Umstände die Zusickerting des Oeles aus den Gesteinspalten beeinträchtigt 

wird. Wird der Oclzufluss nach und nach geringer oder hört er ganz auf, so wer

den die Brunnen um einige Fuss vertieft. Solche Brunnen können auf einem 

ergiebigen Oelfelde sehr dicht neben einander angelegt werden, wie die Gold

gruben auf einem Goldfelde. Nach diesem Systeme wurden in Ostgalizien in der 

Gegend von Drohobyce, Boryslaw (Volanka), wo bereits gegen 4000 Oelbrunnen

*) Das Oel ist bei niedriger Temperatur weniger flüssig, durch Abkühlung werden daher 
die fyansale des Oeles verstopft.
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existiren, von kleineren Unternehmern mit der geringsten Capitalsanlage überaus 

günstige Resultate erzielt, während die mit grösserem Capital und nach einem 

ändern System —  Stollenbau und Tiefbau —  arbeitenden Gesellschaften bis jetzt, 

so weit mir bekannt, ihre Hoffnungen nicht erfüllt sahen und ihre Arbeiten nur 

als Vorarbeiten zum Aufschluss des Gebirges betrachtet werden können. Ganz 

übereinstimmend mit diesen in Ostgalizien gewonnenen Resultaten sind auch die 

auf dem Oelrevier von Kleczany bisher gemachten Erfahrungen. Im Allgemeinen 

scheint jedoch derReichthum anOel in den oberen Teufen i n W e s tg a l i z i e n  

überhaupt ein geringerer zu sein, als in Ostgalizien und in Mittelgalizien»), wäh

rend andererseits das westgalizische Oel die bessere Qualität vor dem ostgalizi- 

schen voraus hat*). Kleinere an Ort und Stelle ansässige Unternehmer werden 

jederzeit mit Vortheil diese oberflächlichen Schätze heben können, die kaum 
reich genug sein dürften, um den Gegenstand einer grösseren merkantilen und 

industriellen Unternehmung bilden zu können.

Es fragt sich desshalb, wie s ieht  es in der Tiefe aus, und welche 

W a h r s c h e i n l i c h k e i t  au f  E r fo lg  werden die von vie len Se i ten  mit  

so sangu in ischen  Ho f fnungen  ersehnten T ie fbohrungen  nach 

am er ikan is chem  Systeme in Ga l i z ien  haben?

Bei der Beantwortung dieser Frage kommen wir auf ein allerdings hypothe

tisches Gebiet, auf welchem die Ansichten sehr verschieden sind, ja nach der 

Vorstellung, welche man über die Bildung des Erdöles hat. Ich will mich aber 

nicht scheuen, dieses Gebiet zu betreten, da die Frage von praktischer Wichtig

keit ist, und gerade von Männern der Wissenschaft eine Antwort darauf erwar
tet wird.

Herr BergrathFoetterle (a. a. 0 .) glaubt das Erdöl aus den sehr bitumen- 

reiehen schwarzen Schiefern der eocenen Menilitgebilde herleiten zu müssen, 

durch welche dasselbe zu Tage tritt, und schreibt bei der Ausscheidung der 

Naphtha aus den Schiefern einen wesentlichen Einfluss der Zersetzung von 

Schwefelkiesen so wie äusseren Temperatur- und Witterungsverhältnissen zu. 

Unter dieser Voraussetzung wäre die Bildung des Erdöles ein an der Oberfläche 

vor sich gehender Process und daher von Tiefbohrungen kaum ein günstiges 

Resultat zu erwarten.

Allein in dem von mir untersuchten Terrain kommen weder sehr bitumen

reiche schwarze Schiefer, noch Schwefelkiese in irgend bemerkenswerther Menge

*) Bei Besko (Polanka) wurde ein Brunnen gegraben, welcher täglich 500 Garnetz Erdöl 
lieferte (Jahrb. der geol. Reichsanst. XII. Verhandl., p. 197) und aus welchem von 1861 
bis Mitte 1863 nicht weniger als 40.000 Ctr. Petroleum gewonnen worden sein sollen. 
Io der Wallache! (Baikoi) geben Brunnen von 10—15 Klafter Tiefe durchschnittlich 
1 Ctr. pr. Ta». Allein auch diese Ergebnisse &ind unbedeutend gegenüber den in Nord
amerika durch Bohrungen erzielten Resultaten. Am sogenannten Oelbach in Pennsylranien 
betrug die Ausbeute aus gebohrten Brunnen von 350—500 Fuss Tiefe (theils Pump- 
brunnen, theils fliessende Brunnen) 1861, 75.000 Barrels per Woche (1 amerik. Barrel 
=  40GalIonen =  3 Zollcentner), und der Empire Well alleiu lieferte täglich 3000 Barrels. 
Man schätzt den Werth der jährlichen Production an Petroleum in Amerika auf 
15,000.000 Pfund Sterling. John S tee le , einer der Besitzer im Oelbachthale, soll von 
seinen Petroleuinwerken ein jährliches Einkommen von 150.000 Pfund Sterling beziehen 
und nicht weniger als 250 Compagnien haben sich zur Ausbeutung des Petroleums 
gebildet, deren Capital eine Summe von 30,000-000 Pfund Sterling repräsentirt (Geolog. 
Magaz. Vol. II, p. 122).

-) Das westgalizische Oel (aus Eocenschichten) verhält sich zum ostgalizischen (aus 
Miocenschichtea) wie das pennsylvanische zum kanadischen, das letztere ist braun, dick
flüssiger und spccifisch schwerer als das erstcre, auch das wallachische Oel ist dunkel
braun.
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vor; die Schichten, durch welche das Petroleum zu Tage tritt, sind vielmehr 

hitumenarme sandige und thonige Schiefer, die einen im Allgemeinen nach 

Stunde 8— 9 streichenden, schmalen, aber langen Zug bilden. Da sieder Karpathen- 

sandsteinformation eingelagert erscheinen, so müssen sie ihrem geologischen 

Alter nach dem Schichtencomplexe zwischen der unteren Kreide (Neocomien) und 

dem unteren Tertiärgebirge (Eoccn) angehören. Die oben beschriebene, bei 

Kleczany vorkommende charakteristische Conglomeratschiclite mit Bryozoen, die 

vollkommen mit demselben Charakter am Friedecker Schlossberge in einem 

Schichtencomplexe sich findet, welchen Hohenegger  zur Nummulitenformation 

rechnet, die Thatsache ferner, dass weiter östlich genau in der Fortsetzung des 

Zuges bei Grybow und anderen Orten Menilitschichten und Fischschiefer, also 

entschiedene Eocengebilde Vorkommen, diese Gründe bestimmen mich, darin 

HerrnBergrathFoetterle beizupilichten, dass die Schichten, in welchen das Erdöl 

in Westgalizien zu Tage tritt, der Eocenformation angchören. Allein die eocenen 

Sandsteine, Schicferthone und Mergel Westgaliziens und die Menilitschichten 

Mittel-Galizien haben nach meinem Dafürhalten mit der Bildung des Erdöles 

eben so wenig zu schaffen, als die salzführenden miocenen Ablagerungen, durch 

welche das Oel in Ostgalizien bei Starosol, Strzelbice, Boryslaw u. s. w. zu 

Tage tritt. Das Erdöl selbst bildet sich gewiss nicht in diesen Schichten, in 

welchen es zu Tage tritt, sondern kommt als das Product einer trockenen Destilla

tion von Kohlenwasserstoffen aus langsam sich zersetzenden vegetabilischen, zum 

Theil vielleicht auch animalischen) Substanzen aus grösserer Tiefe, aus einer bis 

jetzt unbekannten Formation, aus derjenigen Formation, welcher die Asphalt

schichten ihren Ursprung verdanken, deren Bruchstücke in den eocenen Sand

steinen eingebettet Vorkommen. Diese Asphaltstiicke sind das Analogon der 

Trümmer von echter Steinkohle und von Kohlenschiefer, welche nach Hohen

egger in den eoccnen Breccienschichten Schlesiens so äusserst charakteristisch 

sind, und der Gedanke liegt nahe, ob das galiziscbe Erdöl nicht aus einer unter 

dem Karpathen-Sandsteingebirge sich hinziehenden Steinkohlenformation herzu
leiten sei, die als eine Fortsetzung der Steinkohlenlager des Ostrauer und Krakauer 

Revieres zu betrachten wäre.

Wie dem aber auch sei, so viel steht fest, das E rdö l  kommt ans derTie fe ;  

allein die geologischen Verhältnisse in den Oeldistricten Galiziens sind ganz und 

gar verschieden von denen der Oeldistricte in Nordamerika, wo in Westcanada, 

in Pennsvlvanien und Ohio die Bohrlöcher auf Erdöl in devonischen Schichten 

stehen, und man muss sich desshalb von vorneherein hüten, nach amerikanischen 

Vorkommnissen und Erfahrungen auch das Vorkommen in Galizien beurtheilen 
zu wollen.

Meiner Ansicht nach bezeichnet das Vorkommen des Erdöles in Galizien, auf 

einem beinahe 40 Meilen langen, in gleicher Richtung nach SO. fortstreichenden 

Landstriche eine grosseDisIocationsspalte oder vielmehr ein System von parallelen 

Spalten im Bau der Karpathen, auf welchem das Erdöl in mehr oder weniger senk

recht stehenden Gesteinsfugen und Klüften durch Gasdruck in die Höhe steigt,, 
und die über jenen Dislocationsspalten vielfach zerbrochenen und zertrümmerten 

Gesteinsschichten durchdringt *). Die Erfahrung hat auch gelehrt, dass das Oel 

aus grösserer Tiefe stets leichter ist als das an der Oberfläche, weil jenes noch 

mehr permanente Gase eingeschlossen enthält. Es ist eine gänzlich falsche Vor-

')  In Ostgalizieo hoi Druschkowitz, Volant«, Jsisenitza sind es mehrere parallele Disloca
tionsspalten, welche sehr charakteristisch in drei Längenthälern sich zu erkennen geben, 
auf welchen das Oel zu Tage tritt.
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Stellung, sich in der Tiefe der Erde eine besondere ölführende Schichte zu denken, 

wie es wasserführende Schichten gibt, oder gar gewaltige Oelreservoirs, die 

nur angebohrt zu werden brauchten, um einen nie versiegenden, durch natür

lichen Druck fliessenden Springquell von Erdöl zu liefern. Noch ist nirgends 

weder in Ost- noch in Westgalizien eine Bohrung in eine Tiefe auch nur von 

3— 500 Fuss ausgeführt, und dadurch thatsächlich erwiesen, was die grössere 

Tiefe birgt. Allein dieselbe Quantität Oel, welche an der Oberfläche in unzähligen 

Capillarspalten des zertrümmerten Gesteines, gleichsam wie Wasser in einem 

Schwamme vertheilt ist, so dass das Oel nicht fliessen, sondern nur langsam zusam

mensickern kann, wird in grösserer Tiefe wahrscheinlich auf eine geringere Anzahl 

von tief niedersetzenden Hauptspalten concentrirt sein, und wenndurch eine Bohrung 

glücklich eine solche Spalte oder Ader getroffen wird, wie Wasser aus einem 

Gefässe fliessen oder wenigstens gepumpt werden können. Je reicher die Oeladern 

aber in der Tiefe sind, desto seltener werden sie auch sein, und es wird vom 

Zufall abhängen, ob durch eine Bohrung eine reiche Ader getroffen wird oder 

nicht. E ine  gelungene oder eine misslungene Bohrung wird noch wenig ent

scheiden; es müsste in einem gegebenen Terrain eine grössere Anzahl von Boh

rungen ausgeführt werden, um zu einem entscheidenden Resultate zu gelangen. 

Wer diesen Versuch wagen und in grösserem Maassstabe durchführen kann, 

dem ist die Möglichkeit eines günstigen Erfolges keineswegs abzusprechen.

K. k. geologische ReScfasaoatalt. 15. Band. 1865. IT. Heft# 27
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III. Ueber das Alter der Teschenite. 

Yon Dr. A. M a d e l u n g .

Y n r g e le g t  io  d e r  S il iu n p  d e r  b. k. g e o lo g is c h e n  R eieh sa n sta lt am 29 . N o re m h e r 1664 .

Die von Hohenegger  mit dem Collectivnamen Teschenite belegten Erup

tivgesteine, welche am Nordrande der Karpathen als ein langer, höchstens zwei 

bis drei Meilen breiter Zug von sehr zahlreichen einzelnen Durchbrüchen im 

Gebiete der Kreide- und Eoccnformation hervortreten, verdienen diese Absonde

rung als eine eigene Gruppe von Gesteinen in petrographischer Hinsicht vollkom

men, denn man kennt noch von keinem anderen Punkte der Erde Gemenge von 

Mineralien, welche mit denen der Teschenite übercinstimmten.

Als Hohenegger  in seinem Werke „Die geognostischcn Verhältnisse der 

Nordkarpathen in Schlesien u. s. w.“ zuerst den Namen Teschenite einführte, legte 

er das Hauptgewicht lur diese Abtrennung weniger auf die eigcnthümliche petro

graphische Stellung dieser Eruptivgesteine, als vielmehr auf ihr geologisches 

Auftreten im Gebiete der Kreide und Eocänablagerungen, indem er ihren Durch

bruch als gleichzeitig mit diesen Formationen betrachtete. Hoheneggerbezeich

nete daher die Teschenite kurz als die Eruptivgesteine der Kreide- und Eocen- 

periode, weil sie vom Anbeginn des Neocomicn bis zu Ende der Ablagerung des 

Eocen in zahlreichen einzelnen Eruptionen emporgedrungen seien.

Diese Beobachtung Hohenegger ’s bot ein hohes wissenschaftliches Interesse 

dar, da mit derselben das erste Beispiel eines Eruptivgesteines von dem Alter der 

Kreideformation gegeben und eine weite Lückc in der geologischen Altersreihe 

der Ersteren ausgefüllt zu sein schien.

Aus eigenen Beobachtungen bei einem kurzen Aufenthalt in einem Theil des 

Gebietes, in welchem die Teschcnite auftreten, und aus mündlichen und brief

lichen Mittheilungen, die mir von mehreren der Herren Bergbeamten, namentlich 

von Herrn Schichtmeister Fal laux  in Teschen gemacht wurden, scheint mir her

vorzugehen, dass diese Beurlheilung des Alters der Teschenite auf einer Täu
schung beruht, indem ich nach allen Erfahrungen die Behauptung aufstellen zu 

dürfen glaube, dass kein Teschenit älter als höchstens die obercocenen Ablage

rungen in den Nordkarpathen sei.

Ich will mir in den folgenden Zeilen erlauben, meine Gründe für diese Be

hauptung zusammenzustellen und auseinander zu setzen.

Offenbar ist das Gestein, welches bei Boguschowitz, eine halbe Stunde nörd

lich von Teschen, auftritt und in mehreren Steinbrüchen aufgeschlossen ist, die aus
gezeichnetste und am besten bestimmbare Varietät sämmtlicher Teschenite. Es ist 

dasselbe Gestein, welches Professor v. Hochstett er  als ein Gemenge von Anor- 

thit mit Hornblende und mehr oder weniger Augit beschrieb und mit dem Namen 

Diorit belegte1). Dieses Gestein, welches mit gleichem oder nur sehr wenig modi-

*) Dr. F. H ochste tter, Ueber Griiastcine aus der Umgegend von Teschen. Jahrbuch der 
k. k. geolog. Reiehsanstalt 1833. Bd. IV, p. 311 u. s. f.
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ficirten petrographischen Charakter an vielen Punkten des Teschener Gebiete» 

bald im Neocomien, wie bei Boguschowitz, Punzau, Kalembitz, Ellgott und bei 

Sohle unweit Neutitschein und anderen Orten mehr, bald in jüngeren Ablage

rungen der Kreide auftritt, und das überall die Sedimentgesteine durchbrochen, 

gehoben und metamorphosirt hat, findet sich auch mit dem nämlichen Typus un

gefähr eine Stunde Weges nordnordwestlich von Boguschowitz bei Pogwisdau 

mitten in eocenen Ablagerungen anstehend, welche es ebenfalls durchbrochen, 

gehoben und auf ziemlich weite Entfernungen hin zu einem, an der Contactstelle 

rothen, weiter davon orangegelbcn jaspisähnlichem Gebilde umgewandelt hat *).

Eine zweite Varietät der Teschenite, der variolithähnliche Kalkdiabas Hoch- 

stetter’s hat an der Grenze zwischen dem unteren und oberen Teschener Schiefer 

(nach Hohenegger’s Untersuchungen beides Glieder des Neocomien) diese Schich

ten gehoben, und wenn man auch eine Umwandlung derselben wegen der Bede

ckung des Terrains nicht nachweisen kann, wahrscheinlich auch in ähnlicher 

Weise metamorphosirt. Ganz dasselbe Gestein tritt aber auch mitten in eocenen 

Schichten, z. B. bei Kojetein, den langen Bergrücken der Pecsawska Gura uud 

der Pcrnaw Gura bildend, auf, wo es ringsum die Schichten gehoben und wie 

namentlich am Südwestabhangc der Pecsawska Gura gleich oberhalb Petrzkowitz 

ebenfalls zu einem schwarzen Jaspis mit noch erkennbarer Schieferstructur um

gewandelt sind.
Auch bei Niebory unweit Trzinietz steht an einer Brücke, über welche die 

von Teschen über Jablunkau nach Ungarn gehende Strasse führt, ein solcher 

Kalkdiabas an, in dessen Nähe ein Serpentin ähnliches Gestein, das sich auch bei 

Lubno, nördlich von Friedland am rechten Ostrawitzufer in gleicher Weise findet, 

vorkommt. Sämmtliche drei haben deutlich eocene Schichten durchbrochen.

Bei Ellgott, nordnordwestlich von Teschen finden wir'ferner kaum tausend 

Schritt von dem Boguschowitzer Gestein ein anderes, welches dem bei Kalembitz 

auftretenden, durch seinen grossen Gehalt an Glimmer charakteristischen von 

Hochste t ter  als Diorit bezeichneten, vollkommen gleicht, wie diesen letzteren 

mitten in den neocomen unteren Teschener Schiefern auftreten, aber eben so am 

Fusse des grossen Gümbelberges bei Sohle in einem grossen Steinbruche aufge

schlossen, ein Gestein, welches von jenem nur mit Mühe zu unterscheiden ist, das 

aber eocene Schichten durchbrochen hat.

Somit haben wir hier mehrere Varietäten der Teschenite kennen gelernt, 

welche mit ganz gleichen Charakteren in den jüngern Eocenschichten, wie in den 

älteren Neocomien- und überhaupt Kreideschichten auftreten, beide in gleicher 

Weise in ihrer Lagerung gestört und deutliche Spuren eines Einflusses auf 
sie hinterlassen haben, der nur dann erklärt werden kann, wenn man die 

Teschenite als später emporgedrungen annimmt.

Die ungemeine Veränderlichkeit des petrographischen Charakters der 

Teschenite, welche wie bei wenig anderen Eruptivgesteinen häufig innerhalb sehr 

enger räumlicher Grenzen in der auffallendsten Weise hervortritt, macht cs zu 

einer ganz natürlichen Sache, dass auch einige Varietäten blos in den älteren, 

einige andere blos in den jüngeren Ablagerungen Vorkommen, ohne dass man damit 

eine Berechtigung gewänne, an ihrer relativ gleichzeitigen Entstehung mit den 
anderen Varietäten zu zweifeln.

So haben wir eine sehr Feldspath- (wahrscheinlich auch Labrador-) reiche 

von Hochs te t te r  als Diabas bezeichnete Abart der Teschenite in der Nähe von 

Kotzobenz und bei Mosty westlich von Teschen im Teschener Schiefer anstehen,

*) F. Ritter v. Hauer und Dr. M. Höraes, Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wis
senschaften 1850. 1. Abth., p. 165.

27*
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welche sich meines Wissens im Eocengebiete nicht wiederfindet. Andererseits 

aber ragt im Suchybach bei Bystryc östlich von Wendrin eine kleine Masse eines 

Eruptivgesteines hervor, das eocene Schichten gehoben und deutlich metamor- 

phosirt hat, das aber in derselben petrographischen Beschaffenheit ebenfalls 

nirgends wiederkehrt.

Den grüssten Theil der im Vorigen aufgezählten einzelnen Beobachtungen 

habe ich selbst bereits auf meinen Touren im Gebiete des Teschcnitvorkommens 

gemacht, und mir schon damals ein dem Eingangs ausgesprochenen ähnliches 

Urtheil in Betreff des Alters dieser Eruptivgesteine gebildet; um indessen sicher 

zu gehen, dass ich auch keinen für eine solche Altersbestimmung wesentlichen 

Punkt übersehen hätte und mir namentlich auch ein Urtheil darüber zu verschaffen, 

wesshalb Hohenegger  bei so augenscheinlichen Beweisen für das obereocane Alter 

der Teschenite doch dieselben als die Eruptivgesteine der Kreide- und Eocän- 

periode hingestellt habe, wandte ich mich, da der Tod uns den oben genannten 

gewiegten Forscher und genauen Kenner aller der hier einschlagenden Fragen 

vor Kurzem entrissen hat, an den erzherzoglichen Schichtmeister Herrn Fal laux,  

welcher durch lange Jahre ein treuer Gehilfe Hohenegger ’s, wie nach diesem 

wohl kein Anderer mit den obwaltenden Verhältnissen vertraut ist. Das Resultat 

seiner gütigen Mittheilungen war etwa folgendes:

Ich hatte Herr Fal laux  gebeten mir zu schreiben: 1. ob an irgend einem 

Punkte die Eocengebilde durch einen Teschenit nicht gestört seien, und wenn 

dies geschehen sei, welche Erscheinungen damit verbunden waren? Die Beant

wortung dieser Frage war den oben mitgetheilten Thatsachen gemäss verneinend;

2. ob die Teschenite in den eoeänen Ablagerungen jemals den Charakter von 

Tuffgesteinen, von Mandelsteinbildungen oder überhaupt Spuren von einer Ein

wirkung des Wassers bei ihrer Eruption gezeigt hätten. Ich habe diese Frage 

hauptsächlich dcsshalb gestellt, weil ich an einigen von meiner Reise mitgebrachten 

Ilandstiicken, leider erst in Wien, beobachtet zu haben glaubte, dass sie solche 

Erscheinungen zeigten, und darin einen neuen Anhaltspunkt zur Altersbestimmung 

zu finden gehofft hatte.

Als Antwort hierauf schrieb Herr Fallaux,  das9 ihm hiervon nichts bekannt 

sei, und dass im Gegentheil die Teschenite in beiden Formationen gleich ver

schiedenartig, wenn auch immer wieder mit gleichen Charakteren auftreten.

Drittens hatteich gefragt, ob ihm (Herrn Fal laux)  überhaupt eine Stellebekannt 

sei, an welcher man sich durch die Lagerungsverhältnisse gezwungen sähe, den 

Tescheniten auch nur theilweise einhöheres Alter als das obercocene zuzuschreiben.

„Dass die Teschenite“, schrieb hierauf Herr Fal laux ,  „nur das Alter der 

Eocenformation haben sollten, darüber zu streiten, fühle ich mich zu schwach. Aber 

die Frage, was das Neocomien gehoben hat, möchte ich mir zu berühren erlauben.“ 

„Wo Neocomien und Aptien in Berührung mit einander auftreten, findet man 

Störungen einer übergreifenden Schichtung. Ich habe in drei Grubenbauen 

mittelst Querscblägen das Neocomien durchfahren, um zu dem Aptien, resp. den 

Aptienerzen zu gelangen, und fand an allen drei Punkten die Schichten des 

Neocomien ruhig, die des Aptien aber an den Berührungspunkten beider Forma

tionen sehr gestört gelagert, ungefähr so:
Hier muss doch zwischen Neocomien 

und Aptien, oder besser gesagt, in jeder 

der beiden Formationen eine Hebung statt
gefunden haben?“

In Betreff dieses letzteren, sicherlich 

recht interessanten Factums einer an
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drei verschiedenen Punkten gleichmässig gestörten discordanten Ueberlagerung 

zweier Schichtensysteme, möchte ich mir noch einige Worte zu sagen erlauben, 

da es mir scheint, als ob gerade diese Punkte zu Hohenegger's Annahme eines 

höheren Alters der Teschenite Veranlassung gegeben hätten. Sicherlich haben 

allerdings zwei verschiedene Hebungen die in dem Profile angedeutete discordante 

Lagerung der Schichten hervörgebracht, doch glaube ich, dass sich das Verhalt- 

niss auch ohne jener Annahme erklären lässt.

Dass mannigfach Niveauveränderungen während und zwischen der Ablage

rung der älteren und mittleren Kreideschichten in den Nordkarpathen staltgefunden 

haben, geht schon aus der Betrachtung der geologischen Karte dieser Gegenden 

hervor, wir brauchen daher nur anzunehmen, dass die Schichten des Neocomien 

nach ihrer Ablagerung durch irgend welche Ursachen etwas gehoben wurden, und 

sich da, wo sie vom Aptienmeere bespült wurden, in geneigter Stellung befanden, 

so dass sich die Schichten des Aptien, wie sie aus dem Meere abgesetzt wurden, 

auf sie horizontal und mithin discordant auflagerten, und dass dann als auch diese 

schon längst über den Wasserspiegel emporragten, beim Durchbruche der 

Teschenite zur Eocenzeit, eine zweite durch diese letzteren verursachte Hebung 

hinzutrat, wclclie die schon geneigte und ohnehin elastischeren und nachgiebi
geren Schichten des Neocomien noch mehr aufrichtete, wodurch ein seitlich 

wirkender Druck auf die spröderen horizontal liegenden Aptienschichten’ hervor

gebracht wurde, der dieselben nunmehr ganz natürlich nicht blos heben, sondern 

auch namentlich knicken und verwerfen musste.

Wie mir scheint, widerspricht nichts von den Angaben des Herrn F a 11 a u x *) 
dieser Erklärung, mit deren Hilfe man ohne Schwierigkeit die.Annahme eines 

höheren Alters der Teschenite, als das obereocene umgehen kann.

Fassen wir jetzt zum Schlüsse die im Vorigen besprochenen Thatsachen zu

sammen, so gelangen wir zu folgendem Resultate:
Die von Hohenegger  unter demNamen „Teschenite“ beschriebenen Eruptiv

gesteine am Nordabhange der Karpathen haben kein höheres Alter als höchstens 

das der obercocenen Ablagerung dieser Gegend, denn:
1. Treten sie in der Kreide wie im Eocen im Allgemeinen mit den nämlichen 

petrographischen Charakteren und in ähnliehcr Mannigfaltigkeit der Entwickelung 
auf;

2. sind die Schichten der Kreide und Eoccnablagcrungen von den Tesche- 

niten aus ihrer ursprünglichen Lage gebracht und mehr weniger stets metamor- 

phosirt worden;

3. lässt sich an den Punkten, wo zwei auf einander liegende Schichten der 

Kreide, z. B. Neocomien und Aptien durch Einwirkung der Teschenite eine ge

störte Lagerung in verschiedener Weise zeigen, diese letztere auch bei Annahme 

des jüngeren Alters der Teschenite einfach durch zwei Hebungen zu verschiedenen 

Zeiten und durch verschiedene petrographische Beschaffenheit der Sediment

schichten erklären;
4. endlich lässt sich kein einziger Punkt angeben, an welchem man anneh

men müsste, dass die Teschcnite älter als irgend eine, auch der höheren Kreide- 
Schichten seien.

Nachdem ich so, wie ich glaube, zur Genüge die Gründe für meine oben auf- 

gcstellte Behauptung dargethan habe, will ich noch, um einem anderen Einwurfe 

zu begegnen, welcher mir gemacht werden könnte, einige Worte der Erklärung 
hinzufügen.

Das jenseitige Profil zeigt deutlich, dass die Neoconiienschichten unter steilerem Winkel
gezeigt sind, als die Schichten des Aptien.
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Ich habe so eben selbst ausgesprochen, dass den Tcscheniten höchstens ein 

obereocenes Alter zukomme und in der That scheint die früher erwähnte That- 

sache, dass überall, wo dieselben mit Eocenschichten in Verbindung auftreten, 

diese letzteren gehoben und metamorphosirt sind, auf ein noch jüngeres Alter, 

etwa das der Miocenzeit hinzudeuten.

Diese Frage endgiltig zu entscheiden, bin ich indessen ausser Stand, da 

hierüber jede positive Grundlage fehlt. Innerhalb der miocenen Ablagerungen 

tritt nirgends Teschenit auf, das einzige Eruptivgestein in denselben ist Basalt, 

der in einigen kleinen Durchbrüchen hervorragt. Dieses gänzliche Fehlen der 

Teschenite in noch jüngeren Ablagerungen, obgleich dieselben oft hart an der 

Grenze der letzteren mit den eocenen in diesen durchdrungen sind, ist der ein

zige negative Beweis für das obereocene aber nicht noch jüngere Alter unserer 

Eruptivgesteine.
Anknüpfend an die vorigen Bemerkungen über das Alter der Teschenite, 

möchte ich mir erlauben noch einige Worte über eine Reihe von Eruptivgesteinen 

hinzuzufügen, welche vor Kurzem von Professor von Cotta in Freiberg unter dem 

Namen Banatite zusammengefasst und beschrieben worden sind, und welche man

nigfache Analogien mit den Tescheniten darbieten.

Was zunächst das Alter dieser Gesteine anbelangt, so werden sie von C.otta 

als jedenfalls jünger als die Juraformation, wahrscheinlich auch als die Kreide, 

aber älter als die Basalte der Tertiärzeit bezeichnet, und sie nehmen mithin un

gefähr dieselbe Stelle im geologischen System der Eruptivgesteine ein, welche 

ich im Vorigen den Tescheniten zugewiesen habe. In Betreff ihrer mineralogischen 

Zusammensetzung bieten die Banatite (wie die Teschenite) trotz ihres jedenfalls 

relativ ziemlich gleichzeitig erfolgten Durchbruches auf einem beschränkten Ter

rain eine grosse Mannigfaltigkeit von Varietäten dar, welche bei ihnen sogar noch 

grösser ist als bei den Tescheniten. Während wir bei diesen nur dem Syenit, 

Diorit, Diabas und einigen anderen Abtheilungen dem alten Grünsteine ähnliche 

Gemenge hatten, finden sich unter den "Banaliten auch noch die Analoga von 

Granit, Granitporphyr, Felsitfels und Minette.

Herr von Cotta  macht bei Gelegenheit der Aufzählung dieser Banatitvaric- 

täten die sehr richtige Bemerkung, wie es sich hier wiederum zeige, dass der 

petrographischc Charakter von Eruptivgesteinen an und für sich von ihrem geolo

gischen Alter unabhängig und in der Hauptsache die Folge ganz anderer Bedin

gungen ist, als ihrer Eruptionszcit. Wer nur einigermaassen genau die Gesteine 

eines abgegrenzten Eruptionsgebictes von verhältnissmässig jüngerem Alter studirt 

hat, dem muss die Richtigkeit jener Behauptung klar sein. Oft sind es nicht 

verschiedene von einander getrennte Massen, sondern ein und derselbe schmale 

Gang eines Eruptivgesteines, welchcr an verschiedenen Stellen eine ganz ver

schiedene mineralogische Zusammensetzung hat, ja es sind sogar meist nur solche 

kleinere Gesteinspartien, welche petrographische Varietäten bildert, während 
grosse Massen einen gleichbleibenderen Charakter bewahren. Da nun sowohl die 

Teschenite wie auch die Banatite nur in kleineren Gängen und stockartigen 

Massen von meist geringer Ausdehnung auftreten, so kann uns ihre so ungemein 

verschiedenartige Ausbildungsform eben so wenig "Wunder nehmen, als der Umstand, 

dass cs bisher nicht gelungen ist, sie mit einer der anderen Hauptgruppen der 

jüngeren Eruptivgesteine petrographisch zu vereinigen.

Nach alledem liegt der Gedanke nicht allzu fern, dass auch diese Gesteine, 

die Teschenite wie die Banatite, obgleich beide Gruppen für sich ziemlich scharf 

ahgegränzt sind, doch wohl nur locale Ausbildungsformen in grossartigcrem Ver

hältnisse und vielleicht streng genommen, den Trachylen zuzuzählen sind.
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IV. Ueber ein Jura-Vorkommen in Ost-Galizien. 

Von Franz PoSepny,
k. k. Berg-EupectanleQ.

M itjre th e ilt Ld d e r  S itz u n g  d e r  k. k . g e o lo g is c h e n  H eieh san stn ll am 21 . M ärz 1865 .

Der Ort liegt auf der Strasse zwischen Sambor und Unghvar zwischen den 

Orten Ldzek görny und Strzylki in einem Graben £twa 25 Klafter östlich 

von der Strasse entfernt.

Der Kalkstein wird hier zum Kalkbrennen abgebaut, und erstreckt sich nur 

auf etwa 5 Klafter im Streichen und eben so viel irn Verflachen.

Es ist ein weisser spröder vielfach zerklüfteter Kalk mit einem steilen Ein

fallen nach Stunde 3.

Die Petrefacten sind spärlich, doch sind im Laufe einiger Jahre von Herrn 

Gustav Lesser, k. k. Cameral-Domänen-Verwalter zu Spas einige aufgesammelt 

und mir bei meinem Besuche der Gegend im Frühjahre 1864 zur Bestimmung 

übergeben worden.

Nach der gefälligen Bestimmung meines Freundes, Herrn k. k. Markscheiders- 

Adjuncten A. O tt  sind es:

Cephalopoden. Ammonites biplex Sow., A. ptychoicm Quenst. ,  A. Ca
rachteis Zeuschn.  nebst unbestimmbaren Belemniten.

Ein Brachiopode: Rhynchonella lacunosa Schloth.

Bivalven: Diceraten, eine unbestimmbare Trigonia und Nucula texata.
Gasteropoden: Nerinea Bruntrutana Thurm. ,  N. Castor d'Orb. und 

Trochus umbilicatus N a u m ., Petrefacten, welche fiir die Stramberger Schich

ten , d. h. der alpinen Ausbildung des weissen Jura charakteristisch sind.

Die Trennung dieses Kalkes von den umgebenden Gesteinen ist scharf.

Es sind schwarze glimmerreiche Schieferthone, die mit dünnen 2 bis 4 Zoll 

mächtigen Sandsteinstraten wechseln und ein ncunzölliges Sphärosideritflötz ein- 

schliessen.

Der Sphärosiderit ist meistens nur im Kerne der kubischen Lagerstücke 

dicht grau. Die Ecken und Kanten'sind in braunen Thoneisenstein verwittert, 

wodurch sich grosse Aehnlichkeit mit einigen Teschner Erzen herausstellt. In der 

Richtung der Schlucht schmiegen sich diese Gesteine an die Begränzungsflächen 

des Kalksteines flach an. In der darauf senkrechten Richtung fallen sie sowohl 

nach S. als nach N. flach ab. Nach dem Durchschnitte des nur einige Schritte 

entfernten Gehänges gegen das Dniestcrthal müssen sich die beiden Fallrichtungen 

in ein steiles Fallen nach S. verwandeln, so dass die Kalkpartie als ein von beiden 

Seiten steil nach S. fallenden, oben aber flach beiderseits abfallenden Schichten 

eingeschlossen erscheint.
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Es entsteht nun die Frage, ob man es hier mit wirklich anstehendem Ge

stein der Spitze einer anstehenden Jurakalk-Partie, oder mit einem sogenannten 

exotischen Blocke zu thun hat. Bekanntlich hat Morlot bei seinen Aufnahmen in 

Steiermark diesen Namen zum Unterschiede von erratischen Blöcken der Diluvial

zeit in Anwendung gebracht. Darauf adoptirten ihn Schweizer Geologen und Ho

henegger  für analoge Vorkommnisse. Letzterer hatte besonders Gelegenheit 

Detailstudien anzustellen, da die exotischen Jurablöcke im Neocomien, im Ge

biete der karpathischen Kreide und des Eocen von den erzhcrzogl. Albrecht'schen 

Eisenwerken als Zuschlagskalke bergmännisch aufgcsucht und abgebaut werden. 
Bei den Uebersichts-Aufnahmen in Galizien fanden die Geologen der k. k. geolo

gischen Reichsanstalt, solche exotische Blöcke an vielen Orten Galiziens. Herr 

Dr. Alois v. Altl i  hat sich wahrscheinlich durch diese Blöcke veraidasst gefunden 

eine Juralinic von Gura Humora in der Bukowina über Kosow, Delatyn, Solotwina, 

Bolechow, Podbusz bis Bircza SW. von Przemysl zu ziehen, in welche Linie die 

gegenwärtig besprochene Localität genau hineinfallt.

Herr Prof. E. S u e s s war der Erste, der in einem geologischen Referate im 

vorigen Winter an der Universität eine Erklärung der ausgedehnten Erscheinung 

der exotischen Blöcke versuchte. Bekanntlich hat er die Fortsetzung der Antikli- 

nallinie der Schweizer Geologen über die Jura Inselberge am Nordrande der Al

pen und Karpathen bis an die galizische Grenze durchgeführt und es hat die 

grösste Wahrscheinlichkeit, dass sie sich auch in der Nähe der galizischen Sali

nen durch den ganzen N. und NO. Karpathenrand wird verfolgen lassen. Südlich 
von dieser Linie an den Gesteinen des Neocomien der karpathischcn Kreide und 

des Eocen finden sich nun die exotischen Blöcke grösstentheils aus Gesteinen des 

obersten Jura bestehend. Dieses ausgedehnte Vorkommen in verschiedenen For

mationen kann unmöglich der erratischen Blöcke der Diluvialzeit folgen, sondern 

muss in einer an den tektonischen Verhältnissen des Alpen-Vorgebirges und seiner 

geographischen so wie geologischen Fortsetzung der Karpathen seine Ursache 

haben. Nun gehören Faltungen des Sandstein-Gebirges mit dendadurch zum Vor
schein kommenden tieferen Schichten zu einer an vielen Stellen gründlich beobach

teten Erscheinung, man braucht nur die Profile der Schweizer Geologen mit 

denen Hoheneggers  zu vergleichen, und darum ist es die natürlichste Erklä

rung, dass die sogenannten exotischen Blöcke eingefaltete und von ihrem ursprüng

lichen Orte ihrer Hervorhebung durch eruptive Kräfte weggeschobene Partien 

der tieferen Schichten sind.

Im vorliegenden Falle hat diese Annahme die grösste Wahrscheinlichkeit; 

in dem Profile von Stare miasto bis Jasienica zamkowa glaube ich wenigstens 

drei solche Falten beobachtet zu haben, in deren mittleren Convexität die Stram- 

berger Schichten von Lo'zek görny zu stöhen kommen. Man beobachtet nämlich 

längst des Dniester Thaies an der Einmündung des Strzelbicer Thaies miocene, 

leithakalkähuliche Schichten, lockere Sandsteine und Salzthone sich an die 

als Menilitschiefcr zusammengefasste Gesteinsgruppe anlehnen. Von Stare 

miasto bis gegen Spas herrschen diese mit südlichen Fallen, sodann folgt 

bei Terzow und Spas die erste Convcxfalte, sodann abermals schwarze Schie

fer mit Sandsteinen wechselnd mit Südfallen bei Lozek görny die zweite 

Falte bildend in der Achse mit dem gegenwärtigen Jura-Vorkommen. Sodann 

nehmen die Schichten theilweise eine ganz seigere Lage an und bilden zwischen 

Lopuszanka chomina, schon ausserhalb des Dniestcrthales die dritte Falte, doch 

dürften diese Verhältnisse erst nach der Beendigung der Detailaufnahmen voll

ständig klar werden.
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V. Geologische Studien aus der Umgegend von Padert. 

Von Ferdinand Ambroz,
k. k. Bergeupectanten.

V o rg-elegt in d e r  Stiftung1 d e r  k, k . g e o lo g is c h e n  R e ich sa n sta lt  am 7 . M ärz 186j .

1. Orographlsche Debersicht.

Die hoben, durchwegs bewaldeten Bergrücken, welche den Horizont von 
Padert begrenzen, bilden die Ausläufer mehrerer Gebirgszüge, deren Zugsrichtung 

östlich aus dem Tremossnaer und Deutsch-Nepomuker Gebirge und südsüdöstlich 

aus dem Tremsfner Gebirgsstock, zwischen Bukowä und Tesliny, in der Nähe des 

an der Strasse nach Rozmitäl gelegenen Dorfes Zäbehla in einander verlauft, 

während der nördliche und östliche Horizont seine Begrenzung durch die höch

sten Waldrücken erhält, welche die Straschitzer und Kolwiner k. k. Forstreviere 

von St. Benigna bis gegen Skoric mit mehr oder weniger erkennbarer Gliederung 

durchziehen.

Betrachtet man nun näher die Oberflächengestaltung der unmittelbaren 

Umgehung von Padert, so bildet letztere ein etwa eine Meile von S. nach N. sich 

erstreckendes Gebirgstha], dessen Breite durch die Zugsrichtung der dasselbe 

einschliessenden Gebirgsrücken bedingt ist.
Der oberhalb des Dorfes Zabehlä bis Zu einer ansehnlichen Höhe (über 

2000 Fuss), ansteigende Berg „Praha“ bildet die äusserste „Erhebung des von 

Deutsch-Nepomuk gegen Padert zulaufenden Gebirgsrückens, und ich wählte 

auch bei der Beschreibung des umliegenden Terrains und der daselbst auftreten

den Gebirgsformen, den oben genannten Berg zum Ausgangspunkte.

Vom Berge „Praha“ aus zweigt sich in südlicher Richtung ein breiter 

Gebirgsrücken ab, den man in seinem Verlaufe zwischen Bukowa und Tefliny 

westlich von dem Dorfe Wesfn bis in die Gegend von Glashütten verfolgen kann, 

wo er sich sodann mit den Ausläufern des Tremssiner Gebirges vereinigt. In der 

Nähe von Tesliny auf der fürsterzbischöflichen Domaine Rozmital, südlich von 

den im Padertem Gebirgsthal liegenden ärarischen Werksteichen, erstreckt sich 

in nordwestlicher Richtung eine Abzweigung des letztgenannten Gebirgszuges 

gegen Trokavec zu, welche in der Nähe dieses Dorfes eine mehr nördliche Zugs

richtung annimmt und bei Kolwfn mit dem Bergrücken „Okrouhlfk“ endet. In 

derselben Richtung, aber oberhalb Kolwfn, erhebt sich westlich von Padert der 

von W . und SW. weithin sichtbare Berg „Palcfr“ und derselbe bildet mit dem 

Tremssiner- und Hengstberge bei Mitrowitz die letzten hohen Gebirgsrücken auf 

der südwestlichen Seite des um Padert gelegenen Gebirgssystems, welches die 

Fernsicht von den höher gelegenen Punkten des Pilsner, Klattauer und Piseker 

Kreises in das Innere Central-Böhmens verhindert.

K. k. geologische Reiohiaaetalt. IS . Baad. 1865. H. Heft. 28
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Die so eben beschriebenen Gebirgszüge umschliesscn das Paderter Gebirgs- 

thal auf seiner östlichen, südlichen und westlichen Seite, so, dass die Gehänge 

derselben sämmtlich gegen das Innere des Thaies zulaufen. Der südliche Theil 

desselben erleidet durch den mehr in südöstlicher Richtung von Zäbehlä aus 

gegen das Tremsfncr Gebirge zu laufenden Gebirgszug eine östliche Erweiterung, 
welch' letztere ein von Zäbehlä bis hinterTesliny sich erstreckendes, durch sanfte 

Erhebungen gewelltes Terrain bildet, aus welchem sich ebenfalls in südöstlicher 

Richtung einige Gesteinskuppen erheben, deren ich hier vorläufig nur erwähne, 

weil in ihnen einige Mineral-Vorkommen auftreten, auf deren nähere Beschreibung 

ich später zurückkommen werde.

Von dem Dorfe Padert aus senkt sich das gegen N. offene Thal immer mehr 

und mehr; auch nimmt die Verengung desselben in nördlicher Richtung rasch zu.

Diese Verengung gegen N. ist hauptsächlich bedingt durch den aus dem 

Kolwincr k. k. Forstrevier in das Paderter Thal einmündenden Gebirgsrücken 

„Kocka“, welcher von Zäbehlä aus in transversaler Richtung gegen den nach 

NO. streichenden Bergrücken „Kamenä“ zuläuft. In der Thalsohle, welche dem 

Gebirgsrücken „Kamenä“ und dem Berge „Kocka“ gemeinschaftlich ist, nimmt 

der von den Paderter Werkstreichen abfliessende Baeh gleichen Namens seinen 

Verlauf in nordöstlicher Richtung, parallel mit der Zugsrichtung des Berges 

„Kamenä“ bis zum Berge „Sklädana skäla“ , welch" letzterer das nordöstliche 

Ende des Kamenäzugs bildet. In diesem Punkte vereinigt sich der Paderter Bach 

mit dem von „drei Röhren“ in nordwestlicher Richtung herabfliessenden Giessbach, 

und nimmt dann in dem gegen das Dorf Straschitz zulaufenden Querthal seinen 

weitern Verlauf durch den genannten Ort.

Das bergige Terrain, welches das Straschitzer Forstrevier und jenes von 

Ten und St. Benigna und einen Theil der angrenzenden Reviere der Domaine 

Dobris und Ilofovic umfasst, bildet ein nördlich und nordöstlich von Padert gele

genes System von Bergen und Thälern, die durchwegs bewaldet sind, und den 

Hauptcomplex der zur Staatsdomäne Zbirow gehörigen Forste bilden.

Man kann in diesem ausgedehnten Gebirgssystem mehrere Gebirgszüge 

unterscheiden, deren Parallelismus nicht zu verkennen ist, indem sie alle eine Zugs

richtung von NO. nach SW. zeigen und also parallel zu einander fortlaufen. 

Ganz besonders lässt sich der Parallelismus dieser Waldrücken an den Bergrücken 

„Kamenä“ und „Sklädana skäla“, „Lipovsko“ , „DIouha“ bei Ten und dem Berge 

„Illava“ im St. Benignaer Revier wahrnehmen.

Dass diese gemeinschaftliche Zugsrichlung von NO nach SW. und der 

Parallelismus dieser Bergrücken unter einander mit dem geologischen Baue der

selben im innigsten Zusammenhange steht, darauf werde ich bei der geologischen 

Beschreibung dieses Terrains zurückkommen.

Die Bergkuppen und Rückcn im St Benignaer Revier zeigen zwar weniger 

Regelmässigkeit in ihrer Zugsrichtung, doch behalten die höchsten Erhebungen 

daselbst, d. i. der Berg „Koruna“ und „Bucina“ das Streichen der vorhin 

genannten Bergrücken bei. Der Berg „Koruna“ erreicht in diesem Gebirgssystem 

die grösste Höhe über die Meeresfläche und beträgt dieselbe nach trigonometri

schen Messungen 255)8 Fuss. Auf der südlichen Seite meines Aufnahmsgebietes 

bildet das Tremssiner Gebirge einen ähnlichen Gcbirgscomplex, der über Mitro- 

witz in südlicher Richtung und bis in die Gegend von Alt-Smoliwetz reicht.

Der Tremssiner Berg bildet mit dem Hengstberg einen von S. nach N. strei

chenden hohen Gebirgsrücken, der weithin in das südliche Böhmen sichtbar ist. 

Er bildet zugleich den südlichsten höchsten Gebirgskamm des in Central-Böhmen 

bis in die Gegend von Prag und Königsaal. Die Erhebung des Tremssiner
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Berges über die Meeresfläche beträgt über 2600 Fuss. Von den Tefliner Bergen, 

die zum Tressiner Gebirgsstocke gehören, setzen noch mehrere schärfer begrenzte 

Bergrücken und Abzweigungen über Misow, Cicow, Wohreled gegen Presi'n bis 

in die Nähe von Nepomuk fort, die durch mehrere Querrücken vereinigt, der 

dortigen Umgebung den Charakter eines Berglandes verleihen.

Diese eben beschriebenen zwei Gebirgscomplcxe sind durch den Eingangs 

beschriebeneh, vom Berge „Praha“ aus in südsüdöstlicher Richtung fortlaufenden 

hohen, etwa eine Meile langen Gebirgsrücken vereinigt, über den die von Padert 

nach RoZmital führende Chaussee -quer hinübersetzt und zwischen diesen zwei 

ausgedehnten Gebirgscomplexen das einzige Communicationsmittel bildet, das 

die Städte Rozmital, Breznitz und die jenseits der Moldau gelegenen Ortschaften 

mit Rokitzan, Miröschau und dessen Umgebung vereinigt. Diese Strasse erlangt 

schon jetzt eine Wichtigkeit dadurch, dass die oben genannten Gegenden ihren 

Kohlenbedarf aus den, in einem immer grössern Aufschwünge begriffenen Kohlen

gruben des Miröschauer Kohlenbeckens beziehen.

Die genauere Begehung des südlichen Theils meines Aufnahmsgebietes musste 

ich wegen der bereits vorgerückten, für geologische Studien ungünstigen Jahres-' 

zeit einer späteren Zeit anheim stellen.

2. Geologische Darstellung.
Sämmtliche bisher erwähnten Gebirgszüge gehören der silurischen Forma

tion Central-Böhmens an, welche durch die classischen Studien eines Ba rrande  

und durch die fortgesetzten eifrigsten Forschungen der k. k. geologischen Reiehs- 

anstalt das Interesse aller Geologen auf sich zieht. Bekanntlich hat Herr Bar- 
r ande  im böhmischen Silurbecken acht Etagen aufgestellt, nach denen sich das 

ganze Silursystem gliedert und deren Trennung oder Ausscheidung unter einander 

sich auf paiäontologische Charaktere gründet. Die k. k. geologische Reichs

anstalt hat Behufs einer detaillirten Umgrenzung der einzelnen Etagen die Glie

derung so vorgenommen, dass dabei auch auf die petrographischen Charaktere 

und die Lagerungsverhältnisse der die einzelnen Etagen zusammensetzenden 

Gebilde Rücksicht genommen wurde.
Die Etagen des Herrn Ba r rande ,  erhielten von unten nach oben folgende 

Gliederung und Benennung nach Localitäten:

( Urthonschiefer Barrande*» . .................................................Etage A
I. Gruppe < Pribramer Schiefcr................................................. . . . .  ) g

( „ Grauwark<-n ......................................................... ) "
f Ginec^r Sch ich ten ................................................................. „ C

Krussoahora Schichlen .....................................................}
i Koraorauer „ .....................................................,

I Rokilzaner „ .....................................................)

"• Gruppe \ v £ e r  i j n
Zihoraner „ > Hostomicer Schitten.................
Königshofer „ ) .................................................K

i Kossower „ .......................... . . . . . . . .  j
( Littener „ .......................................................... ) E
\ Kuchelbader „ ...........................................................| "

III. Gruppe < Konepruser „ ........................................................... „ F
j Braniker „ .............................. ............................ » 6

Hluboäeper „ ........................................................... » B.

Alle diese Schichten oder Etagen zerfallen in drei Hauptgruppen.

Die erste Gruppe enthält die aus paläozoischen Schichten zusammenge

setzten Gebilde, nämlich:

28*
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Den Urthonschiefer, Etage A, die Pribramer Schiefer B, und die Pribramer 

Grauwacken B, und bilden die untersilurischen Schichten.

Die zweite Gruppe umfasst die petrefactenführenden Schichten der Etage 

C und D und begreift in sich die höhern untersilurischen Schichten oder die 

mittelsilurischen Schichten.

Die dritte Gruppe umfasst endlich das kalkige Centralplatean in dem 

nördlichen Theile des Silurbassins und besteht aus den obersilurischen Schich

ten oder Kalketagen E, F, G und H.
Das Ton mir Eingangs beschriebene Aufnahmsterrain gehört fast ganz der 

Etage B an und zwar zu den Pribramer Grauwacken, nur in der Nähe von 

Straschitz und St. Benigna treten die untersten Glieder der eisensteinführenden 

Etage D auf; ich werde somit im Folgenden nur über die I. Gruppe hinsichtlich 

ihrer Lage und Verbreitung in Bezug auf das Silurbassin selbst einige allge

meine Bemerkungen anführen, um dadurch die Lage meines Aufnahmsgebietes im 

Bassin feststellen zu können.

Die silurische Formation Böhmens tritt im Innern des Landes annähernd in 

der Gestalt einer Ellipse, deren lange Axe von NO. nach SW . sich in einer Länge 

von fast 20 Meilen eistreckt Die kurze Axe dieser Ellipse von SO. nach NW. 

beträgt 9 Meilen. Die südöstliche Begrenzung des Silurbassins bilden Granite 

und krystallinische Schiefergesteine. Die südöstliche Begrenzuugslinie bezeichnen 

von NO. nach SW . ungefähr die Orte:

Skvorcc, Stechovic, Km'n, Wisnovä, Hdje bei Pribram, Pi'novic bei Rozmitäl, 

Zinkau, Klattau und Janovic. Die so eben angeführte südöstliche Begrenzung der 

Silurablagerungen bezieht sich insbesondere auf die B a rrande ’sche Etage A 
und die Pribramer Schiefer der Etage B, welche am südöstlichen Rande des 

Silurbassins die äussersten Gebilde desselben sind und mit den krystallinischen 

Gesteinmassen der Urformation des südlichen Böhmen sich abgrenzen.

Während die Etage A und die Pribramer Schiefer die Ränder des Silur

beckens einnehmen, treten die Pribramer Grauwacken der Etage B mehr gegen 

das Innere des Bassins zurück und diese letzteren sind es nun, welche in der 

Eingangs orographisch beschriebenen Umgebung Paderts fast ausschliesslich auf

treten und es umfasst somit mein Aufnahmsterrain einen Theil des azoischen 

Gürtels, welcher am südöstlichen Rande der Silurformation von NO. nach SW. 

fortläuft und jenes waldige Bergland bildet, welches bis in die Nähe von Nepomuk 

greift und die höchsten Erhebungen des Silursystems in Böhmen enthält.

Diesem nach wäre die Lage meines Aufnahmsgebietes in Bezug auf das 

Silursystem selbst, als auch in Bezug auf dessen Etagengliederung im Allge

meinen fcstgestellt. Wiewohl das Studium der mittel- und obcrsilurichen Etagen 

vermöge der sie begleitenden zahlreichen Petrefacten ein grösseres Interesse 

erweckt, so bietet doch die azoische Zone im Silursystem in petrographischer 

Beziehung eine hinlänglich grosse Mannigfaltigkeit im Auftreten der verschiedenen 

Gesteine und ihrer Varietäten dar, deren genaue Kenntniss und Beschreibung, so 

wie auch die Feststellung ihrer Lagerungsverhältnisse für diesen Theil der 

silurischen Formation ebenfalls wichtig und nicht weniger anregend ist, und auf 
welche sich demnach meine Wahrnehmungen hauptsächlich erstrecken.

Die Gebirgsgesteine, welche in der Paderter Umgebung auftreten, sind 

zumeist „Pribramer Grauwacke“ bestehend aus Conglomeraten und Sandsteinen 

überhaupt Trümmergesteinen, in denen mitunter Zwischcnlagerungen von lichten 

glimmerreichen Schiefern Vorkommen. Als in grössern Massen auftreteude 

Gebirgsarten wurden hier beobachtet:

1. Grauwacken, 2. Quarz-Conglomerate, 3. Grauwacken-Schiefer. 4. Kie- 

selschicfer, S. Quarzit, B. Aphanite und aphanitartige dichte Gesteine.
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Von diesen Gebirsgsgesteinen haben hier die Conglomerate die grösste Ver

breitung, indem sie fast ausschliesslich den ganzen nordöstlichen Theil des Auf

nahmsgebietes, also den Straschitz - Benignaer Gebirgscomplex einnehmen, 

während ein anderer Theil desselben aus fein- oder grobkörnigen Grauwacken 

und Sandsteinen besteht, deren Schichtung an mehreren Gebirgsrücken ausge

zeichnet wahrzunehmen ist. Aber auch innerhalb meines Aufnahmsgebietes, und 

zwar in der Waldstrecke Tesliny, westlich von dem oberü ärarischen Werks- 

teiche, erscheinen mitten in den Gebilden der Etage A Partien krystallinischer 

Gesteine, deren nähere, specielle Beschreibung zum Schlüsse dieser Abhandlung 

erfolgen soll. Im südöstlichen und westlichen Theile der Umgebung Paderts 

treten dagegen Kiesel schiefer, Aphanite und aphanitartige Gesteine sehr häufig 
auf und occupiren mit den daselbst mehrfach vorkommenden Quarziteinlage

rungen und dem Conglomeratzuge gegen Tesliny das ganze übrige Terrain.

3. Quari-Conglomerat und Grauwacke.
Diese beiden Gesteinsarten gehen oft in einander über, wechsellagern nicht 

selten mehrmals mit einander, wesshalb ich deren petrographische Beschreibung 

unter Einem erfolgen lasse. Die Grundmasse der hier auftretenden Conglomerate 

besteht aus einem feinkörnigen Gefüge von grauen und weissen, durch ein kiese- 

liges Cement verbundenen Quanzkörnern, in welcher lichtfärbigen Grundmasse 

wieder rundliche Quarzgeschiebe von der Grösse eines Linsenkorns bis zur Faust

grösse eingeschlossen sind. Die grösseren Quarzgeschiebe zeigen an ihrer glatten 

Oberfläche unregelmässige mehr oder weniger tiefe Eindrücke.
Die Quarzgeschiebe sind meist von milebweisser, rauchgrauer, nicht selten 

von blassröthlicher oder auch ganz schwarzer, kieselschieferartiger Farbe, so 

dass das ganze Gestein in Folge der verschiedenartigen Farbe der Quarz

geschiebe und der Grösse derselben ein buntes, mosaikartiges Aussehen erhält.

Bei gleicher mittlerer bis feiner Korngrösse gehen die Conglomerate in die 

Grauwacken über, von welch’ letzteren die feinkörnigen Varietäten durch reichliche 

Aufnahme von Glimmerlamellen und feinen thonigen Cement in leicht spaltbare 

und verwitterbarc Grauwackenschiefer übergehen.

Fig. 1.

Querschnitt von SO. nach NW.

1 Grauwackemcbiefer. 2 Sandstein. 3 Conglomerate. 4 Grauwacken.

Die Conglomerate und Grauwacken bilden Schichten von '/*— 3 Fuss 

Mächtigkeit, die nach NW. unter einem Winkel von 10— iß Grad gegen das 

Innere des Silurbassins zu cinfallen und ein Streichen nach S. 60» W. zeigen. 

Beides lässt sich recht gut und deutlich wahrnehmen an den etwa i/z— 1 Stunde 
von Padert entfernten Bergen „Kamenä“ und „Sklädanä skäla“, die miteinander 

einen nach S. 60® W . streichenden hohen Bergrücken von circa 2000 Klaftern 

Länge bilden, welcher in nordwestlicher Richtung gegen Straschitz zu ein breites 

Gehänge (Pies) entsendet, welches bis in die Nähe dieses Ortes cinfällt und dort 

vom Alluvium überdeckt ist. Das südöstliche Gehänge von „kamen»“ und
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„skala“, welches mit dem Rande des Silurbeckens parallel läuft, fällt gegen den 

Paderter zu steil ab und ist, so wie auch der Rücken der genannten Berge, mit 

grossen wirr durch und über einander geworfenen Felstrümmern der Conglome- 

ratschichten dicht besäet; die in ihrer ursprünglichen Lagerung (wie sie jetzt noch 

wahrzunehmen ist) an einem Punkte des Rückens eine beiläufig 3— 4 Klafter 

hohe Kuppe bildenden Conglomeratschichten dürften übrigens auch in einigen 

Jahren den Einwirkungen der Atmosphärilien und dem Vcrwitterungsprocesse 
unterliegen.

Da das Streichen der genannten Schichten mit der Zugsrichtung des Berg

rückens Kamenä nahe zusammenlallt, so dürften die den Rücken bedeckenden 

Conglomeratfelstrümmer als Bruchstücke der Schichtenköpfe zu betrachten sein, 

welche vor Urzeiten den Kamenä-Rücken fast seiner ganzen Länge nach krönten. 

Die vorhin erwähnte Conglomeratschichtenkuppe mag den Ueberrest des frühem 

Schichtenkopfwalles repräsentiren und es steht, wie gesagt, ihr Untergang wegen 

der grossen Zerklüftung der Schichten und der leichten Verwitterbarkeit dieser 

grobkörnigen Conglomerate in nicht ferner Zeit bevor. Die am Kamenä-Rücken 

überall zerstreut umherliegenden und über einander gethürmten Conglomeratfels

trümmer bieten einen Bewunderung erregenden Anblick dar über die Zerstörung 

der früher anstehend gewesenen Conglomeratschichten, die dieselben im Laufe 

der Zeit durch die Einwirkung und geologische Thätigkeit des Wassers und der 

Atmosphärilien erlitten haben, und diese Felstrümmer bilden gleichsam die Grab

steine längst entschwundener Jahrtausende in denen die Natur zwar langsam 

aber unaufhörlich an der Zerstörung dieser ältesten Sedimcntär-Gebilde Böhmens 

arbeitete.

Die Schichtenköpfe der noch erhaltenen, theilweise von den Einflüssen der 

Verwitterung verschont gebliebenen Schichtcnkuppc haben abgerundete Formen 
und zeigen auch an ihren Schichtungsflächen ein nordwestliches Einfallen gegen 

das Innere des Silurbassins. In einem grössern Maassstabe sieht man die Schich

tung an dem Berge „Sklädanä skala“, wclcher das nordöstliche Ende des Kamenä- 

zugs bildet. Die „Sklädanä skala“ endet mit einer steilen Felswand circa 8 Klaf

ter hoch, welche nahezu parallel zur Verflächungsebene der Schichtung läuft. 

Die Schichten haben eine Mächtigkeit von 1— 2 Fuss und bilden am südöstlichen 

Gehänge des genannten Berges zwei etagenartig über einander anstehende 

3— 4 Klafter hohe Felswände, nach denen sich die Mächtigkeit der anstehenden 

Gesteinsschichten in circa 15— 20 Klaftern wahrnehmen lässt. Die tiefern Schich

ten des Kamenä-Zugs und jene der „Sklädana skala“ bestehen aus feinkörnigen 

festen Grauwacken von lichtgrauer, bisweilen pfirsichblüthrother Farbe und haben 

in petrographischer Beziehung die grösste Achnlichkeit mit den Grauwacken des 
Birkenberges bei Pribram. Die Grauwackenschichten enthalten mitunter Zwischen

lagerungen von feinkörnigen, glimmerreichen, leicht spaltbaren, gelblichgrauen 

Grauwackenschiefern, die aber in ihrem Auftreten sehr beschränkt sind uud nur 

als geringe Einlagerungen von nur wenigen Fussen Mächtigkeit betrachtet werden 
müssen.

An den Kluft-Schichtungsflächen der Grauwacken kommt häufig Quarz in 

kleinen Nadeln und säulenförmigen Krystallen ausgeschiedeu vor.

Als vermittelndes Glied dieser beiden Gesteinsarten erscheint eine gelblich

graue, ebenfalls feinkörnige Grauwacke, welche gegen die Grauwackenschiefer- 
Schichten zu immer glimmerreichcr wird, bis sic endlich durch den vorwaltend 

auftretenden Glimmer in die gelblichgrauen Grauwackenschiefer übergeht.

Die Grauwacken der „Sklädana skälä“ sind sehr feinkörnig und fest. Die 

helle, lichte.Farbe derselben und die höchst vollkommene Schichtung, die sie
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namentlich am den Felswänden der „sklädana skala“ auf der nordöstlichen Seite 

wahrnehmen lassen, erregen beim Anblick dieser Grauwackenfelswand einen 

Eindruck auf den Beschauer, als stünde man vor irgend einer entblössten Kalk

etage. In der That dürfte in dem ziemlich ausgedehnten „Pribramer Grauwacken

gebiete“ kaum eine zweite Localität Vorkommen, in welcher man die Lagerungs

verhältnisse und den innern Bau der Pribramer Grauwacken und ihre Schichtung 

ober Tags so instructiv vorfinden würde, als wie gerade an der oft erwähnten 

Sklädanä skälä, deren Benennnng schon auf das so eben Gesagte hinweist.

Auf dem nordwestlichen Gehänge des Kamenä-Zugs, der sogenannten Wald

strecke „Pies“ gegen Straschitz zu, schliessen sich an die Conglomerat- und 

Grauwackenschichten graulichweisse Sandsteine an, von porösem Zusammen

halt, die sehr wenig Bindungsmittel enthalten und leicht zu Sand und Gruss zer

fallen, wie denn überhaupt die Pribramer Grauwacken gegen den Rand der mittel- 

silurischen Schichte« hin in ihrem Gefüge einen mehr sandsteinartigen Habitus 

annehmen, an welch' letztere sich dann zumeist (wie hier bei Straschitz und St. 

Benigna) die Krussnaliorer Schichtcn anschliessen oder Yon Alluvialgeltilden 
überdeckt sind.

Ganz ähnliche Verhältnisse im geologischen Baue, und auch in petrographi- 

scher Beziehung der Gesteinsarten, zeigen die Berge „Lipovsko und Kolna“, 

welche ebenfalls mitsammen einen 12— 1500 Klaftern langen Gebirgsrücken 

bilden, der in derselben Zugsrichtung wie der Rücken „Kamenä“ , aber näher an 

Straschitz in nordöstlicher Richtung gegen St. Benigna fortläuft. Zwischen den 

bewaldeten Bergabhängen „Merfanka“ und „pod plesf“ , welche zu dem nord

westlichen Gehänge des Kamene-Zuges, gehören und dem Berge „Lipovsko“ und 
seinem nordwestlichen Abhange „Sräzka“, nimmt der Paderter Bach, nachdem er 

bei der „SklädanÄ sktrlä“ seinen Lauf um einen rechten Winkel veränderte, seinen 

weitern Verlauf in dem, von den oben genannten Gehängen gebildeten Querthale 

gegen Straschitz fort und beträgt sein Gefälle von Padert bis Straschitz während 

dieses kurzen Laufes mehr als 420 Fuss. Er nimmt in der Nähe der „Sklädanä 

skalä“ noch die aus der Waldstrecke „bei 3 Röhren“ herabfliessenden Bäche auf, 

und schwillt bei heftigen Regengüssen und beim Aufthauen der Schnee- und Eis

massen in den WTäldern des Straschitz-Benignaer Gebirges im Frühjahr zu einem 

rcissenden Gebirgsbache an, und reisst dann bei seinem grossen Gefälle, grosse 

Grauwacken und Conglomeratblöcke in das Thal von Straschitz mit sich, mit 

denen bei trockener Jahreszeit sein Flussbett förmlich übersäet ist. Diese mit

unter mächtigen Blöcke und Geschiebe zeigen alle in ihrer äussern Form und 

Gestalt die Zeichen eines gewaltigen Wassertransports und man findet in dem 

Flussbette des genannten Baches alle Gesteinsarten unter einander vermengt, 

die in dem Flussgebiete des Paderter Baches auftreten.

Der Lipovsko-Zug bildet nebst dem bereits beschriebenen Kamenä-Zug die 

schärfsten Berg- und Waldrücken in dem Grauwackengebirge zwischen Padert 

und St. Benigna. DieBerge und Waldstrecken „Vrchy, Hlava, Koruna und Kocka“ 

treten mit breiteren Rücken und mehr gerundeten Formen auf und zeigen an 

ihren Gehängen keine so schroffen Felspartien wie die vorhin genannten zwei 

Gebirgszüge „Kamenä“ und „Lipovsko“.

Die Grauwacken und Conglomerate, aus denen sie bestehen, unterscheiden 

sich von jenen auf Kamenä und Lipovsko dadurch, dass sie durchgehends eine 

dunkle röthe Färbung besitzen. Besonders ist dies der Fall bei den Bergen 

„Vrchy“, „Koruna* und „Hlava“.

Das eisenschüssige Cement verleiht dem Gesteine ein eisensteinartiges Aus
sehen, und man findet nicht selten Stücke davon, welche kleine bohle Räume
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enthalten, die mit zerreiblichem Eisenocher oder Eisenoxyd oder auch eisen

schüssigem Thon ausgefüllt sind.

Da diese dunklen eisenschüssigen Grauwacken und Conglomerate in den 

bedeutenden waldigen Bergstrecken „Doliky“ und „pod Korunou“ zusammen

hängend einen beträchtlichen Theil des Grauwackenterrains einnehmen, so 

erscheinen sie gewissermaassen als Vorläufer der Bildung von Eisensteinen oder 

Eisensteinlagern, welche nach der Ablagerung der Krussnahora-Schichten und 

zur Zeit der Bildung der Komorauer Schichten, als den untersten Gliedern 

der eisensteinführenden Etage D (resp. d) wirklich erfolgt ist. Namentlich 

fand ich, dass die Liegendconglomerate und die dichten kieseligen Eisensteine 

der im Porphyr auftretenden Erzstöcke der „Ausker Zeche“ bei Holloubkau 

nicht mehr Eisengehalt besitzen, als die oben genannten eisenschüssigen Grau- 
wackenconglomcrate.

Am Berge „Kocka“ und seinem Ausläufer der sich in südöstlicher Richtung 

bis zum Zabehläer Forsthausc erstreckt, bestehen die Conglomerate aus einer 

milchweissen dichten kieseligen Grundmasse, in welcher mehr oder weniger 

eckige Quarzstöcke von lichtgrauer Farbe eingebettet sind, so dass das Gestein 

beinahe ein porphyrartiges Aussehen erhält.

Die Conglomerate, welche den Rücken und den obern Theil der Abhänge 

des aus den Deutsch-Nepomuker Waldungen gegen Zäbehlä zulaufenden Gebirgs- 

kammes „Praha“ so wie auch „Kamenä“ in grossen Trümmern bedecken, sind 
nicht mehr so buntfarbig wie jene am Lipovsko und Kamenä-Zuge. Die grossen 

milchweissen Quarzgeschiebe bilden mit der ebenfalls lichten, grauen, feinkörnigen 

Grundmasse ein lichtfarbiges, graulichweisses Conglomeratgestein, welches mit 

lichtgrauen Grauwacken abwechselt und den ganzen Gebirgskamm zusammensetzt, 

welcher sich in südöstlicher Richtung bis in die Gegend von Tesliny erstreckt.

K ie se l s c h i c f e r  und Aphan i te .

Die Kicselschiefcr und Aphanite haben in der Umgebung von Padert eine 

nicht mehr so ausgedehnte Verbreitung wie die vorhin beschriebenen Conglome

rate und Grauwacken; indessen ist das Vorkommen derselben bei Padert und 

dessen Umgebung immerhin bedeutend zu nennen, wenn man es mit dem Auf
treten derselben in der azoischen Silurzone im Allgemeinen vergleicht.

In dem nordöstlichen Theil der südlichen azoischen Zone des böhmischen 

Silurbassins kömmt der Kieselschiefer, mit Ausnahme einiger Localitäten bei 

Mnisek, Pici'n und Pribram, sehr selten Yor und die Aphanite erscheinen daselbst 

noch spärlicher. Das Auftreten dieser beiden Gesteinsarten wird in der südlichen 

azoischen Zone erst in der Umgebung von Padert massenhafter und wird immer 

häufiger, je mehr man in den südwestlichen Theil der südlichen azoischen Zone, 

welche meist dort aus „Pfibramer Schiefern“ besteht, vorrückt.

Der Kieselschicferzug bei Padert beginnt in der Waldstrecke „Wläsan“, 

welche westlich von derPadert-Straschitzer Aerarialstrasse gelegen ist und welch’ 

letztere die oben genannte Waldstrecke von dem südwestlichen Ende desKamenä- 

Zuges trennt.
Der Kieselschiefer tritt hier zwar noch nicht in Kuppen ober Tags auf, aber 

er kommt in einem eröflneten Steinbruche etwa 2 — 3 Fuss unter dem Erdreiehe 

vor, und ist so zerklüftet, dass er wegen dieser Eigenschaft als Schotterstein für 
die oben genannte Strassenstrecke gewonnen wird.

Erst in der unmittelbaren Nähe von Padert tritt der Kieselschiefer an den Tag 

und bildet hier einen langen mehrmals unterbrochenen Kieselschieferklippenzug, der
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über Kolwin, Skoric bis St. Jakob bei Rokitzan rcicht. In der Nähe von Skofic in 

derWaldst-eckc, „Kurow“ und „Zäborci“ sind die Kieselschiefermassen theilweise 

von Alluvium, theilweise von den Gebilden des Miröschauer Steinkohlenbeckens über

lagert, erst bei St. Jakob tritt der Kieselschiefer wieder zum Vorschein und bildet 

daselbst eine isolirte Felskuppe und mehrere Gruppen von Kieselschieferblöcken und 

Felstrümmern. Die thalformige Einsenkung, welche zwischen dem südwestlichen 

Abhange des Berges „Zäborci“ und der Waldstrecke „D(vokä“ das Dobfiw- 

Mirüsehauer Thal mit dem unterhalb Skofic gelegenem Thale vereinigt, enthält 

Alluvialgebilde und auf dem Abhange von dem Dorfe „Mite“ gegen die neue 

Skoritzer Mühle zu, auch Kohlensandsteine, in denen erst vor Kurzem ein Ver- 

suchsbau auf Kohle unternommen wurde.

Das Gehänge von der Skoritzer Anhöhe besteht aus grobkörnigen lichten 

Grauwacken, die in der Nähe der Thalsohlc ein feineres Korn und eine rüthliche 

Färbung besitzen.

Der Paderter Kieselschieferzug erreicht seine grösste Erhebung am Berge 

„Palär“ nächst dem Dorle Kolwin, der mehrere steile, wild zerrissene Felsen

gruppen bildet. Der Kieselschiefer besteht aus einer schwarzgrauen, oft marmorir- 

ten, von weissen Quarzadern durchzogenen dichten Kieselmasse, die in länglichen 

Lagermassen und mit undeutlicher grober Schieferung aul'tritt und an den Fels

wänden in grosse unregelmässige Blöcke zerfällt, die wegen ihrer Festigkeit der 

Verwitterung einen ausserordentlichen Widerstand entgegenstellen, und die 

Kieselschiefer bilden desshalb dort, wo sie Vorkommen, klippige, zerklüftete, wild 

zerrissene Felsen, welche der Landschaft einen düstern Charakter verleihen, 

wozu die meist dunkle Farbe des Gesteins noch mehr beiträgt.

Ein zweiter Kieselschieferzug beginnt beim Teslfner Forsthause, etwa 

1 ’/a Stunde Wegs südlich von Padert, und setzt über Misow, Struhar u. s. w. in 

südöstlicher Richtung fort bis in die Gegend von Zinkaw und Medein bei Klattau 

wo er in bedeutenden Massen erscheint. Der bei St. Jakob auftretende Kiesel

schiefer hat eine bunte Färbung und man findet häufig Stücke, welche durch ihre 

lauchgrüne und gelbe Färbung ein jaspisartiges Aussehen haben.

In dem Misow-Teslyner Kiesclschieferzuge kommen mitunter Kieselschiefer 

vor die meist dunkelfarbig sind und auf dem Bruche eine matt schimmernde Ober

fläche zeigen, welche Erscheinung möglicherweise von einer äusserst fein ver

theilten Beimengung von Glimmcrlamellchcn herrühren mag.

Der zunächst Padert vorkommende Aphan it  bildet in der Nähe der höch

sten Kieselschiefcrkuppe des Berges Palcfr auf der Kolwiner Seite einen kugel

segmentartigen Hügel, dessen Oberfläche mit rundlichen und plattgedrückten 

Aphanitstücken förmlich übersäet ist. An der Oberfläche ist die Farbe dieser 

Gesteinsstücke graulichweiss, beim Zerschlagen tritt erst die dem Gesteine eigen

tümliche graugrüne Farbe zum Vorschein. Die graulichweisse Verwitterungs
kruste ist 1— 2 Linien ätark und dringt bei den weniger dichten Varietäten noch 

tiefer in das Innere des Gesteins ein. Eine weitere Erscheinungsweise des Apha- 

nites in dieser Localität, ist die in Blöcken, welche durch ihre abgerundeten 

Kanten und Ecken und nicht selten durch ihre kugelige Form von den ebenfalls 

zerstreut umherliegenden Kiesclschiefer-Blöcken leicht zu unterscheiden sind. 

Die Gemengtheile des hier auftretenden Aphanites sind Orthoklas, Amphibol und 

Glimmer (Biotit). Bei den nicht, verwitterten Stücken sind die Gemengtheile mit 

freiem Auge nicht zu unterscheiden, indem das Gestein eine dichte graugrüne 

Masse bildet, in welcher nur hie und da sehr spärlich eingesprengte Pyritkörner 

wahrzunehmen sind. Bei den verwitterten Aphanitstücken treten hingegen die 

Gemengtheile sehr deutlich zum Vorschein.

E . k . geologisch« Reichsaoslalt. 13. Band. 1SC!», If. Heft.
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Auf dem höchsten Rücken des Berges „Palci'r“ ist eine Stelle an der Ober

fläche entblösst, wo der Kieselscliiefer mit dem Aphanit zusammenstösst. Beide 

zeigen in Contact mit einander wesentliche Veränderungen. Der Kieselschiefer 

bildet daselbst ein breccienartiges Gestein von grösseren oder kleineren Kiesel- 

schiefertrümmerchen, die durch ein eisenschüssiges Ccmcnt verkittet sind und 

Brauneisenstein und Eisensinter mit sich führen, während der Aphanit in der 

Nähe dieser Kieselschieferbreccien gänzlich verwittert ist. Dieses Brauneisenstein

vorkommen mag die Zersetzung und Verwitterung des Amphibols im Aphanite sehr 

beschleunigt haben, indem das cavemöse Gefüge der Kieselschieferbreccien den 

atmosphärischen Wassern zu der Contactfläche der Aphanite leichten Zutritt ge

stattete, und hiedurch dem Eisenoxydul im Amphibol Gelegenheit geboten wurde, 

sich während des Zersetzungsprocesses höher zu oxydiren und in Folge dessen 

eine derartige Umwandlung des Gesteins zu bewirken, dass von den früheren 

Gemengtheilen des Aphanites blos der Glimmer aus dem Umwandlungs-Processe 

unversehrt hervorging, während der Orthoklas und der Amphibol als eine weisse, 

beziehungsweise gelbliche erdige Masse zurückblieb.

In etwa 1000 Klafter Entfernung von dieser Stelle wurde vor einigen Jahren 

in der Waldstrecke Wläsan von einem Privaten ein Versuchsbau, wie man mir 

sagte, auf Silbererze eingeleitet. Auf welche geognostisebe Merkmale sich dieses 

Unternehmen basirte, konnte ich nicht in Erfahrung bringen, da ausser Kiesel- 

schiefem und Aphaniten keine ändern Gebirgsgesteine dort auftreten, in denen 

man Silbererzgänge anhoffen könnte.

F ig . 2 .

F a 1 c i r.

1. Kieseleobiefer. 2. Kieselschiefer Dreccien. 3. Verwitterter und zersetiler 

Apliaoit. 4. Aphanit.

Madrell 's Analyse eines unverwitterten und eines verwitterten Amphibols 

vom Wolfsberge bei Cernoschin folgt hier bei:

A m p h i b o l

unverwiUert: verwittert:

Kieselsäure.........................................40‘27 44*03
Thonerde.............................................16-36 14-31
Eigenoxydul.........................................1S*34 Eisenoxyd .25-55
Kalkerde............................................ 13-80 10-08
Talkerde............................................. 13-38 2-33
Wasser................................................. 0-46 3-44

99-61 99-74.

Im verwitterten Amphibol haben Talk- und Kalkerde abgenommen. Das Eisen 

ging in eine höhere Oxydationsstufe über.
Nach der Aussage eines Bergarbeiters, der dort zur Zeit des* Betriebs 

beschäftigt war, und nach dem Materiale, welches auf den Halden sichtbar ist,
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durchfuhr man mit einem 10 Klafter tiefen Schachte verwitterte Aphanite und 

gelaugte auf ein gangartiges Brauneisensteinvorkommen, aber von geringer 

nicht abbauwürdiger Mächtigkeit. Also auch hier kommt der verwitterte Aphanit, 

der in der Waldstrecke Wläsan eine beträchtliche Verbreitung zu haben scheint, 

in Gemeinschaft mit den Brauneisensteinen vor, von welch’ letzteren man selbst 

auch an der Obcrfläche oder im Erdreiche Geoden oder Bruchstücke derselben 

sehr häufig vorfindet.

Orthoklas und Glimmer in Krystallen oder krystallinisch ausgebildet, sind in 

einer vorherrschend aus Amphibol bestehenden Grundmasse eingebettet. Dabei 

erscheinen die Orthoklaskrystalle in einer solchen Menge und Grösse vor, dass 

dadurch das Gestein ein porphyrartiges Aussehen erhält. Die verwitterten oder 

zersetzten Orthoklasindividuen zeigen Krystalldurchschnitte, welche auf die 
gewöhnliche Krystallform des Orthoklases schliessen lassen.

Der dunkelfarbige Glimmer (Biotit) kömmt in meist sechsseitigen Blättchen 

von 1— 2 Linien Durchmesser vor, die in der Grundmasse unregelmässig einge

streut sind, oder sie bilden 2— 3 Linien hohe, Cseitige, aus lauter Lamellen 

bestehende Glimmersäulchen, die ausgezeichnet spaltbar sind. Der Amphibol bildet 

bei den verwitterten Aphaniten eine röthlichgclbe, zerreibliche, erdige Masse, 

in welcher die gelblichweissen Orthoklaskrystalle, wohl ebenfalls erdig, aber 

ihre Form beibchaltend, und die dunklen tombackbraunen glänzenden Biotit

blättchen oder Säulchen liegen.

Der Waldrücken „Okrouhlik“ zwischen den ärarischen Paderter Teichen 

und dem Dorfe Kolwi'n, so wie auch die in der Waldstrecke Tesliny isolirte 

Kuppe „Bnzkovec“, bestehen, ersterer aus Kieselschiefer und Aphanit, letzterer 

aus einem aphanitartigem Gestein, welches eine ausserordentliche Dichte und 

Festigkeit besitzt. Der Glimmer erscheint in dem letztgenannten Gesteine an ein

zelnen Stellen nesterweise ausgeschieden, und bildet ein wirres Aggregat von 

hellbraunen Gliminerschüppchen. unter denen nicht selten äusserst kleine Pyrit- 

krystalle eingewachsen Vorkommen. Eben so dichte, dunkle und feste Aphanite 
kommen auf dem, aus der Waldstrecke Tesliny in östlicher Richtung gegen das 

Tesh'ner Forsthaus streichenden Querrücken vor, welcher auf der Südseite, das 

Paderter Thal abgrenzt.
Der Aphanit ist daselbst das einzig auftretende Gestein und wird erst in der 

Gegend bei Misow vom Kicselschiefer verdrängt. Auch auf der TesUner Wald

wiese kommt er massig vor und werden hier jedes Jahr im Herbste kolossale 

Aphanitblöcke mit Pulver gesprengt und deren Trümmer am Rande der Waldwiese, 

aus welcher diese Blöcke beseitigt werden, zu einer wallartigen Umzäunung ange

häuft. An diesen Fragmenten der Aphanitblöcke, welche oft eine Bruchfläche von 

mehreren Quadratfussen besitzen, kann man das gleichartige feste Gefüge dieses 

Gesteins besonders gut wahrnehmen.

In dem vorhin beschriebenen Conglomerat und Grauwackenterrain fand ich 

die Aphanite und Kieselschiefer nirgends. Ihr Vorkommen ist in der Umgebung 

von Padert auf das westliche und südliche Terrain beschränkt, welches zunächst 

theils von den Steinkohlengebilden des Miröschauer Kohlenbassins überdeckt 

wird, theils an die Pfibramer Schiefer stösst, welche ich bei Trokawec, Wi'sek 

und anderen Orten anstehend vorfand und die weiter gegen S. zu in der südlichen 

azoischen Silurzone immer mehr an Ausdehnung zunehmen.

Quarzi t .

Unterhalb des Conglomeratrückens „Praha“ erhebt sich eine etwas ge

streckte Kuppe die aus Quarzitschichten besteht, welche ein nordwestliches

29*



Einfallen von etwa 15 Grad zeigen und eine Mächtigkeit yon I —  l»/ä Fuss 

untereinander besitzen.

Von dieser Quarzitkuppe aus lässt sich ein Quarzitrücken, der in südöstlicher 

Richtung oberhalb Zabehlä die von Padert nach Rozmital führende Strasse ver

teuert bis in die zur Herrschaft Rozmitnl gehörigen Tesh'ner Waldungen verfolgen. 

Der daselbst vorkommende Quarzit ist feinkörnig, im Bruchc splittrig, von 

vorwallend weisser Farbe, an manchen Stellen roth gesprenkelt und an den 

Absonderungsflächen meist roth gefärbt. Zuweilen findet man in ihm Partien 

von reinem Quarz ausgeschieden. Er wird auf der Slrassenstrecke von Padert 

nach Rozmilal als Schotterstein verwendet.

Ein zweiter Quarzitriicken beginnt mit einer sanften Erhebung unterhalb 

Zabehlä im Paderter Thule und setzt in demselben ebenfalls in südöstlicher 

Richtung fort und nahezu parallel dem von der „Praha“ aus zwischen Bukowä 

und Zabehlä fortlaufenden hohen Grauwackenzuge. Der letztgenannte flache 

Quarzitrücken bildet bei Zäbelilä drei Kuppen, die wegen der in ihnen auftre- 

trenden Mineralvorkommen einiges Interesse erregen. Die erste Kuppe gegen 

100 Klafter Yon der Strasse entfernt ist durch einen Schottersteinbruch auf etwa

2— 3 Klafter Höhe entblösst.

Auf ihrer südlichen Seite ist eine 60— 70 Grad nach W. einfallende etwa 

1 Fuss mächtige gangartige Kluft zu sehen, deren Ausfüllungsmasse aus Quarzit- 

breccicn und Stilpnosiderit besteht. Der Quarzit der Kuppe ist von weissgrauer 

Farbe, sehr feinkörnig und dicht, sehr selten von einem zuckerartigen Gefüge, 

wie die in den Brda-Schichten der Etage D (da)  vorkommenden Quarzite, 

wodurch er sich petrographiseh von letztem unterscheidet, die sich ohnedem auch 

noch durch ihre Pelrelacteiifiihrung (die zahlreichen Trilobiten, Cystideen u. s. w.) 

auszeichnen.

In dem diese Quarzitbreccien und Stilpnosderitkluft einschliessenden weis

sen feinkörnigen Quarzit kommen nun mehrere Schwefelmetalle theils einge

sprengt in feinen Nadeln und Krystallen, theils in grösseren Putzen und Nestern 

vor, so dass fast jedes Quarzitstück mehr oder weniger von diesen Schwefel

metallen imprägnirt ist.

Der Antimonit oder prismatoidischc Antimonglanz bildet dunkelgraue 

Striemen und Putzen, die manchmal wie gebändert aussehen, in denen wieder 

einzelne feine Arsenkiesnadcln ausgeschieden sind und durch ihren Glanz leicht 

in der schwarzgrauem Antimonitmasse zu erkennen sind. Ausserdem ist die Quar

zitmasse noch von fein eingesprengtem Pyrit durchdrungen. In der Stilpnosiderit- 

kluft fand ich an einem Stücke vollkommen ausgebildete metamorphosirte Arsen- 

kieskrystalle von der gewöhnlichen Form P. Pr-\- oo. Pr. Sie sehen matt und 

schmutzigbraun, auf dem Brache erdig aus.
Die Krystallform ist vollkommen gut erhalten, doch ihre lcichtc Zerbrechlich

keit in dem festen einschliessenden Quarzitgestein lässt cs nur selten zu, Krystalle 

mit allen Flächen heraus zu formatisiren. In den zerklüfteten Quarzstücken findet 

man diese Metamorphosen häufiger als in dem festen Quarzitgestein, welch' 

letzteres die eingcschlossenen Arsenkieskrystalle eher vor der Umwandlung und 
Zersetzung schützcn konnte, als die Breccien und Quarze, die in der Kluft 
Vorkommen.

Einige tausend Schritte in südöstlicher Richtung des genannten Quarzitzugs 

bildet der Quarzit eine 10— 12 Klafter hohe Kuppe. Der etwas grobkörnige Quarzit 

enthält ebenfalls eingesprengte Arsenkieskrystalle, die besonders an manchen 

Kluftflächen des Quarzits auftreten. Die Krystallindividuen sind reihenförmig an

einander gruppirt und lassen hie und da einzelne ihrer Krystallflächen wahrnehmen.

221» Ferdinand Amüroi. £1 2 ]
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An der gegen die Paderter Teiche gekehrten steilen Kuppenseite ist das 

Quarzitgestein an den Felswänden mit einigen mehrere Zoll mächtigen Klüften 

durchsetzt, die als Ausföllungsmasse reinen weissen oder gelblichen Quarz führen, 

der nicht selten in den hohlen Räumen der Kluft schöne Krystalldrusen von 

weisser und rauchgrauer Farbe bildet. In den Quarzstücken dieser Klüfte kommt 

Molybdänit in glänzenden Blättchen und nesterweise eingewachsen vor.

Auch in manchen Quarzitstücken, die zunächst den Klüften befindlich sind, 

treten einzelne Molybdäuitblättchen eingewachsen auf. Eine nähere Unter

suchung der Stilpnosideritkluft auf der ersten Quarzitkuppe, durch einen berg

männischen Aufschluss in einer grössern Teufe dieses gangartigen Brauneistein- 

vorkommens wäre vielleicht nicht ohne Interesse.

5. Kristallinische Gesteine. Granit, Fehlt.

Ich habe bei der Terrainbeschreibung bemerkt, dass in der Waldstrecke 
Tesli'ny einige hundert Klafter westlich von dem obern ärarischen Teiche, mitten 

in den Gebilden der Etage 5 , Partien krystallinischer Gesteine auftreten. Es sind 
bereits einige Localitäten im Silursystem bekannt, in denen ein solch insularisches 

Vorkommen der krystallinischen,Gesteine, namentlich des Granites, nachgewiesen 

ist, so z. B. bei Stenowitz bei Cernic südöstlich von Pilsen, wo in der Nähe des 

Angelflusscs der Granit in den Pribramer Schiefern eine Enclave bildet.

Geht man von dem obern Paderter Teiche längs des Fanggrabens „zlaty 

potucek“ (Goldbächlein) etwa 500 Klafter in die Waldstrecke Tesliny, so gelangt 

man zu einem im Aphanit anstehenden Granitstock, der sich an der Oberfläche 

etwa 50 Klafter aufwärts verfolgen lässt. Dieser Granitstock ist in einigen Klaftern 

Länge und etwa 2 Klafter Höhe an einer Stelle entblösst und gänzlich verwittert, 

so dass man den scheinbar fest anstehenden Granit mit der Keilhaue bearbeiten 

kann. Das Wasser des oberhalb dieses Granitstocks befindlichen Fanggrabens 

„zlaty potucek“ führt eine Menge feiner glänzender Glimmerschüppchen nebst 

feinem Sand mit sich, was ohne Zweifel die Veranlassung zu der jetzigen 
Bennenung dieses Fanggrabens gab. In etwa 3 Klafter Tiefe ist der Granit 

fest wie auch schon an einigen Stellen ober Tags im unverwitterten Zustande 

in grossen Blöcken sichtbar. Er ist ungemein glimmerreich und grobkörnig, 

manchmal erscheint der Orthoklas mit grauem Quarz in einzelnen Nestern aus- 

geschieden vor.

Der Orthoklas ist von weisser Farbe; Quarz hält im Gemenge dem Orthoklas 

das Gleichgewicht und kommt in lichtgrauen Körnern vor. Der Glimmer ist 

schwarz und dem Gemenge in kleinen unregelmässig begrenzten, manchmal sechs

seitigen Blättchen reichlich eingestreut. Am entgegengesetzten Ende des Gra

nitstockes ist der Granit sehr arm an Glimmer, das Gemenge des Quarzes und 

Orthoklases tritt dadurch immer deutlicher hervor und bildet durch die verschie

dene Korngrösse der Gemengtheile mannigfache Abänderungen. Diese glimmer- 

armen Varietäten des Granites, die endlich den Glimmer auch ganz verlieren und 

aus einem blossen bald grob- bald feinkörnigen Gemenge von Quarz und Ortho

klas bestehen, setzen von dem genannten Granitstock, einen flach gewölbten, lang 

gestreckten Hügel von etwa 400 Klafter bildend, bis zu der Aphanitkuppe 

„Brizkovec“ in südwestlicher Richtung fort und grenzen sich erst jenseits des 

hinter „Brfzkovcc“ befindlichen Trokawetzer Waldwegs mit Pribramer Schiefern 

und theilweisc mit Kieselschiefern ab.

Diese ganze krystallinische Gesteinsenclave aus Granit und Felsit beste

hend, dürfte demnach einen schmalen nach SW. streichenden etwa 600— 700
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Klafter langen Zug bilden, der sich von dem Fanggraben bis in die Nähe des 

Dorfes Trokawetz erstreckt.

In der Nähe der Begrenzungslinie der Pribramer Schiefer und des Kie

selschiefers mit den Felsitcn ist das Gemenge derselben feinkörniger als in der 

Nähe des Granitstockes. Auch erhält das Felsitgestein durch das vorwaltende 

Auftreten des Quarzes das Ansehen eines porösen Sandsteins, der aber bei 

näherer Betrachtung leicht von den gewöhnlichen Sandsteinen zu unterschei

den ist, indem die glänzenden Flächen des Orthoklases unter der Luppe zum 

Vorschein kommen. In der That haben auch einige Insassen aus der Umgebung, 

durch die Nähe des Miröschauer Sleinkohlenbeckens und durch das sandstein

ähnliche Gefüge dieser Felsitgesteine sich verleiten lassen in diesem krystallini

schen Terrain einen 8 Klafter tiefen Schacht auf Steinkohle niederzuteufen.

Auf dem südöstlichen Abhange der Tesliner Waldstrecke in der Nähe des 
obern Paderter Teiches liegen viele grossc Granitblöcke zerstreut umher. Die 

Granite dieser Blöcke sind äusserst grobkörnig, pegmatitartig. Es lässt sich ver- 

inuthen, dass diese pegmatitartigen Granitblöcke von jenem Granit stocke herrüh
ren, in welchen der grobkörnige Felsit durch Wiederaufnahme des schwarzen 

Glimmers übergeht, da überdies dieser pegmatitartige Granit dieselben accesso

rischen Bestandteile mit sich führt wie die genannten Felsite.

Die glimmerreichen Granite in der Nähe des „zlaty potucek“ enthalten 

keine accessorischen Bestandteile. In den Felsiten und in den grobkörnigen 

Graniten fand ich dagegen mehrere Mineralspecies die als accesorische Gemeng- 

und Bestandteile in ihnen auftreten, und zwar:

Turmal in  in kleinen scharf ausgebildeten Krystallen oder in Körnern, der 

Felsitmasse unregelmässig eingestreut. Zuweilen sind die kleinen Körner des 

Turmalins an einzelnen Stellen angehäuft und bilden kleine Nester oder auch 

dendritische Zeichnungen. In den grobkörnigen Granitvarietäten findet man nicht 

selten Turmalinprismen bis zu */* Zoll Länge.

Granat  (dodekaedrischer) ist besonders den feinkörnigen Varietäten des 

Felsits in kleinen Körnern beigemengt. Indessen trifft man auch zuweilen ganze 

Nester von derbem Granat, besonders beim Zerschlagen der pegmatitartigen 

Blöcke.
Arsenkies. Es ist interessant, dass dieses Mineral, wie in den Quarziten 

bei Zabehla, in den Felsiten ebenfalls als accessorischer Bestandteil anzutreffen 

ist. Das Vorkommen des Arsenkieses in diesen Felsitgesteinen ist eigentüm

lich. Es scheint, als ob der Arsenkies in den hier verbreiteten Gcbirgsgesteinen 

die Rolle des Eisenkieses und Pyrits übernommen hätte, der eher als accesso
rischer Bestandteil auftritt als der Arsenkies. Diese Erscheinungsweise erinnert 

sehr an das im südlichen Norwegen im Gneisse unter dem Namen Fallband 

bekannte Vorkommen, wo das oben genannte krystallinische Gestein grössere 

oder kleinere Partien von Erzen, Kiesen, Glanzen u. s. w. einschlicsst, die dann 

den Gegenstand des Abbaues bilden.
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VI. Die barometrischen Höhenmessungen der I. Section der 

k. k. geologischen Reichsanstalt in Böhmen in den Jahren 

1861 und 1862. 

Berechnet und zusammengestcllt von H e inrich  W olf.

M itg e t lie ilt  in d e r  S itz u n g  d e r  k . k . g e o lo g is c h e n  R e id is a n stn lt  am 17 . J ä n o er 1665 .

ln den nachfolgenden Verzeichnissen (I— V) lege ich wieder eine Serie von 

barometrischen Hühenbestimmungen vor, welche während der geologischen Auf

nahmen der I. Section der k. k. geologischen Reichsanstalt in Rühmen in den 

Jahren 1861 und 1862 von den Herren Geologen dieser Section ausgeführt wurden.

Sämmtliche Messungen sind mit Hille der hypsometrischen Tafeln des Herrn 

Professors Kor is tka ,  im Jahrbuche der k. k. geologischen Reichsanstalt VI. Band, 

pag. 840, berechnet und so wie die von mir in den früheren Bänden dieses Jahr

buches publicirten Messungen geordnet, wie aus den Ueberschriften der Columnen 

ersichtlich ist. Nur der einzige geringe Unterschied in der Anordnung der gegen

wärtigen Verzeichnisse gegen jene der früheren besteht darin, dass die chrono

logische Ordnung vollständiger beibehalten wurde, weil die mehrfach gemessenen 

Punkte, welche auf der Karte meist leicht findbar sind, in dieser Reihung gelassen 

wurden, welches früher nicht geschah, daher nun der Leitfaden nicht zerrissen 

wird, um die in kurzen Zwischenzeiten sich anschliessenden Messungen vom Punkte 

in der Nähe dieser hervorragenderen Orte, welche eben mehrfach gemessen wur

den, schneller aufzufinden.

Dagegen erscheinen diese mehrfach gemessenen Punkte stets mit derselben 

Nummer, und die Mittelwerthe ihrer Höhenunterschiede gegen die Vergleichs

station und die hieraus abgeleiteten Seehöhen sind erst am Schlüsse den Verzeich

nissen angefügt.

Es sind im Ganzen 501 Messungen, welche sich auf 304 Punkte vertheilen.

Verzeichniss I enthält 59 Messungen von 38 Punkten im Chrudimer und 

Czaslauer Kreise, durch den Herrn k. k. Bergrath M. V. Lipoid ausgeführt. Sie 

entfallen auf die Sectionen der Generalstabskarte Nr. 15, Umgebung von Neu- 

Bidschow und Königgrätz, dann Nr. 21, Umgebung yon Chrudim. Die Gegen

beobachtungen sind für dieses so wie das nächstfolgende Verzeichniss II den
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meteorologischen Beobachtungen an der Sternwarte zu Prag entnommen, deren 

Seehöhe von Herrn Dr. Böhm mit 103-2 Toiseo - 106 Wiener Klaftern be

stimmt ist.

Verzeichnis» II enthält 105 Messungen von 81 Punkten im Jiciner und König- 

grätzer Kreise, ausgeführt durch den damaligen Geologen der I. Section der k. k. 

geologischen Beichsanstalt Herrn Johann Jokely. Sie entfallen auf die Sectionen 

der Generalstabskarte Nr. 9, Umgebungen von Jicin und Hohenelbe und Nr. 10 

Umgebung von Braunau und Nachod.

Verzeichniss III enthält 108 Messungen von 69 Punkten im Chrudimer Kreise. 

Sie sind vom Herrn k. k. Bergrath M. V. L ipo id  im Jahre 1862 ausgelülirt und 

entfallen auf die Section der Generalstabskarte Nr. 28, Umgebung von Bistrau 

und Nr. 22, Umgebung vonLeitomischl und Böhmisch-Trübau. Die Gegenbeobach

tungen für diese Nummern, so wie für jene in den Verzeichnissen IV und V sind 

der meteorologischen Station Brünn entnommen, an welcher Dr. Paul Olexik zu 

den Stunden 6 Uhr Früh, 2 Uhr Nachmittags und 10 Uhr Abends beobachtet. 

Bei diesen Messungen mussten zum grösseren Theile die correspondirenden Beobach

tungen aus den oben angegebenen Zeiten auf jene der Messung am Standpunkte 

durch Interpolation abgeleitet werden, während dies nur in sehr geringem Masse 

bei den Messungen in den Verzeichnissen I und II nöthig wurde, weil ander 

Sternwarte in Prag stündlich Beobachtungen erfolgen.

Die Seehülie der Station Brünn ist nach der Bestimmung des verstorbenen 

Directors der k. k. Ccntralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus, Herrn 

Karl Krei l  (Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 
Bd. 22, pag. 3K9) 108-9 Toisen =  112 Wiener Klafter.

Verzeichniss IV enthält 166 Messungen von 103 Punkten im Königgrätzer 

und Chrudimer Kreise, ausgefürt von dem Geologen der I. Section der k. k. geo

logischen Beichsanstalt, Herrn Heinrich Wo lf ,  im Jahre 1862.

Dieselben entfallen auf die Section der Generalstabsblättcr Nr. 10, Umgebung 

von Braunau und Nachod, Nr. 16, Umgebung von Beichenau, und Nr. 22, Um

gebung von Leitomischl und Böhmisch-Trübau.

Verzeichniss V enthält die Mittelwerthe von 63 Messungen an 13 Punkten 

im Königgrätzer und Chrudimer Kreise, welche der Herr Geologe K. M. Paul  

ebenfalls während der geologischen Aufnahmen der I. Section der k. k. geologi
schen Beichsanstalt in Böhmen im Jahre 1862 ausführte.

Diese Messungen entfallen auf die Sectionen der Generalstabskarte Nr. 16, 

Umgebung von Beichenau, und Nr. 22, Umgebung von Leitoinisehl und Böhmisch- 
Trübau.

Für die viele Unterstützung und Mühewaltung, welche mir bei dem bestän

digen Verkehr mit der k. k. Centralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus 

von Seite der Direction derselben stets wohlwollendst und bereitwillig ge

leistet wurde, fühle ich mich verpflichtet, meinen ergebensten Dank hier aus- 
zudriieken.
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I. B a r o m e t e r m e s s u n g e n  im  Czas l auer  l ind C h r u d i m e r  Kreise 

in Böhmen .

Ausgeführt von dem Chef-Geologen der I. Section der k. k. geologischen 

Reichsanstalt, Herrn k. k. Bergrath M. V. L ipo id  im Jahre 1861.

Zeit
Temp. df>r 
Luft in R. O

Luftdruck bei 
00 Temp. in Par. L.
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1

1

Juni

’ Sladt Rokitzan, Gasthof zum 
schwarz. Adler am Platz, l.St. 

dettn detto
5. N.
6. V.

6
9

16-4
15-2

17-0
16-8

328-73
328-02

322-40
321-53

87-89 
90 17

1 delto defto 8 . . 10 17-2 16-8 328-58 321-77 96-36
1 1 detto detto 9. » 10 18-5 17-6 328-55 321-62 96-14
j 1 detto detto 10. „ 6 . 13-0 17-0 328-48 321-71 94-40

1 2 Zdiarberg, östliche Kuppe, süd
östlich ron Rokitzan . . . . 10. „ 9 30 15-6 14-5 328.57 314-31 200-66 306-66

! 3 Holoubkati, Hochofenplatz . . 10. N. 3 15 161 14-6 328-49 320-60 110-47 216-47

i * Chlumberg bei Rokitzan (30' 
unter der Spitze)................. 11. M. 12 13-8 12-2 330-58 317-38 182-66 288-66

1 1 

' 1

Stadt Rokitzan, Gasthof zum 
schwarzen Adler, 1. Stock . 

di-tto detto
11. N.
12. V.

7
6

• 119
1-1.7

17-0
16-8

331-13
332.10

325-00
325-53

81-82
90-18

i !i
Dohfiv, Hammerverwaltungs- 

wohnung am Platz . . . . 12. „ 10 13-2 14-0 332-42 324-30 111-01 217-01
6 Prelekbcrg bei Mittic . . . . 12 .,, 11 30 14-8 12-0 332-44 319-09 183-62 289 62
7 Miröschau, Goslhof am Plalz . 12. N. 2 30 13-7 18-0 332-25 322-81 135-71 241-71

1 8 St. Vojtech (Adalbert) Hügel
kuppenördlich von Miröschau 12. * 3 30 13-4 15-4 332-16 320-40 162-66 268-66

i 1 

9

Rokitzan, Gusthof zum schwar
zen A d le r ............................

Cilinabcrg, südwestl. v. Rokitzan
13. V. 
13. „

7
10

45
30

15-3
17-3

17-0
16-2

332-42
332-23

326-16
319-85

86-18
173-57 279-57

10 Trojanberg, westl. von Tunakar 13. N. 5 19-3 14-4 331-49 320-86 148-50 254-50
li Sedletz, Gasthof, ebener Erde 14. V. 6 . 147 11-0 331-38 326-46 66-65 172-65
12 (Jslarabach an der Brückc bei 

Stiahlau ............................. 14. N. 2 17-2 19-0 330-90 325-47 76-10 182-10
13 Rakow», Jägerhaus................ 14. „ 4 16-9 12-0 330-86 318-69 169-11 275-11
i

1

Rokitzan, Gasthof zum schwar
zen Adler, 1. Stock . . . .  

detto detto
16. V.
17. „

9
7

• 17-3
15-0

17-5
17-6

330-58
328-84

324-10
322-81

90 06 
83-07

14 Plechaiberg, höchster Punkt 
der Strasse zwischen Wolduch 
und Brezina 17. N. 6 20-1 16-4 328-70 315-52 188-44 294-44

15 Bf as, Wohnung d. fürstl. Fürsten- 
bergischen Hüttenmeisters . 18. V. 5 30 14-2 11*4 330-08 320*23 13513 241-13

16 Bechlawberg, Kuppe südlich 
von äeheritz ........................ 18. N. 3 20-6 17-6 330 04 315-06 215-01 321-01

15 Bras.Wohnungd. fürstl. Fürsten- 
bergischen Hüttenmeisters . 19. V. 6 30 14-6 14 0 330-36 320-35 136-86 242-86

Anmerkung.  Die Mittolwerthe der Höhenunterschiede und Seehöhen mehrfach 
gemessener Punkte, folgen am Schlüsse dieses Verzeichnisses.

K. k. geologische Beichaaostalt. 15. Band. 1865. I I .  Heft, 30
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Zeit
Temp. der 
Luft io R. 0

Luftdruck bei 
DO Temp, in Par. L.

Hieraus gefunden in 
Wiener Käftern.
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17 Brezina, Steigerswohnung beim 
k. k. Eisenstein-Bergbau . . 19. V. 9 18-4 16-6 330-42 318-41 168 92 274-92

18 Ratschberg , Triangulirungs- 
punkt ..................................... 19. N. 1 21 8 20 0 330-34 311-39 273-80 379-80

19 Ratschberg, Bergbaue der k. k. 
Herrschaft Zbirow . . . . 19. „ 3 15 23 0 190 330 17 312-09 260-88 366-88

1

20

Rokitzan, Gasthof zum schwar
zen Adler, 1. Stock . . . .  

Kieselschieferfels „Nawru“ 
(Yrsicek), nordw. v. Rokitzan

20. V. 

20. N.

9

3 30

17 6

250

19-2

230

330-51

330-09

324 02 

321-38

92 01 

126-73 232-73
21 Rokitzanermühle bei' Klabawa . 20. „ 4 45 24*8 210 330-10 325-25 69-56 175-56
1

22

Rokitzan, Gasthof zum schwar
zen Adler, 1. Stock . . . .  

Giftberg, Berghaus................
23. V.
24. „

6
11

19-4
17-8

20-4
140

327-90
328-40

321-61
316-73

89-67
164-40 270-40

23 St. Benigna, Gasthof . . . . 24. N. 6 10*9 18-0 328-81 318-98 137-22 243-22
24 Komorau, Bergverwalterswoh- 

„ nung . . . ........................ 25. V. 7 13-7 12-2 329-71 322-64 97-31 203-31
25 Cerhowice , Gasthof „Sadek“, 

1. Stock . . . . .  v. . .  . 26. „ 6 13-2 18-0 328-73 3i0-94 108-87 214-87
26 Tocniker, Gasthaus „Cap“, zu 

ebener Erde ........................ 27. „ 6 la 14-3 130 325-74 320-88 95-05 201 05
27 Hredl, D o r f ............................. 27. N. 1 20 0 19-0 325-25 322-27 72-13 178-13

28

Juli

Krusnahora, Wohnung des k. k. 
Bergmeisters......................... 1. V. 6 11-0 14-4 328-10 313-97 197-05 303-05

29 Beraunlluss bei Stradonitz . . l.N . 5 30 12-1 11-4 329-80 329-30 7-00 113-00
30

30

Neu-Bidsow, Gasthof am Ring,
1. Stock .................................

detto detto
20. V.
21. „

5
5

• 12-3
13-3

18-0
17-8

328-74
328-56

327-81
327-33

12-83
17-00

30 delto detto 22. „ 5 , 14-1 18-4 329-12 327-63 20-82
31 StadtKopidlno, Gasthof amPlatz 22. N. 1 30 23-2 21 0 328-72 327-94 11-14 117-14
32 Königsstadtl, Stadtplatz . . . 23. V. 5 14-1 136 328-91 328-72 2-65 108-65
33 KoziHora, Kuppe sfidl. v. Sehun 

Sehuner Teich am Damm neben 
Sehun (2 —3 Klafter ober der 
T eichsohle)........................

23. , 9 . 18-4 190 328-88 326-38 32-40 138-40
34

23. , 9 30 18-9 19-0 328-88 329 05 -2-32 103-68
30 Neu-Bidsow, Gasthof am Ring, 

1. Stock................................ 24. „ 5 . 149 190 328-00 327-00 14-0 120-00
35 Neelianitz, Bachsohle . . . . 24. „ 7|30 17-8 192 328-60 327-22 19-39 125-39
36 Libcan, K irche ......................... 24. , 930 20-0 190 328-85 325-83 14-41 120-41
!37 Chlumec, Stadlplatz................ 24. N. 3,15 20-8 23-8 328-96 327-79 16-81
i30

37

Neu-Bidsow, Gasthof am Ring,
1. Stock................................

Chlumec, Sladtplatz................
25. V. 
25. N.

8 .
2 30

172
17-6

19-4
23-8

330-48
329-75

328-76
329-29

23.85
6-49

38

38

Elbc-Teinilz, Stadlplatz, Gast
hof „Heseh“ ........................

delto detto
26. V.
27. ,

5
7

1

30
141
160

17-0
17-2

330-34
328-25

328.78 
327 21

21-38
14-52

38 detto detto 28. , 6 14-8 170 327-86 327-15 9-92
38 detto detto 29. , 8 13-7 16-6 331-14 329-63 19-72
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Zeit
Temp. der 
Luft io H. 0

Luftdruck bei 
Q0 Temp. in Par. L.
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Wiener Eaftern
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1

Mi t t e lwer the  mehr fach  
gemessener  Punkte :

Rokilzan, Gasthof zum schwar
zen Adler, 1. Stock.

Mittel aus 12 Messungen . 89-83 195-93

15

30

Bfas, Wohnung d. fürstl.Fürsten- 
bergischen Hüttenmeisters. 

Mittel au9 2 Messungen . 
Neu-Bidsow, Gasthof am Ring, 

1. Stock.
Mitte] aus 5 Messungen .

* * ■ 136 00 

17-70

242-00

223-70

37

38

Chlumetz, Stadtplatz.
Mittel aus 2 Messungen . 

Elbe-Teinitz, Gasthof am Sladt- 
platz.

Mittel aus 4 Messungen .

■

•

*

. . . : p

dl 65 

16 '38

117-65

123-38

II. B a r o m e t e r m e s s u n g e n  im J i c i n e r  und Kön igrgrä t zer  Kreise 

in Böhmen .

Ausgeführt von dem Geologen der I. Section der k. k. geologischen Reichsanstalt 

Herrn Johann Joke ly  im Jahre 1861.

L
z

S t a n d p u n k t :

Zeit
Temp 
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i R. 0

Luftdruck bei 
00 Temp. in Par. L.
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Jnnl

1 Neu-Pless.................... 7. V. 8 45 16-0 16-2 327-44 325-35 28-69 134-99

2 7 .« 9 30 16-6 15-4 327-44 325-97 20-62 126-62

3 * Josephstadt, P la t z ................ 8. , 8 14-5 l ö ’O328-56 326-57 27-57
4 2 Klufter über dem Spiegel des

Elbeflusses an der oberen
Brücke bei Josephstadt . . 8. . 8 IS 14*7 15-2 328-56 327 12 20-08

5 Rodow, M eierhof.................... 8. , 10 30 17-9 18-0 328-59 327 10 21 06 127 06

6 Maslowes, Mitte des Ortes . . 8. N. 2 30 20-3 190 328-40 324-18 59-55 165-55
3 Josephstadt, P latz.................... 10. V. 8 45 14-8 14-5 328-55 326-42 29-56
4 2 Klafter Ober dem Spiegel des

Elbeflusses an der oberen
Brücke bei Josephstadt . . 10.» 9 . 14-8 14-6 328-55 326-87 23-25

7 Am Bache in Chwalkowitz,
6 Klafter unter der Kirche . 10.» 11 16-9 20-4 328-54 324-70 54-45 160-45

A n m e r k u n g .  Die Mittelwerthe der Höhenunterschiede und Seehöhen mehrfach ge

messener Punkte folgen am Schlüsse dieses Verzeichnisses.

30*
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1 Zc'il
Temp. dei 
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Luftdruck hei 
00 Temp. in Par. L
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Wiener Klaftern
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8 Kladcra, am Bache . . . . 10. N 2 iö 16-5 14-: 328-45 318-IS 145-4f 251*48
3 Jägerhaus am Kasperberg, nord

östlich von Gradlitz . . . . 10. , 3 . 15-8 16 t 328-55 322 3t 86-8(>192-86
10 Wolsdorf, K irche .................... 10. ff 4 5 16 S 17-5 328-42 325-01 47- lt 153-18
11 Am Schwarzbach in Grabschiiz 10. „ 5 . 17-3 161 328-31 325■82 34 -7a 140-75
12 3'5Klafter über dcrEinmündung 

des Mettauflusscs in dicElbi',
an der Kirche von Jaromcf . 10. „ 6 . 17-5 161 328-44 326-23 30-37 136-37

13 Hustiran, Mitte dea Ortes . . . 12. V. 11 . 14-4 18-4 332-43 328-66 53-2^ 159-23
14 Gross-BUrglitz, Kirche . . 12. N, 1 . 16-0 21)'2 332-41 329•50 38-23 144-23
4 2 Klafter über dem Spiegel des 

Elbeflusses an der oberen
„ Brücke bei Josefstadt . 12. „ 6 17-5 17-2 332-17 330-40 24-36

15 Sestow itz................ .... 14. V. 9 15 16-(i 18-6 331-26 328-92 32-30 138-30
16 Mettauiluss in Sestowitz . . . 14. „ 93 0 16-7 190 331-27 328 - 93 32-30 138-30
17 Elbefluss an der hölzernen

Brücke bei Königinhof . . . 15. „ 8 15 13-ä 16-2 331-10 328-11 41-02
18 Schurz, K irche......................... <5. „ 84 3 15-1 18-5 331-10 328-45 36-24 142-24
19 Gradlitz, Kirche........................ 15. „ 10 30 17-2 19-6 331-00 327-42 49-57 155 - 57
20 Ri'ttendorf, Kirche, Mitte des

O rte s .................................... 15. „ 11 17-7 19-8 330-95 322-14 123-78 129-78
17 Elbefluss an der hölzernen

Brücke bei Königinhof . . . ‘ 7. . 8 17-0 160 328-84 325-93 4t) -62
21 Weiss-Polican, Schloss . . . 17. „ 10 190 20-3 328-95 325-28 52-37 158-31
22 Miletin, P latz........................ ... 17. M. 12 15 20-5 21-4 328-82 323-28 7!)-12 185-12
23 Weiss-Tremesna, Kirche . . . 17. N. 5 20-1 18-2 328-«8 322-88 82-13 188-13
24 Ketzelsdorf, K irch e ................ 18. V. 10 . 17-5 18-9 330-41 319-47 154-80 260-8U
25 Elbefluss bei derTeschncrMülile

bei Neu-Emaus.................... 18. N. 5 20-7 17-2 329-95 326-29 51-29 157-29
26 Hofitz, K ir c h e ........................ 21. V. 8 19-5 180 330-80 327-14 51-38 157-38
27 Bfezowitz am Bistrizbach . . 21. „ 8 3D 20-0 18-7 330-80 328-17 36-85 142-85
28 Gross-Jeritz, Kirche................ 21- . 9 . 20-6 20-3 330-80 327-95 39-95 145-95
29 Stracow, K ir c h e .................... 21. N. 4 . 26-4 24-3 329-98 327-68 33-43 139-43
30 Chomutiz. Kirche 22. „ 3 . 26-9 25-2 328-16 327-06 16-20 122-20
31 Cidlioabach an der Brücke bei

J i c i n .................................... 23. V. 7 . 13-7 13-5 329-71 327-49 30-55 136-55
32 Chijitz, K irche ......................... 25. „ 9 . 16-2 13-8 329-77 325-92 53-34 159-34
33 Kopidlno, Schloss.................... 25. N. 1 . 18-3 17-0 329-37 328-26 15-53 121-53
3t Gross-SJutin, Kirche . . . . 25. „ 3 3( 19-6 19-2 329-05 326-60 34-50 140-50
35 N£mi<Soves, K ir c h e ................ 25. „ 41! 19-5 18-7 128■97 325-97 42-70 148-70
36 Arnau, K ir c h e ........................ 14-1 12 -8 325-65 320 17 7616
37 Johannihof bei Wildschütz . . 30. „ ;> 3( 13-0 15-8 326-22 319-78 89-85 195-85

Juli

36 Arnau, K ir c h e ........................ 1 V 100 12-7 328■40 325-51 67-44
36 detto ........................ 2. „ 8 3( 10-1 131 128-56 324-32 58- 33
38 Pecka, K ir c h e ......................... 2. N. 2 . 13-5 148 «9-15 319-09 139-89 245-89
39 Ober-Pruussnitz, Kirche . . •. 2- „ 4 . 11-2 14-0 129-72 324-04 77-24 183-24
40 Elbefluss an der Brücke bei Neu

schloss ................................. 2. „ 6 3C 12-4 3-8 129-91 323-68 86-48 192-48
41 Pilnikau, K ir c h e .................... 3. V. 10 3(1 13-7 4-8 J27-67 121-43 85-72 191-72
42 Ober-Soor, K ir c h e ................ 5. „ 9 . 12-9 4-4 {27-09.{16-89 142-45 £48-45
43 Burkersdorf bei der Schmiede . 5. „ 10 . 15*0 s-o:{27 05 S16-55 151-88!>57-88
44 Alt-Rognilz, K irch e ................ 5. N. 4 30 20-2 L6-3 •126-08 i l 8 50 108-18 5514-18
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45 Aupafluss, an der Brücke bei
Baussnitz............................. 5. N. 6 . 19 •8 16-2 325-94 320-60 75-70 181-70

46 Altstadt bei Arnau, Kirche 6. V. 10 15 16 •5 17 • 8 327-31 322-85 38-50 144-50
47 Aupafluss, bei der oberen Spinu-

fabrik von Parschnitz . . . 6 N. 5 , 14-6 12•5 327-57 320-71 95-00 201-00
48 10 n 6 15-1 12-2 329 25 318 ■56 146-34 252.34
49 Schatzlar, K irche.................... 10. v. 7 30 13-2 12•1 329-90 314 69 211-79
SO Goldenöls, Kirche.................... 10. 9 15 •5 15 •0 329-91 319 03 152-53 258-53
31 Klein-Krinsdorf a. d.SSgemüble 10. M. 12 15 17 5 15-8 329-92 320-92 126-65 232-65
52 10 Klafter unter der Spitze des

Hofbuschbcrges, südwestlich
von S c h a lz la r .................... 12. V. 10 30 18-4 14 3 329-29 299 86 426-31 532-31

53 Schatzlar, S c h lo s s ................ 12. 11 30 19-0 16 2 329-14 311 72 249-65 355-65
49 N. 4 , 22-0 17-8 326-72 314-09 181-45
54 Schwadowitz, Bergaml . . . 29. V. 8 30 13 8 11 3 331-17 322 58 117-83 223-82
55 Quallisch, K irche.................... 29. N. 6 14 8 13 8 330-98 319 91 154-19 260-19

August

56 Gross-Sehwadowitz im Niveau
des T e iches ........................ 1. V. 8 160 15 0 332-06 325-81 86-23 192-23

57 Aupafluss an der oberen Brücke
in E ip e l........................ .... . 1. 9 30 16 8 17 5 332 11 327 00 67-97 173-97

58 Hertin, K irche ......................... 1. J? 10 15 17 1 20 0 332-13 324 67 104-56 210-56
59 Eisenbahnstationsplatz Hertin . 1. M. 12 30 18 4 17 3 332-07 324 00 110-81 J16-81
60 Unter-Weckelsdorr, Bleiche 5. V. 9 , 17 4 15 6 332-09 322 52 133-85 239-85
61 Ob er-Weckelsdorf, Kirche . . 5. w 9 15 17 8 16 5 332-08 322 28 137-16 243 16
62 Nicdcr-Adersbach , Gasthaus

zur Felsenstadt..................... 5. 10 30 19 2 16 1 332-04 321 02 156-21 262-21
63 Ober-Adcrsbaeh, Schloss . . 5. N. 1 21 9 17 9 331-70 319 96 166-70 272-70
64 Merkelsdorf, Kirche................ 5. » 2 22 5 20 9 331-52 320 71 154-97 260-97
65 Deutsch-Wernersdorf, Kirche . 5. 97 4 19 8 21 1 331-76 321 98 131-75 237-75
66 Nieder-Sichel am Bache in der

Mitte des Ortes.................... 6. V 9 15 19 9 17 8 330-23 321 24 125-76 231-76
67 Bösig, K ir c h e ........................ 6. M. 12 30 24 3 21 2 329-90 324 43 78-41 184-41
68 Po]i tz , Gasthaus zum grünen

Baum, 1. S tock .................... 6. N. 4 25 5 18 5 329-62 320 85
68 detto detto 6. JJ 5 24 9 18 6 329-63 320 84
68 detto detto 6. 1) 6 23 8 19 0 329-64 320 76
68 detto detto 6. M 7 23 6 17 5 329-82 320 84
68 delto detto 6. » 7 30 22 9 17 3 329-88 320 85
68 detto delto 7. t i 3 23 0 18 3 329-94 321 16
68 detto detto 7. 4 23 0 18 1 329-65 321 09
68 detto detto 7. 19 5 23 0 18 0 329-47 320 94
68 detto detto 7. f f G 22 5 18 0 329-43 320 87
69 Halbstadt, Schloss, 8 Fuss über

dem Steinefluss.................... 12. V. 11 15 22 4 20 0 330-32 319 70 152*46 258-46
70 Wiesen, Kirche........................ 12. N. 2 30 25 6 20 4 329-87 320 60 133-90 239.90
71 Heinzendorf, Spinnfabrik, 5Fuss

über dem Steinefluss . . . . 12. 6 24 6 20 0 329-57 320 64 128-68 234-68
72 Merzdorf, Mitte des Ortes . . 13. V 10 15 24 0 23 0 329-73 323 44 89-67 195-67
73 Barzdorf, Kirche . . . . . . 13. f f 11 25 5 23 6 329-60 322 79 98-87 204-87
74 Oltendorf, Steinefluss an der

Grenze gegen Preussen . . 13. N. 4 29 0 25 1 328-76 324 13 69-13 175 13
75 Ottendorf, Kirche.................... 13. tf 5 30 28 2 24 0 328-84 323 57 77-2B 183-25
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76 Merzdorf, K irche .................... 13- N. 6 30 27‘3 23-9 328-90 322-41 94-67 200-67
77 Schönau, P fa r rh o f ................ 14. V. 11 19-4 161 331 09 322-37 119-93 225-95
78 Hermsdorf, K ir c h e ................ 14. N. 6 , 20-0 14-8 330-56 321-38 129-31 235-31
79 Braunau, Gasthof zum Reichs

adler, 1. Stock ..................... 15. V. 10 20-0 18-5 329-55 321-60
79 detto detto 15. , 11 , 21-9 18-5 329-33 321-47
79 detto delto 1S.N. 3 . 26-2 18-5 0 4 0  . 

0 6 0  * O O 321-33
7t» detto detto 15. * 4 27-0 18-4 328-47 320 81
70 detto detto 5 . 25-6 18-4 328-39 320-72
79 detto delto 15. „ 6 . 24-6 18-3 328-28 320-64
79 detto detto 16. „ 3 25-7 210 328-96 321-59
79 detto detto 16. „ 4 26-0 20-3 328 80 321-61
79 detto detto 16. . 5 25-8 20-2 328-60 321-64
79 detto detto 16. „ 6 . 24-4 19-1 328-65 321-69
SO Hronow, Platz, 8 Fuss über dem

Mettauflusse . . . . . . . i7.  „ 4 25-6 22-2 328-05 322-41 81-74 187-74
81 Nachod, Gasthaus zum goldenen

Lamm am Platz, 1. Stock . . 19. V. 7 • 120 18 0 331-29 325-44 80-57 186-57

M i t t c lw e r l he  meh r fach
gemessener Punkte :

3 Josephsladt, Platz.
Mittel aus 2 Messungen . 28-57 134-37

4 2 Klafter über dem Elbeflusse
an der Brück« bei Josefstadt

Mittel aus 3 Messungen . 22-56 128-56
17 Elbefluss an der hölzernen

Brücke bei Königinhof.
Mittel aus 2 Messungen . 40-82 146-82

36 Arnau, Kirche.
Mitte] aus 3 Messungen . • ! ■ . 67-31 173-31

49 Schatzlar, Kirche. ;

Mittel aus 2 Messungen . 196-62 302-62
68 Politz, Gasthaus zum grünen

Baum, 1. Stock.
Mittel aus 9 Messungen . # 122-84 228-84

79 Braunau, Gasthof zum Reichs
adler, 1. Stock.

Mittel aus 10 Messungen . • • 107-65 213-65
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III. ß a r o m e t e r m e s s u n g e n  im C h r u d i m e r  Kre i se  in Böhmen .

Ausgeführt von dem Chefgeologen der I. Section der k. k. geologischen 

Reichsanstalt, Herrn k. k. Bergrathe M. V. L ipo id ,  im Jahre 1862.
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1

2

Mal

“ Böhmisch-Trübau, Gasthof 
nächst dem Bahnhofe, 1. Stock 

Strokele, bei der Capelle (Dorf 
Ost-Leito m isch !) ................

13. V. 

13. N.

8

2

45

30

10-6

15-8

11-2

15-8

319-86

318-40

326-44

326-81

90-15

118-03 118-03
3

4

Leitomiseh], Gasthof zum Stern,
1. Stock................................

Priluka, Capelle (Dorf nördlich 
ron Neuschloss)................

14.

14.

v.

n

5

10 30

7.4

15-5

100

14-3

332-82

31813

327-25

326*94

60-04

123-18 235-18
6 Dorf Doly, zwischen Luze und 

Richenburg (am Bache neben 
dem Diorithügel)................ 14. N. 4 17-0 16-2 321-70 326-71 84-58 196*58

6 Richenburg, Kirchplatz . . . 15. V. 5 9-8 11-0 318-70 327-25 115-89 227*89
3

3

Leitomischl, Gasthof zum Stern
1. Stock .................................

detto detto
16.
17.

»
n

10
6

45 16-0
12-4

15-4
10-4

323 13 
323-24

328-19
328*59

70-32 
73 09

7 Jansdorf, Kirchplatz................ 17. rt 9 13-4 11-8 318-72 328*66 137-44 249-44
8 Höchster Punkt des Gebirgs

rückens am Wege zwischen 
Jansdorf und Schirmdorf . . 17. ff 10 15 11-5 12-2 314-15 328-69 200-83 312-83

l

1

Böhmisch - Trübau , Gasthof 
nSchsf dem Bahnhofe, 1. Stock 

detto detto
18.
24.

n
M

9
5

30 110
7-1

13-0
8-0

322*91
322*76

329-78
329-46

92-90
89-98

1 detto detto as. m . 12 19-0 17-8 322-95 329-06 85-77
9 Hennersdorf, Kirche, südöstlich 

von Z w itta u ......................... 26 V. 6 10-2 10-7 316-33 328-39 165-66 277*66
10 Höchster Punkt des Hügels zwi

schen Hennersdorf u. Kötzels- 
d o r f ..................................... 26. ff 6 45 9-8 11 '4 313-99 328-44 199 - Gl 311*61

11 KBtzelsdorf, Gasthaus nächst 
der Kirche............................. 26. n 8 • 10*4 12-4 317-84 328-53 147-16 259-16

12

13

Juni

Policzka, Gasthof zum „Schnall“
1. Stock.................................

Hohewald, nördlich 7onPoli£zka
11,
11.

v .
rt

7
10 30

14-8
16-0

11-8
16-0

315-07
318-52

328-55
328-75

187-52
143-59 255-59

14 Strenitz, Gasthaus am Bache . 11. N. 1 180 190 320-75 328 -96 116-85 228-85
15 Brnnnersteig zwischen Lauter

bach und N ic k e l ................ 12. V. 9 11 *8 170 317-82 326-90 125-59 237-59
16 Gayer, am Scheidepunkte der 

Strassen nach Nickel und 
W a ld e c k ............................ 12 n 9 30 12-4 17-3 316-00326-86

I

127*84 239-84

Anmerkung ,  Die Mittelwerthe der Höhenunterschiede und SeehShen mehrfach ge

messener Punkte folgen am Schlüsse dieses Verzeichnisses.
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17 Kukele an der böhmisch-mähri
schen G r e n z e ..................... 12. N. 2 45 17-6 21-1 316-28 327-28 158-07 270-07

18 Karlsbrunn, K ir c h e ................ 12. „ 4 30 1 6 0 20-1 3 1 6 1 3 327-13 157-35 269-35
19 Blumenau, P farrho f................. 12. , 6 , 170 18-3 313-89 327-07 188-69 300-69
12

12

Policzka, Gasthof zum „Schnall“
1. Stock................................

detto detto
12. „ 

13. V.
8 • 15-2

15-0
16-9
13-0

314-06
314-14

326-96
327-25

182-06
184-10

20 DorfStriler, nordw. von Policzka 13. „ 45 14-6 13-9 315-60 327-20 161-12 273-12
21 Höhe von Hraniuka bei Policzka 13. „ 10 19-0 18-2 318-41 327-03 121-76 233-76
22 Plateau bei der Kirche inUnter- 

A u je z d ................................ 13. N. 2 30 17-4 23-4 319-86 326-95 101-45 213-43
23 Unter-Aujezd am Bache nnter 

der Kirchn............................ 13. . 3 16-0 23-0 321 44 327-10 81-08 193-08
24 DorfLesnik am Plateau, nördlich 

von Policzka......................... 13. „ 4 45 11 4 20-0 31611 321-35 158-42 270-42
12

12

Policzka, Gasthof zum „Schnall“
1. Stock.................................

detto detto
13. „

14. V.
7
8

30 140
14-8

I5'3
11-4

315-57
314-45

328-51
328.65

181-90
196-77

12 detto detto 16. , 5 14'0 18-4 315-01 329-25 195.47
25 Dorf Breitenthal, nordwestlich 

von Policzka......................... 16. „ 8 12-0 10-9 318-12 329-09 151-03 162-05
26 Dorf Luhan, westliches Ende . 16. „ 10 30 13-4 141 318-63 328-97 143-52 255 - 52
27 Hügel südlich vom DorfeZrnf'tin 16. „ u 30 12-2 15-4 317-32 328-8!) 161-00 273-00
28 Dorf Porie ................................. 16. N. 2 30 16-2 18-7 320-57 328-60 11331 226-31
29 Markt Prosec, nächst der Kirche 16. „ 6 30 14-4 16-3 316-15 328-00 166-53
29 detto detto 17. V. 8 15 12-0 13-3 313-27 327-36 256 02
30 Borka bei P rosec.................... 17- . 9 30 I2-2S14-0 316-76 327-29 146-16 258-16
31 Oehlhütte am Bache ober Wra- 

nitz bei Ja ro so w ................ 17. M. 12 30 12*6 160 319-46 327-14 106-77 218-77
32 Dorf Jarosow............................. 17. N. 1 . 130 16'4 317-13 327-20 140-50 252-50
33 N eusch loss.........................  . 17. „ 3 15 14-0 170 320-57 327-00 90-41 202-41
29 Markt Prosec nSchst der Kirche 18. V. 6 15 9-0 10-8 315-23 326-80 159-44
34 Oberste Hütten „Pascka“, süd

lich von Prosec .................... 18. „ 7 30 8-2 1 2 0 310-62 326-07 222-33 334-53
35 HöchsterPunkt der Strasse zwi- 

schnn Proscc und (Serkitel 
(Wasserscheide zwischen der 
Nordsee und dem schwarzen 
Meere} . . . . . . . . . . 18. „ 8 8-0 12-6 3U8-35 326 63 256-35 368-33

36 St. Katarein (Cerkitel) Gasthaus 
nächst der Kirche................ 18. „ 9 10-0 135 31033 326-55 226-86 338-86

12

12

Policzka,Gasthauszum „Schnall“
1. Stock................................

detto detto
18. N.
19. V.1

2
11

14-0
140

18-2
10-8

313-17
311-74

326-14
324-58

181-07
178-91

12 detto detto 20- „ 8 13-2 10-2 312-39 326 43 193-33
12 detto detto 24- , 8 12-0 10-4 313-94 326-64 177-38
12 detto detto 23. „ 9 12-0 10-3 314-94 328-90 193-31

37 Schönbrunn, Kirchplalz . , . 25. . 10 30 10-4 11-8 314-23 328-85 202-22
38 Goldbrunn, Badhaus, nördlich 

von B is tr a u ......................... 23. M. 12 30 9-8 14-0 31263 328'78 224-42 336-42
39 Hammergrund beim Einfluss des 

D ittersbaches.................... 25. N. 3 J0 1 0 0 14-0 317-39 328-72 156-47 268-47
40 Swojanow, Marktplatz, Gasthof 25. „ 5 30 1 1 0 12-4 319-28 328-72 130-00
41 Burg Swojanow(Hradsin), unte

res Burgthor ........................ io. „ 6 15 1 0 2 11-8 815-67 328-72 179-73 291-73
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42 Kuppe nordöstlich von der Burg »
Swojanow............................. 25. N. 6 45 8-2 11-4 313-06 328-72 215-65 327-65

40 Swojanow, Marktplatz, Gasthof 26. V. 6 30 9-4 8.7 319-58 328-82 126-00
43 Dorf Studenez, oberstes Haus . 26. „ 11 11-0 135 317-04 328-68 160-90 271-90
44 Böhmisch-mährische Grenze am

Swojankabache zwischen Swo
janow und Bogenau . . . . 26. N. 1 13-1 160 321-49 328-62 09-58 211-58

45 Brünnlitz bei Brüsau................ 26. „ 6 11-8 13-8 322-41 328-60 84-97
43 detto detto 27. V. 6 30 8-0 9-8 322-64 328-72 82-64
46 Oberste Häuser von Deutsch-

Bielau..................................... 27. „ 8 H O 11 -b 319-48 328-53 124-33 236-33
47 Rohozna, 2 Klafter ober dem

Wasserspiegel des unteren
Teiches................................. 27. „ 11 12-2 13-8 315-08 328-17 179-39 291-39

48 Dittersbach, oberes Ende des
Dorfes (an der Laubendorf-
Rohosnaer Strasse} . . . . 27. N. 3 45 134 16-7 312-12 327-62 218-69 330-69

49 Laubendorf, K irche ................ 27. „ 5 30 14-0 14-5 312-58 327-44 209-94 321-94
12 Policzka,Gasthaus zum „Schnall“

1. Stock ................................ 27. „ 7 12-0 12-8 313-82 327-29 187-99
12 detto detto 28. V. 8 120 13-2 313-32 326*65 184-38
11 dctte detto 29. „ 8 12-0 11-8 314-20 328-51 199-02
12 detto detto 29. N. 5 12-4 14-4 314-92 328-55 189-98
n detto detto 30. V. 7 120 10-3 315-23 329-09 191-61
SO Höchster Punkt der Strasse zwi

schen Policzka und Schön~
30. „ 8 30 10-0 120 312-84 328-98 224-09 336 09

37 Schönbrunn, Kirchplatz . . . 30. „ 9 30 11 0 13-3 314-71 328-90 197-26
51 Bistrau, Rathhaus, ebener Erde 30. N. 4 30 120 16-5 313-19 328-37 213-79

Juli

40 Swojanow, Marktplatz, Gasthof 1. V. 7 12-0 11-3 318-63 327-84 126 17
52 Tabowa L ho tta ......................... 1. N. 1 14-0 17-2 315-88 327-83 168-33 280-33
40 Swojanow, Marktplatz, Gasthof 2. V. 5 10-6 9-6 319-76 329-36 130-82

53 Trpin, oberes D o r f ................ 2. „ 10 30 22-4 13-7314-47 329-30 207-05 329-05
54 Hexenberg bei Trpin . . . . 2- „ 11 30 12-2 14-0311-36 329-28 251-29 363-29
40 Swojanow, Marktplatz, Gasthof 3. „ 5 30 9-6 9-8 320-59 329-85 125-97

55 Wachteldorf, Capelle . . . . 3. „ 9 30 14-0 15-0 314-40 329-71 213-73 325-73
56 Hohe Berg, an der Strasse zwi

schen Trpin und Bistrau . . 3. „ 11 140 17-5 312-15 329-65 247-57 389-57
51 Bistrau. Rathhaus, ebener Erde 3.N. 3 . 15-6 21-0 314-51 329-48 214-29
57 Kozy-Koppe in Mähren, an der

Grenze zwischen Bistrau und
S u lk o w ic ............................ 3. ff 4 30 15-2 19-5 309-21 329-40 289-66 401-66

58 Ingrowitz in Mähren, an der böh
mischen Grenze, Rathhaus-
Gasthof, 1. S to c k ................ 3. N. 7 30 13 2 15-6318-62 329-25 148-24

58 detto detto 4. V. 6 12-8 11-4!318-12 328-93 148-83
59 Kuppe im Königswald, südöstlich

von K urau ............................. 4. „ 8 30 15-4 13-9310-31 328-71 260-09 372-09
60 Kurau, oberste Häuser, bei der

Mühle am T e ic h ................ 4. * 9 30 170 14-7 314-58 828-62 198-78 300-78
12 Policzka, Gasthof zum „Schnall“,

1. Stock................................. 4 N 4 • 14-2 16-6|315-22 328-24 183-56

• E . k . geologisch» ReiohsftnsUlL 1865, 15. Baad. II. Heft. 31
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Policzka, Gasthofzuin „Schnall“, 
1. Stock................................. B. V. 8 13-6 13-0 313-43 328-20 173-93

12 detto detto » 7 30 14-6 13-3 313-61 326-98 188-89
12 detto detto 8 .  „ 5 30 14-2 7-8 315-54 329-79 198-03
12 detto detto 9. „ 630 14-0 10-8 317-73 331-25 186-44
61 Baumgarten (Sadek), am Bache 

neben der K irche ................ 9. . 830 11-0 13-4 318-96 33112 166-55 278-33
62 Dorf La£now am Schwarzawa- 

flusse ..................................... 9. . 10 11-2 150 320-13 331-03 149-99 261-99
63 Lutzberg (A 381-71) . . . . 9. M. 12 11-4 17-0 311-67 330-89 270-08 382-09
(54 Bukowina, Jägerhaus . . . . 9. N. 1 13 12-8 18-3

17-0

311-98 330-82 266-77 378-77
es Millau, Gasthaus, an der Grenze 

von Mähren und Böhmen . . 9. , 5 30 13-6 316-29 330-62 204-11 316-11
66 Teleci, beim Kaufmanne neben 

der protestantischen Kirche . 10. V. 10 30

i

16-6160 313-31 328-73 187-86 299-86
67 Ullersdorf, neben der Mühle des 

Joseph Holasch.................... 10. N. 1 30 17-0 20-0 313-30 328 07 180-30 292-30
12

68

Policzka, Gusthof zum Schnuhl, 
1. Stock . . .

R u d a .........................................
11. V. 
24. N.

7
6

14-9
11-2

12*8
14-0

313-84
313-61

327-20
329-37

187-61
193-84 303-84

69 Koruna, Gasthaus an der Post
strasse, 1. S to c k ................ 24. , 8 15-0 125 315-83 329-88 196-33 208-33

1

3

12

29

37

40

4»

Sl

58

M i t t c lw er the  mehr f ach  
gemessener  Punkte :

Böhmisch - Trübau, Gasthaus 
nächst dem Bahnhofe, 1. Stock 

Mittel aus 4 Messungen . 
Leitomischl,Gasthaus zum Stern, 

1. Stock.
Mittel aus 3 Messungen . 

Policzka, Gasthof zum „Schnall“, 
1. Stock.

Mittel aus 22 Messungen . 
MarktProsec nächst dcrKirclie.

Mittel aus 3 Messungen . 
Schönbrunn, Kirchplalz.

Mittel aus 2 Messungen . 
Swojanow,Gasthof amMarktplatz 

Mittel aus 5 Messungen .
Brünnlitz bei Brüsau..................

Mittel aus 2 Messungen . 
Bistrau, Gasthaus, ebener Erde.

Mittel aus 2 Messunpen . 
Ingrowitz in Mähren, nSchst der 

böhmischen Grenze, Gasthof, 
1. Stock.

Mitte] aus 2 Messungen .

•

•

89-56

67-82

187-52

160-88

199-74

127-79

83-80

214-04

148-54

201-56

179-82

299-52

272-88

311-74

239-79

195-80

326-04

260-54
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IV. B a r o m e t e r m e s s u n g e n  im K ö n i g g r ä t z e r  und C h r u d i m e r  

Kreise in Böhmen .

Ausgeführt von dem Geologen der I. Section der k. k. geologischen Reichsanstalt 

Herrn Heinrich W o l f ,  im Jahre 1862.

Temp. der Luftdruck hei Hieraus tfefunden in'
£eic Luft in II. 0 0° Temp. in Par. L. Wiener Haftern |
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Mal

1 * Klein - Skalitz, nordöstlich 
von Josephstadt, Gasthaus des
Herrn Steidler, 1. Stock . . 12. V. 8 45 14-5 11-5 323-41 326-18 38-57

1 detto detto 12. N. 2 1 3 0 12-4 324-44 325-80 31-98

1 detto detto 12. „ 6 30 14-0 H O 331-03'325-80 37-41

1 detto detto 13. V. 7 30 14-2 10 0 323-78 326-35 34-70
1 detto detto 13. N. 2 30 139 15-8 324-27326-82 34-94
2 Grahsitz..................................... 13. „ 6 50 12-0 13-7 324-93 326-99 28-17 140-17
1 Klein-Skalitz............................ 14. V. 6 13 » 10 0 320-85 327-25 35-20
3 Waldkuppe nördlich bei Klein-

Skalitz ................................. 14.,, 8 . 13-5 1 2 0 322-8Ü327-11 58-70 170-70
4 Lholtu bei H o f ic k a ................ 9 50 15-3 14-0 322-29 327-00 65-62 177-62
5 Ober-Horicka, Kirche . . . . 14.,, 10 40 14-4 15-0 318-83 326-98 112-83 224-83
6 Kopnaberg, südlich von Lieben

thal, A 289?3 . . . . . . 14. N. 1 # 141 17-0 313-95 326 78 181-66 293-66
7 6 Fuss über dem Eipelflusse an 

der Mündung des Liebenthal-
baches bei Hawlowitz . . . 14. „ 3 16 0 17-0 322-79 326-71 55-57 167-57

8 * An der Mündung des Szlatina- 
baches, 12 Fuss über dem
Eipelflusse............................ 14. , 5 45 14-2 15-0 323-37 326-73 46-47

i Klein-Skalitz............................ IB. V. 9 15-5 14-3 324-88 327-38 34-58

1 detto detto 15. N. 1 16-7 19-0 325-13 327-59 34-17

9 An der Eipelbrücke unter der
Riesenburg bei Öcrnow . . 15. „ 3 45 19-0 18’5 325 02 327-64 39-06 151-06

1 Klein-Skalitz............................ 16. V. 7 15 16-0 13‘2 325-45 328-67 44 55

10 Höchster Strassenpunkt bei Wi-
sokow, südwestl. bei Nachod 16-» 10 . 14-3 150 320-91 328-17 101-07212-07

11 * Nachod, Gasthaus zur Sonne
1. Stock................................ 16 - , 11 150 15-5 323*24 328-00 66-08

12 Oesterreichisch - preussischer
Grenzpfahl an der Strasse von

175-37Nachod nach Levin . . . . 16. N. 2 15 13-5 16-8 323-08 317-63 63-37

13 Jägerhaus ober Öerma an der
315-39 170-40 282-40preussischen Grenze . . . . 16. „ 4 25 120 15-6 327-58

14 Höchster Punkt in Dobrosow,
31718südöstlich von Nachod . . . 16. „ 6 30 12-0 15-4 313-01 327-54 205-18

IS Nachod, Gasthaus zur Sonne,
1. Stock............................. . 17. V. 7 15 150 12-4 323-31 328-65 72-56

16 Schloss Nachod (Conglomerat-
320-69 338-73 110-41 222-41Plateau des Rothliegenden) . H . , 8 35 13-0 137

A n m e r k u n g .  Die Mittelwerthe der Höhenunterschiede und Seehöhen mehrfach ge

messener Punkte folgen am Schlüsse dieses Verzeichnisses.

31*
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Zeit
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IC Wenzelberg bei Nachod (Grün
sandschichte) .................... 17. V u IS 12 t 170 319*2£ 328*8« 138*8f(250-88

17 Nordende vonWolesnitz (Grün- 
sandsch ichtc).................... 17. N 2C 14 • (J 190 320*66 329 04 116*03 230-03

1 Klein-Skalitz............................. 18. V ■i'30 150 H C 327*08 329-75 36-70
1 detto delto 19. „ b 30 15-0 11*5 326*99 329-43 36-83
i detto delto 19. N lb 16-0 18-4 326-58 329-03 33-8f
1 detto detto 20. V 30 1B-1 12 b 325*33 327*59 31-57
8

18

An der Mündung des Szlatino- 
baches, 12 Fuss über dem
Eipelflusse.............................

Wirthshaus an der Strasse bei 
Lhotta hinter Kosteletz . .

20.,, 

20. Jl.

1<

12 45

111

11*6

13*8

13-8

324*27

318-72

326*87

326*33

35'58 

105*33 217-33
19

20

* Klein-Sohwadowilz, Schloss
capelle .................................

Albertinen - Maschinenschacht 
Nr. 1 bei Klcin-Schwadowitz

21. V.

21. „

6

8 45

14-3

10-8

10*8

14*6

316*61

310*79

325-37

325-60

121*77

206*95 318-95
1 Klein-Skalitz............................. 21. N. 4 1410 16 *2 323-04 326-1« 43-55
1 detto detto 22. „ 6 15 14-6 116 324*30 328-27 54-30
1 detto detto 23. V. 5 . 12-6 8*4 326*92 329-46 34-21

21 * Josephstadt, Bahnhof .  .  .  . 23. „ 8 50 12-0 12*0 328*24 329-39 15-34
22 * Böhmiseh-Trübau, Bahnhof . 24. „ 7 12*6 0*5 322*76 329-42 90'07
23 Neu-TeiehbeiTriebitz(Diluvial- 

und Tertiär-Plateau) . .  . 24. „ 8 30 13*0 11-8 321*29 329-38 110-85 222-85
24 St. Annabad bei Türpes .  .  . 24. M. 12 45 16-0 19*0 320*89 329-27 118*42 230-42
22 Böhmisch-Trübau, Bahnhof .  . 25. V. 8 14*6 14*0 323 - 55 329-52 80*90
22 aetto detto 25. N. ß 30 150 16-6 322 19 328*64 90*12
25 Rathsdorf, bei dem Wirthshause 

zur Stcinkratschcn . . . . 27. V. 7 45 14-3 10-2 314-42 328-90 201*63 313-63
26 Quelle an der Grenze von Roth- 

liegend und Quader am Kopa- 
niniberg bei Landsberg .  .  . 27. N. 3 45 13*0 16-2 310-49 328 16 120*98 232-98

27 * Geyersberg am Platz . . . . 27. „ 7 45 111 12*6 321-92 318-02 83*60
27 detto detto 28. V. !) 20 10*3 130 321-74 327*86 83-85
28 Johannisberg bei Geycrsbcrg . 28. N. 5 12*7 14-1 318*48 327*84 119*79 231-79
29

30

* Am wilden Adlerfluss beiScnf-
tenberg .................................

Felzmannsberg bei Kunwald 
(10 Fuss unter der Spitze 
A 259 5 8 ) .............................

29. V.

29. .,

8

11

15

10

12-6 

13 1

13*5

14*4

321-78

318*24

328-64 

328 - 55

96*30

143-82 255-82
31 * Kunwald, Kirqhe.................... >!». M. 12 10 121 15*0 318-34 328-52 141-43
32 Peklo, südöstlich von Reichenau 20. N. li 13*1 14*0 323-18 328*44 72-87 184-89
33 * Reichenau, Gasthaus des Anton 

Brosch, 1. S t o c k ................ 30. V. 6 J0 12-0 8*8 324-47 328-70 57*58 169-58
34 Dobrey, K irche ......................... 30. N. 3 45 195 160 319*51 328-31 123-30 235-30
35 Opocna, P la t z ......................... 31. V. 6 15 12*7 9-8 326*16 329-32 42-89 154-89
1 18*6 16-2.127.42 329-83 33-33

1

Juni

Klein-Skalitz............................. 1. V. 9 35 16*5 13*2:(28 23 336-48 30-13
1 detto detto 1. N. 7 16*0 i6 *o :$27 -93 330-24 35-13
1 detto delto 2 V. 6 .>5 16*9 i2-o;128*03 330-56 33*77
1 detto detto 2. N. 2 . 17*7 5!0*2 :(27-69.330-45 38-68
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19

36

Klein - Schwadowitz, Schloss-
Capelle .................................

Uebergangspunkt von Petrowitz 
nach Jibka .............................

3. V. 

3. M.

8

12

35

35

15-6

190

15-5

18-4

321-57

315-29

329-97

329-48

114-54

204-64 316-64
37 Silberquclle in Adersbach . . 4. V. 9 15 12-9 16-6 319-04 329-51 146-10 258-10
38 Brunnen im Echo bei Weckels

dorf . ■............................ 4. . 11 14-5 18-0 318-82 329-36 148-61 260-61
21 Josephstadt, Bahnhof . . . . 10. N. 9 35 12-0 13-5 328-05 329-46 19-32
1 detto detto U.V. 8 50 17-8 14-2 325-31 328-00 37-17
1 detto detto 11. N. 4 45 18-7 18-7 323-82 327-62 53-5
1 detto detto 12. V. 7 15-2 151 324-20 326-55 32-85
1 detto detto 12. N. 3 17*5 20-4 324 34 327-34 38-90

11

11

Nachod, Gasthaus zur Sonne,
1. Stock................................

detto detto
13. ,
14. V.

7
7

30 15-0
120

1Ü-7 
11 -0

323 63 
323-70

328-4:
328-62

67-43 
67 06

11 detto detto 14. N. 2 15 15-0 12-3 323 71 328-83 68-86
11 detto detto 15. V. 10 45 156 12-7 323-27 328-18 67-84
11 detto detto 10. „ 6 H O 8-4 324-47 329-25 64-63
3» Machow, K ir c h e .................... 16. N. 2 15-0 18-7 319-01 328-63 149-86 261-86
40

40

Braunau, Gasthaus zur Traube,
1. Stock ................................

detto detto
10. „ 
17. V.

7
7

30 15-6
14-5

15-2
12-6

320 81 
319-01

327-86
327-44

98-34 
117 01

11

11

Nachod, Gasthaus zur Sonne,
1. Stock.................................

detto detto
17. N.
18. V.

6
6

15
15

15-0
13-5

14-6
10-8

321 71 
321-52

326-93
326-80

72-56
72-74

41 Kammhöhe des Quadermergels 
bei Pfibislaw........................ 18. , 9 12-0 13-8 316-87 326-53 134-36 246-36

42 An der Mündung des Giesshüb- 
lerbaches in den Mettaufluss . 18. . 10 45 13-0 15-5 322-22 326-37 57-74 169-74

43 An der preussischen Grenze 
zwischen Giesshübel und 
Beinerz................................ 18. N. 4 11-8 16-8 304-40 325-98 310-13 422 13

44 Giesshübel, Kirche (Sattel gegen 
L e w in ) ................................ 1 8 ., 5 30 12-5 15-7 310-87 325-86 212-32 324-32

43

45

*Dobruska, Gasthaus zum Hir
schen, 1. Stock....................

detto detto
19. „
20. V.

3
8

120
126

110
10-2

321-65
323-04

324-54
326-39

39-86
45-64

45 detto detto 21. , 5 120 9-4 323-09 326-87 51-42
46 Wojnisow, an der Gabelung des 

Janowerbaches..................... 21. „ 7 9-0 9-9 319-45 326-81 100-86 212-86
47 Bislrey, K irche........................ 21- n 8 30 7-8 10-3 313-57 326-72 180-71 292-71
48 Snezney, an der Schmiede . . 21 „ 9 30 8-0 10-6 31012 326-66 229-50 341-50
49 Ober-Polom, beim Kreuz . . . 21. , 11 7-0 12-0 305-63 326'57 295-19 407 19
50 Sattel, W irth sbaus ................ 31. N. 1 15 9-0 12-2 310-08 326-42 217-06 329-06

51

51

Juli

* Senftenberg, im Platzwirths- 
hanse.i 1. Stock (Diluvial
boden) .................................

detto detto
14. M. 
14. N.

12
5

14-9
14-7

16-4
17-6

322-87
322-55

330-43
330-20

i

204-96
106-84

52 Rosaliencapelle bei Senftenberg 14- , 5 40 16-7 17-1 320-85 330-18 130 56 242-56
53 Im Thale unter der Kuppe bei 

Penska, südwestlich von Senf
tenberg ................................. 14. „ 6 35 137 16-4 322-82 330-11 101-57 213-57
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54 Kuppe bei Pcnska, südwestlich

HS
von Senftenberg................. 14. N. 7 10 14-7 16-0 318-88 330-07 156-43 268-49

Wilder Adlerüuss bei Poplus . 14. „ 8 5 10-9 15-0 323-69 330-01 85-89 197-89
S l Senftenberg, imPlatzwirlhshaus,

1. Stockj................................. 15. V. 6 . 1 4 3 10-0 322-02 329-84 107-16
56 Tuchfabrik am wilden Adler bei

Senftenberg......................... 15. „ 6 45 11-8 11-0 322-98 329-73 92-14 204 14
S7 Kamenicna, nördliches Ende, am

Mauthschranken................ 15. , 8 140 127 319-95 329-58 132-48 244-48
3 8 An derMündungdcsPccinbüches

in den Stiebnicbach . . . . 15. „ 10 20 16-4 15-5 321-94 329-28 102-51 214-51
59 Rokitnitz, K ir c h e ................ 15. N. 2 15 19-5 20-9 315-30 328-73 193-19
60 Gneissplateau bei Hannchen 15 „ 5 20 17-3 16-4 308-46 328-26 284-35 496-85
61 Am wilden Adler beim Zollbaus

vor Batzdorf......................... 15. „ 6 50 160 13-5 314-72 327-97 186-63 298-63
62 Am wilden Adler an der Steio-

bachmünduDg bei Holiecrlitz . IS. „ 7 30 17-0 14-8 31512 328-07 182-74 294-74
51 Senftenberg, im Platzwirthshaus,

1. Stock ................................ 16. V. 8 16-0 16-0 319-09 326-91 110-17
63 Wilder Adlerfluss an dcrBrücke

bei Klösterlc......................... 16. M. 12 17-0 203 317-08 326-34 132-36 244-36
64 Wilder AdlerHuss bei Freiwaldau

und Ncsselfleck..................... 16. N. 3 15 10-3 21-0 314-74 326-31 167-10 279-10
65 Adamsberg bei B.-Petersdorf

66
(A 401) ................................. 16. , 5 140 19-1 306-52 326-68 289-56 401-56

Wilder Adlci'fluss an der Brücke
bei P o s tw iu ........................ 16. „ 6 13 15-0 18-0 317-87 326-94 128 09 240-09

51 Senftenberg, im Platzwirthshaus,
1. Stock ................................. 17, V. 8 35 16-4 14-8 321-83 329-19 192-77

29 Wilder Adlerfluss bei Senflen-

31
berg (Allurialboden) . . . 17. 71 9 15 13-0 15-5 322-70 329-16 89-37

Kunwald, K irch e .................... 17: „ 10 50 13-0 171 319-45 329-10 144-54
67 Pohlkogel bei Rokitnitz . . . 17. M. 12 35 23-5 18-3 313-88 329-03 214-51 326-61
59 Rokitnitz, K irche..................... 17. Jf. 2 30 15-1 10-6 316-03 328-99 183-96
68 Wilder Adlerfluss bei BSrnwald 17. „ 6 45 13-5 16-3 315-48 329-25 193-29 305-29
69 Bad Langenau in Prcussisch-

Schlesien ............................. 18. V. 5 6-7 11-6 324-44 329-83 72-97 184-97
70 Niedcr-Langenau am Neissefluss 18. . 5 20 8-0 11-6 325-11 329-87 64-27 176-27
71 Kieslingswalde, Kirche . . . . 18. „ 6 45 10-0 13-0 323-86 329-87 81-61 193-61
72 Bräubaus zum echten'gutenBier

in Kieslingswalde................ 18. „ 9 50 170 16-8 325-54 329-77 101-38 213-38
73 Spitziger Berg bei Mittelwalde 48. N. 1 13B 21-3 307-04 329-68 325-68 439-68
74 Sattel unter dem Spieglilzer 

Schneeberg vom Wölfels-

75
grund gegen Seidenberg . . 18. . 6 30 10-B 28-5 297-24 329-97 472-75 584-73

* Spieglitzer Schneeberg . . . 18- „ 7 20 8-0 17-6 286-66 330 03 630-30
75 detto detto 19. V. 6 40 9-0 13-8 286-98 330-61 629-55
76 Schweizerei am Scbneeberg 19. „ 8 111 15-8 294-43 330-58 518-56
77 Sattel zwischen dem grossen

78
und kleinen Schneeberge . ■ 19. n 8 45 12-7 17-0 294-34 330-57 525-58 637-58

Quelle des stillen Adlerflussc9 
beim Jägerhause nächst Ober-
L ip k a .................................... 19. , 11 50 15 0 21-5 307-75 330-57 327-17 439-17

79 Sattel zwischen dem HoJstollen
und dem Kniltingsberge . . 19. M. 12 40 17-5 21-6 313-31 330-50 247-46 359-46
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80 Erlitzerberg, südl. von Grulich 19. N. 6 15 7 18 6 311-70 340 64 270-41 382-41
81 Quelle des stillen Adlerflusses 

bei Ober-Erlitz, südlich von
Grulich................ .... 19. 6 so 14-5 17 7 310-44 330 68 287-48 399-38

82 Marehfluss an der Grenze Böh
mens und Mährens bei Gol-
de n flo ss ............................. 19. 7 30 13 4 16 6 318-90 330 70 164-20 278-20

83 Grulich, Platz, 1. Stock . . , 20. V. 8 20 15 0 IS 1 317-24 330 43 184-25 296-23
84 Sattel zwischen Grulich und

Rothwasscr........................ 20. 10 15 16-7 17 4 327-29 330 28 183-53 295-53
85 Dürrer Berg, südwestlich bei

Grulich................................. 20. 11 40 16 1 19 3 301-31 330 08 419-08 531-08
86 Zollhaus an der preussischen 

Grenze zwischen Mittelwaldc
und G ru lich ........................ 20. N. '2 45 19 7 22 0 317-79 329 83 171-70 293-70

87 Wichstadtl, K irche ................ 20. 4 30 18 0 20 2 318-87 329 81 157-10 269-10
88 Sattel bei Boritow, nördlich

von Gaabl ......................... 20. 5 35 16 0 16 0 31612 329 80 194-04 306-04
89 Am wilden Adlerflusse bei

Unter-Nekor........................ 20. 6 30 16 0 17 5 321 73 329 79 112-52 224-32
»1 Senftcnberg, im Platzwirths-

21. V . 9 15 17 0 16 0 322-24 330 07 109-42
27 Geyersberg, P la t z ................. 21. N. 6 20 13 0 15 4 324-46 329 68 86-04
27 detto detto 22. V. 8 13 0 11 0 325-06 331 86 91-97
90 Rücken beimSedowitzerMeier

hofe, nordwestl. von Geyers
berg ..................................... 22. N. 9 20 9 1 12 4 320-25 331 78 156-46 268-46

91 Am stillen Adler bei Lobkowitz 22. V. 11 30 11 9 15 0 323-13 331 66 116-27 238-27
92 Worliczkamühle in Worliczka,

östlich von Gaabl................ 22. N. 2 13 5 17 7 317-60 331 52 186-65 298-65
93 ßenkowitz, oberstes Haus . . 22. 3 12 0 16 9 406-56 331 48 353-39 465-39
94 Buchberg bei Cenkowitz . .  . 22. 3 46 9 0 16 2 303-16 331 45 399-21 511-21
93 Weipersdorf, Frie^hofcapelle 22. 5 12 6 15 2 316-63 331 40 203-30 415-50
H6 Stiller Adlerfluss an der Mühle

bei Gaabl .  .  . > ................ 22. 7 15 10 4 13 2 323-48 331 32 106-30 218-30
27 GeyerBberg, P l a t z ................ 22, V, 7 40 13 0 10 6 324-71 331 75 94-30
97 * Stiller Adlerfluss nächst dem

Bräuhause in Geyersberg . 23, 8 10 7 11 0 325-55 331 66 82-21

98 Kirchc in Böhmisch-Rothwasser 23. N. 4 30 16 7 16 7 322-98 330 76 109-21 221 21
27 Geyersberg, P l a t z ................ 24. V. 9 20 13 7 13 6 322-71 328 54 80-57
27 detto detto 24. N. 5 14 0 14 3 322-64 329 44 93-40
27 detto detto 25. V. 6 35 12 0 11 0 325-48 331 49 8113
97 Stiller Adlerfluss nächst dem

Bräuhause in Geyersberg 25. 7 11 3 11 4 326-63 331 48 66-13
99 Kuppe südöstlich bei Wetzdorf 25. 10 15 11 9 14 7 320-67 331 45 147-62 259-62

100 Landskron, Platz . • . . . . 26. 8 15 0 13 8 325-54 331 50 81-58
100 detto detto 27. 8 . 17 0 14 6 324-47 330 37 82-47
101 Olbersdorf, am Bache bei der

Brücke ................................. 27. N. 1 50 24 0 22 S 324-01 329 97 85-37 197-37
102 Sattel zwischen Hermanitz und

S ch ildbe rg ......................... 27. 4 40 22 0 19 5 315-44 330 07 209-96 321-9ü
100 Landskron, am Platze . . . . 28. V. 7 15 18 0 15 0 324-30 329 68 74-83
103 Laudon, Mitte des Ortes .  . . 28. N. 2 25 22 8 24 8 315-36 326 30 160-60 272-60
100 Landskron, P latz ..................... 29. V. 6 16 3 16 0 322-82 328 80 8211
100 detto detto 29. 99 11 • 20 0 21 3 322-10 328 15 85-95
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Zeit
Temp. der 

Luft in E. 0
Luftdruck bei 

0° Temp. in Par. L.
Hieraus gefunden in 

W iener KLnftcrn

b
23

S t a n d p u n k t :

io!9
fc-

V"3

<35

0
a
s

is
« p 
u .e

em

1'S 4>
« 3
(ft 3
a &a

an der 

Station

am
Stand

punkte

den

Höben-

unter-

sohied

die

ScehÖhe

22 Bühmisch-Trübau, Bahnhof 29. N. 1 30 22-0 24-0 322-19 327-85 82-33
22

1

8

11

19

21

21

27

29

31

40

45

51

59

73

97

100

detto detto

Mi t t e lwer the  meh r f ach  
gemessener  Punkte :

Klein-Skalitz, nordöstlich von 
Josephstadt, Gasthaus des 
Herrn Steidler, 1. Stock.

Mittel aus 25 Messungen .
12 Fuss über der Mündung des 

Szlatinabaches in den Eipel- 
fluss, nördlich von Skalitz.

Mitte] aus 2 Messungen .
Nachod, Gasthaus zur Sonne, 

1. Stock.
Mitte] aus 9 Messungen .

Klein-Schivadowitz, Schloss
capelle.

Mittel aus 2 Messungen .
Josephstadt, Bahnhof.

Mittel aus 2 Messungen .
Böhmisch-Trübau, Bahnhof.

Mittel aus 5 Messungen .
Geyersberg, Platz.

Mittel aus 8 Messungen .
Am wilden Adlerflusse hei Senf- 

tenberg.
Mittel aus 2 Messungen .

Kunwald, Kirche.
Mittel aus 2 Messungen .

Braunau, Gasthaus zur Traube, 
1. Stock.

Mittel aus 2 Messungen .
Dohruska, Gasthaus zum Hir

schen, 1. Stock.
Mittel aus 3 Messungen .

Senftenberg, Platz, Diluvial
boden.

Mittel aus 6 Messungen .
Rokitnitz, Kirche.

Mittel aus 2 Messungen .
Spieglitzer Schneeberg (A747°).

Mittel aus 2 Messungen .
Stiller Adlerfluss nächst dem 

BrSuhause in Geyersberg.
Mittel aus 2 Messungen .

Landskron, Platz.
Mittel aus 5 Messungen .

30. V. 9 45 18'0 18-6 322-42 328-60 88-04

38-43

41-02

69-81

118-13

17-33

86-30

88-01

92-84

137-98

107-68

45-47

106-68

188-58

629-92

74-17

81-23

150-43

153-02

181-81

230-15 

129-33 

198-30 

200 01

204-84

249-98

219-08

157-47

218-68

200-58

741-92

186-17

193.23
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V. B a r o m e t e r m e s s u n g e n  im K ö n i g g r ä t z e r  u nd  C h r u d i m e r  

Kreise in Böhmen .

Ausgeführt von dem Geologen der I. Section der k. k. geologischen Reichsanstalt, 

Herrn K. M. Paul,  im Jahre 1862.

Zeit
Temp. der 
Luft in R. 0

Luftdruck hei . 

OO Temp. in Per. L.
Hieraus gefunden io 

Wiener Klaftern

z

S t a n d p u n k t :

bs

01
s
9

5j

| 
M
in
ut

e 
]

i

i, 3 

S

1
'S  »  
S ~
fl»

§
s  *
9

an der 
Stfttioo

Am

Stand
punkte

den
Htiben-
unter
schied

die
Sdebohe

1

Mal

Wildenschwert, Gasthaus zum 
Bahnhof, 1 .  Stock . . . . 24. V 7 30 15*0 8-0 325*33 329*45 56*06 I68-0R

2 Solnitz, Gaatliaus zum Schlösse! 3 0 ., 10 • 13-5 12-4 325*55 328*53 40*84 152*84

3

Juli

Chotzen, Gasthaus beim Bahn
höfe .................................... 1. n 8 13-7 12-4 325*20 327*84 36*02 148*02

4 Hohenmauth, Gasthaus zum 
Stern, 1. Stock .................... 4- „ 8 30 17-0 15-0 325*78 328-66 39*94 151*94

5 Plateau des sandigen Quader
mergels bei B r£ .................... 6. M. 12 13-6 21-2 320*94 327*13 99*21 211*29

6 Plateau des sandigen Quader
mergels zwischen Rcpnik und 
Strcmositz........................  . 6. N. 3 45 IS *3 22-6 319*59 326-72 101*01 213*01

7 Niichsttieferes Plateau, südwest
lich von SlremoSitz . . . . 6. * 4 1S-3 22 -0 332*14 326.70 64*48 178*48

8 L u z e ......................................... 7. V. 6 16 0 15*0 323*99 3;6*K4 35-50 146* 56
9 llhersko, B a h n h o f ................ 7. * 11 22 0 180 32(5-33 327*9(i H O * 123 08!

10 Kosteletz, Herrnhaus. 1. Stock 18. „ C 30 15-5 12*4 327*18 329*89 36*83 148-83
11 Hohenbruck, Gasthaus bei der

12 30 16-6 17*2 330 90 331*42 7*35 119*35
12 Borohradek ............................ 26. IM. 12 21-0 19*4 329*61 331*34 23*98 135*98
13 Pottenstein, Gasthaus . . . . 29. N. 1 IS 205 24*0 324*64 327*88 46*11 158-11

K. k. fo log iach« Reichiaoatolt. 15. Band. 1663. fl. Heft. 32
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VII. Der Slübinggraben. 

Von Michacl S imc l t inger ,  Berg-Ingenieur.

Yorgetogl in der Sitzung der k. k. geologischen Reichsanstalt am 29. November 1864.

Wenn man in der Station Klein-Stübing, nördlich von Gratz in Steier

mark, die Bahn verlässt, wendet sich eine sanft ansteigende, wohlerhaltene 

Strasse nach W NW . in den Stiibinggralien, dessen tiefste Linie der gleichnamige 
Bach bildet. Am Eingänge stehen an beiden Seiten hochaufgerichtete, ruinenartig 

gruppirte Schichtenköpfe eines dolomitischen Kalkes, dessen Kurzklüftigkeit und 

leichte Verwitterbarkeit in den weissen Schutthalden und der mageren Vegetation 
ihren Ausdruck finden, die die steilen, vielfach durchfurchten Abhänge der etwa 

/200— 1500 Fuss hohen Bergrücken bedecken-. Das Einfallen der Schichten ist 

nördlich mit 3— 5 Grad Neigung. Die Gestcinsbcschaffenheit ist dicht, mit rau

hem Bruche, der meist nach unter nahezu rechten Winkeln aufeinander stehenden, 

Trennungsflächen erfolgt. Es finden sich jedoch auch mehrfach zellige Partien 

mit eckigen Stücken dichten Dolomites erfüllt.

Nach etwa einer Viertel Gchstunde, wendet sich die Strasse am westlichen 

Gehänge dieses Kalkrückens nach NW. Die Schichtung beginnt sich aufzurichtcn 

und etwa 150 Schritt weiter sieht man an einem Schichtenkopfc das nördliche 

Einfallen mit 35 Grad.

Dieser dolomitische Kalk erscheint in der Nähe der Rieger-Mühlc, von dich

ten, dunklen, sehr dünn geschichteten Kalken überlagert, die von zahlreichen, 

\ Linie bis 8 Zoll starken, Kalkspathadcrn durchzogen sind, welche ihnen den 

Namen „Schniirlkalkc“ verliehen, der sie als stete Begleiter von Spatheiscnstein- 

Lagern kennzeichnet, deren Vorhandensein sie auch hier ganz richtig angeben.
Diese dunkeln Kalkschiefer nehmen theilwcisc viel Thon auf, werden graphi

tisch und zeigen mehrfach gewundene,-sehr dünne Schichten, die stellenweise 

feste Kalkstücke umziehen und von Kalkspath durchsetzt sind, der weisslichgelb, 

grobblätterig mit sattelförmig gebogenen, perlmutterglanzcnden Flächen sich dar

stellt.

Diese thonigen Kalkschiefer, allmälig übergehend in wahre Thonschiefer, 
nehmen, nachdem die vorerwähnten, gewundenen, sehr dünnblätterigen Schichten 

nahezu horizontal waren: mit gleichzeitiger Aufnahme von Chlorit, grüne Färbung 

und südliches Verflächen an und bilden als Chloritschiefer hinfort; mit den vor
erwähnten schwarzen Kalkschiefern wechscllagcrnd, das südliche Thalgehänge 

an der nach West abbiegenden Strasse; charaktcrisirt durch ziemlich reiche 

Xadelholzvegetation und üppige Flora, namentlich in der Nähe der zahlreichen 
Quellen.
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Zur Zeit meines Besuches, im August, stand namentlich das liebliche 

Cyclamen europaeum in schönster, duftiger Bliithe. Man erreicht das Dorf Stü- 

binggraben, ohne bisher noch eine Spur von Erzfindiingcn oder Ausbissen erz

führender Lagerstätten angetroffen zu haben.
Hier jedoch beginnen tiefe Einrisse, von kleinen Wässern, die zeitweise an

schwellen, deren jeder eine reiche Fundgrube werthYoller und interessanter Minera
lien ist.

Der Peheim-, Fuchs- und Brandnergraben, sämmtlich in der Richtung gegen 

Uebelbach, letztere beide in der Nähe des Dorfes und Pfarrortes Gross-Stübing 

durchqueren den von W SW . nach ONO. streichenden, circa 2000 Fuss 

hohen Hauptgebirgszug, der die beiden Thälcr von Stiibing und Uebelbach trennt. 

Dieser Gebirgsrücken scheint eine der mächtigsten Ablagerungen an Erzen, des 

südlichen Spatheisensteinzuges, mit dem er, der Strcichungsrichtungs - Verlän

gerung über St. Leonhard in Kärnthen nach, genau übereinstimmt, zu bergen; 

denn ziemlich nahe der Thalsohle und in einer Höhe von 80 — 100 Klafter über 

derselben findet man zu Tage tretende Bänke graulichweisser, grobblätteriger 

oder feinkörniger P f l in ze ,  die an diesen Punk ten  seit J a h ren  zu Bau

zwecken s te i nb ruchm ass ig  gewonnen werden.

Sie erinnerten mich lebhaft an die Spatheisensteine bei Pregrad in Croatien, 

die dort durch Jahre zur Beschotterung der Bczirksstrasse verwendet wurden, bis 

die Inhabung der Tergovaer-Eisenhülte sie occupirte.
Am Tage ist das Lager nach, nahezu senkrecht aufeinander stehenden Flächen 

von Quarzadern durchzogen, nach denen die Stücke parallelepipedisch brechen.

Diese Quarzgänge, wenn ich sie so nennen darf, lassen sich bei geringerer 

Dicke schwer, bei grösserer über eine Linie starker Entwickelung durch Abschla

gen leicht entfernen, da sie sich nach vollkommen ebenen Flächen vom Erze 

ablösen.
Da bergmännische Arbeiten noch nicht unternommen wurden, lässt sich 

über die muthmasslich reinere Beschaffenheit des Lagers in der Teufe nichts 

sagen, wohl aber nach den zahlreichen Ausbissen der Spatheisensteine und schö

ner Braunerze auf grosse Mächtigkeit der Ablagerung scldiessen, die im Streichen 

auf 1200 Klafter verfolgt wurde.
Endlich sendete der Hauptgebirgsstock Schutthalden dem Thale zu, an deren 

untersten Punkten Schurfröschen, eine Masse loser, in thonigem, sehr ocherigem 
Sande gebetteter Braune isenste ine ,  dann sehr verwitterte Spatheisensteine 

mit Rohwand aufschlossen, die durch theilweise Zertrümmerung des Hauptlagers, 

vielleicht bei einer Hebung des granitisclicn Grundgebirges zu Thal gelangten.

Der Gehalt der grauen Pflinze beträgt 25 bis 30 pCt. Eisen, jener der Braun

eisensteine 40 bis 50 pCt.
Ich habe bisher nur, von der mächtig entwickelten Ablagerung der Eisen

erze gesprochen, oben aber schon erwähnt, dass auch andere, werthvolle Minera

lien in den Quergräben dieses Gebirgszuges ihre Fundstätten haben.

Hierunter gehören namentlich Blei- und Zinkerze, erstere ihrem Ansehen 

nach, mit ausbringungswürdigem Silbergehalte, über deren Vorkommen ich noch 

Einiges erwähnen muss.
Der BI ei g l an z  bricht im Liegenden der Spatheisensteine, an deren tiefsten 

Punkten mit Spatheisenstein, Zinkblende und zahlreichen Schwefelkies-Krystallcn 

ein und hat ein sehr hell glänzendes, krystallinisches, in einzelnen Partien so 

grobblätteriges Ansehen, wie jener von Pfibram.
Er lässt sich da ebenso wie die Pflinze, tagbaumässig gewinnen und wäre zu 

dessen Aufbereitung genügend constante Wasserkraft in unmittelbarer Nähe. Mit

32*
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Rücksicht auf dieses reiche Erzvorkommen, wozu auch die Z in kb lende  zu 

zählen, von der die le tz ten  Hochwässer  p fundschwere  S tücke  bis 

an die Strasse anschwemmten ,  muss es lebhaft bedauert werden, dass 

die Bergbaulust oder richtiger Unlust hier bei Erwerbung von ein Paar Freischür

fen stehen blieb, wo billige Gewinnung, Wasserkraft und bequeme Abfuhr sich 

zu einem, in hohem Grade Gewinn versprechendem Ganzen einigen.

Stücke aus dortigen Anbrüchen lege ich bei.

Schliesslich muss ich noch einer sehr interessanten Ka lk tu f f-B i ldung  er

wähnen, die ich an einer Quelle, in Mitte der erzführenden Kalkschiefer, die, wie 

ich bereits erwähnt, mit den auf Glimmerschiefer und Granit lagernden Chlorit

schiefern wechsellagern, zu beobachten Gelegenheit hatte; diese Kalktufle werden 

aus jenen Moosen gebildet, welche in unmittelbarer Nähe der Quelle mit dem 

Kalke der, aus dem Wasser derselben sich ausscheidenden Niederschläge über

zogen werden, welche Bildung hier in allen Uebcrgangsstadien, vom grünen, erst 

an den Spitzen mit durchsichtiger Kalkhüllc bedeckten Moose, bis zum, als 

schlechter Baustein brauchbaren, zclligen Kalke, beobachtet werden kann.

Ueber Gross-Stübing hinaus, gelangt man in westlicher Richtung, nach einer 

halben Gehstundc in die Conglomerate der Ga is tha le r  koh len  füh renden  

Ter t i ä rmu lde ,  welche die höchsten Schichten dieser am Fusse der Klein- 

Alpe gelegenen Bildung zu sein scheinen und durchweg aus Geröllen des Urgebir- 
ges bestehen.

MII. Arbeiten, ausgeführt im chemischen Laboratorium der 

k. k. geologischen Reiehsanstalt. 

Von Karl Ritter v, H a u e r.

Nr. 1. Kohlenmuster aus der Grube des Herrn Anton Maca le  bei Dubra- 

vizza. Eingesendet von dem k. k. Landes-Generalcommando in Zara.

Wasser 
io 100 

Theileo

*0
2.
3.
4.)
5. 
0.J 
7.

Schieferkohle

Bessere Kohle

13-8 
12-8 
12 1
13-7
14-4 
17-0 
14-3

Asche
in 100 

Theilen

14-1 
18-6 
16'6 
9*6 
9 3 
8 0  
6 0

Reducirte 
Gewichtŝ  
(heile Blei

16-00
15-20
15-90 
18-10 
18-20
16-50 
19-00

Aequivalenl eine? 
WSrme- 30" Klarier wei- 
Eioheitea eben Holte# ia 

Ceotner

361G
3435
3593
4090
4113
3729
4294

Der Durchschnittswerth der Ergebnisse ist demnach:

Für die Schieferkohle; 
Für die bessere Kohle:

12-9
14-6

16-4
9-2

3548
4056

14-5
14-9
14-6
12-8
12-7
14-0
12-2

14-7
12-9
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Nr. 2. Kalksteine von der Herrschaft des Herrn Grafen Olivier Beth lee  

im Zarander Comitate 2 Meilen von D^va entfernt.
Die Untersuchung ergab, dass diese Kalke 25— 28 Pct. Thon und 60 bis 

65 Pct. Kalk, enthalten, daher sie wohl zur Erzeugung von Cement geeignet sein 

möchten.

Nr. 3. Wasser von der Thermalquelle zu Sutinsko in Croatien. Eingesendet 

von dem Badearzte Herrn Dr. Ho chm eye r.
5 Liter dieses Wassers gaben beim Eindampfen einen fixen Rückstand von

3-877 Gramm, d. i. 0-0775 Proc. 1 Pfund Wasser =  7680 Gran, enthält 

somit 5-952 Gran Salze. Die Zerlegung de9 fixen Rückstandes gab:

sehwefelsaures N a tro n .............................................1 -74 Gran
schwefelsaure Magnesia . ■.....................................0-63 „
schwefelsaurcn K a lk .................................................1*42 „
kolilensaare M agnes ia .............................................0*78 „
kohlensauren K a lk .....................................................0*73 „
kohlensaures Eisenoxydul........................................ U0'2 „
K ieselerde.........................................................• . 0-36 „

Thonerde.....................................................................0-08 „
organische Substanzen.............................................0-10 „

5'89 Gran.

Der Gehalt an Kohlensäure ist gering und beträgt nicht viel mehr als erfor

derlich ist, die einfach kohlensauren Salze in Lösung zu erhalten.

Diese Quelle gehört somit in die Classe der indifferenten Thermalquellen.

Nr. 4. Braunkohle aus einem Bohrloche von Trebendorf bei Eger. Zur 

Untersuchung eingesendet von Herrn J. R. Eaton.

Wasser in 100 T h e ile n .................................................13-5
Asche „ „ „ .................................................13-6
Reducirte Gewichtstheile B l e i .....................................17-00
Wiirme-Einheiten.........................................................  3842
Aequir. einer 30" Klafter weichen Holzes sind Centner 13-6

Nr. 5. Kohlenmuster von Dembica im Tarnower Kreise. Zur Untersuchung 

eingesendet vom k. k. Handelsministerium.

Wasser in 100 Theilen .........................................................1-1
Asche „ 100 „ .................... ....................................5-3
C o ke s ..................................................................................... ?0-ö
Hoducirte Gewichtstheile Blei................................................‘29-0
Würmc-Kinhoilen................................................................. 0554
Aequiralenl einer 30" Klafter weichen Holzes sind Centner 8-0

Diese Kohle gehört demnach, so wie auch dem äusseren Ansehen zu Folge 

der älteren Steinkohlenformation an, was indessen nicht mit der Localität, wo 

dieselbe gefunden wurde, im Einklänge steht. Die Kohle dürfte daher als ein 

Einschluss in grösserem Maassstabe <) in eipem jüngeren Gebilde, wahrscheinlich 

im Karpathensandsteine zu betrachten sein.

Nr. 6. Steinkohlenmuster von Karwin in Mähren, aus den Gruben des 

Herrn Grafen Johann v. Lar isch-Mönnich .  Eingesendet von der Bergdirection 

zu Karwin.

')  Es wurde ein Knollen von über 100 Ctn. im Gewichte aufgefunden.
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\. 33" Flötz za Karwin.
2. r> » 99 n
3.
* n 99 » n
4. ?5 n 99 99
5. 99 99 99
6. 99 n 99 s> Oberbank Hilfssclmcht.
7. 7t 99 9t 99 Niederbank.
8. 80” 99 91 99 Oberbank.
9. n 99 f f 9 t Mittelhank.

10. 99 n 99 f t Niederhank.
11. 24" 99 99 » Schacht Nr. 17.
12. 99 99 99 y f Kiedcrhank.

Wasser Asche Kokes Redncirte Wärme-
Aoquiralent einer 

3 0 "  K lafler wei
IQ 100 in 100 iu 100 Gewichts- Einheiten chen Holzes in
Theilen Theilen Theilen theile Blei Ccülncr

1. 1-9 1-6 63-0 27-700 G260 8-3
2 . 1-9 1-4 61-0 28-800 6420 8-1
3. 1-6 1 - 2 61-S 27-450 6282 8-3
4. 1-4 0-5 62-3 26-800 6036 8-6
5. 1 - 2 1-5 63-0 28-000 6328 8-2
6. 1-6 1.9 C ll- o 27-500 6215 8 '4
7. 1 1 2-7 60-0 28-200 6373 8-2
8. 1-0 5 1 64-0 26-330 5955 8-8
9. 1-3 6-2 C4-0 26-300 5943 8-8

10. 1-3 2-8 63-3 27-830 6294 8-3
11. 0-8 8-9 68-5 25-550 5774 9-0
1 2 . 0-2 5-3 6 4 0 27-400 6192 8-4

Nr. 7. Steinkohlenmuster, eingesendet von Herrn Bergwerksbesitzer Joseph 

N e u b e r .

1. Triaskohle vom Burgstallstollen im Loicbgraben bei Kirehberg an der 

Pielach.
2. Triaskohle vom Schindleckerstoüen im Loisgraben.

3. Triaskohle vom Liegcmlsnhlag im lieh gruben.

1. 2. 3.

Wassergehalt in 100 Theilen.............................................0-5 l ' l  1-3
Asehe „100  „ .............................................0 1  11-2 I M
Kokes „100  „ ............................................. 70-0 71 1 71-Ö
Reducirte Gewichts’heile B lei............................................. 23-88 23-79 23-80

Wärme-Einheiten.............................................................3397 3376 5379
Aequivalrnt einer 30" Klafter woii-hen llol/.es in Centner 9'7 9-7 9-7
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IX. Verzeichniss der an die k. k. geologische Reichsanstalt 

gelangten Einsendungen von Mineralien, Gebirgsarten. Petre- 

faeten u. s. w.

Vom 16. März bis 15. Juni 1805.

1) 30. März. 2 Kisten, 108 Pfund. Geschcnk von Herrn Fabriksbesitzer 

L. S chü tz  in Ollomutschan. Ammoniten aus dem Jura von Ollomutschan. (Jahrb. 

1865. Verhandlungen S. 129.)

2) 2. April. 1 Kiste, 30 Pfund. Von Herrn Anton Masale in Dubravitza 

bei Scardona. Braunkohlenmustcr zur Untersuchung.

3) 3. April. 2 Kisten, ö l Pfund. Vom k. k. Landes-Generalcommando in 

Zara.' Braunkohlenmuster zur Untersuchung.

4) 25. April. 1 Kiste, 42 Pfund. Von der V. Ruard'schen Bergverwaltung 

in Sava. Eisenstein- und Roheisenmuster zur Untersuchung.

5) 28. April. 1 Packct, 14 Pfund. Von der Direction der Segen Gottes- und 

Gegenlrum-Grube bei Rossitz. Steinkolilenmuster zur Untersuchung.

6) 2. Mai. 1 Packet, 3 Pfund. Geschenk von Herrn Gregor Freiberrn von 

F r ie senho f  in Brogyan. Porzellanerde vom Berge Tribecs. (Jahrb. 1865. Ver

handlungen S. 126.)

7) 5. Mai. 1 Kiste. 31 Pfund. Geschcnk von Herrn Ferdinand Sch l iwa ,  

k. k. Oberverweser in Reichenau. Malachittropfstein. (Jahrb. 1865. Verhand

lungen S. 128.)

8) 11. Mai. 1 Kiste, 112 Pfund. Von der k. k. Bergverwaltung in Rodna. 

Gesteine der Umgebung von Rodna, aufgesammelt von Herrn k. k. Montan

ingenieur Fr. Posepny bei Gelegenheit der Aufnahme des Rodnaer Bergbaues 

im Jahre 1864. '

9) 15. Mai. 1 Kiste, 187 Pfund. Geschenk des Herrn k. k. Professors 

Emanuel Urban  in Troppau. Sibirische Kalkstcingeschiebe von Ottendorf bei 

Troppau. (Jahrb. 1865. Verhandlungen S. 129.)

10) 25. Mai. 9 Packete, 153 Pfund. Von der II. Section der k. k. geo

logischen Reichsanstalt für das Jahr 1865. Gebirgsarten aus der Gegend von 

Szobb und Gran.

11) 5. Juni. 1 Kiste, 14 Pfund. Von der I. Section der k. k. geologischen 

Reichsanstalt des Jahres 1865. Gebirgsarten aus der Gegend von Karpfen.

12) 7. Juni. 1 Kiste, 120 Pfund. Geschenk von Herrn Gewerken Joseph 

Neuber  in Kirchberg an der Pielach. Pflanzenfossilen aus dem Rehgraben. 

(Jahrb. 1865. Verhandlungen S. 129.)

13) 8. Juni. 1 Kiste, 50 Pfund. Geschenk von Herrn Fabriksbesitzer 

L. S ch ü t z  Ollomutschan. Ammoniten und Chalcedonkugeln von Ollomutschan. 

(Jabrb. 1865. Verhandlungen S. 129.)
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14) 9. Juni. 4 Kisten, 30 Pfund. Von Herrn Gewerken Joseph Ne über  

in Kirchberg an der Pielach. Steinkohle aus dem Lunzer Sandstein der oberen 
Trias im Rehgraben zur Untersuchung.

15) 11. Juni. 2 Stücke, 20 Pl'und. Geschenk von Herrn Franz Reder  in 

Wien. Muster von Leithakalk aus dem Steinbruche von Mannersdorf. (Jahrb. 

1865. Verhandlungen S. 119.)

16) 12. Juni. 1 Stock, 16 Loth. Geschenk von Herrn Karl L ang  durch 

Herrn Joseph Pr isch l  in Wien. Bruchstücke eines Backenzahnes von Elephas 
primigniius. (Jahrb. 1865. Verhandlungen S. 129.)

17) 15. Juni. 1 Packet, 10 Pfund. Geschenk von Herrn Dr. Gustav Pr öl I 

in Wildbad-Gastein. Tertiärpetrefacten aus der Gegend von Nizza.



X. Verzeichniss der an die k. k. geologische Reichsanstalt 

eingelangten Bücher, Karten u. s. w.

Vom 15. März bis 15. Juni 1865.

Agram. K. h. Realschule V. Jahresbericht 1859.
Darrande. Joachim, in Prag. Defense des colonies. III. Prague 1865.
Berlin . K. Handels - Minister ium.  Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinen- 

wesen in dem preussischen Staate. XII, 4. 1864.
K. Un ivers i t ät .  Index lectionum per semestre aestivum 1865. — DeLathreae generis 
positione systematica. Diss. auct. H. com. in Solms. —  Laubach 1865. — De Allyleno 
atque nonnullis, quae inde proficiscuntur, connubiis. Diss auct. Car. Lieb ermann. 
1865. — De acido bromangelico. Diss. auct. B. Ja ffe . 1865. — Problemata quaedarn 
mechaniea functionum ellipticarum ope soluta, Diss. auct. G. G. Ad. Biermann.  1805.
— De lumine depolarisato. Di'ss. auct. Aug. Kundt.  1864. — De Radiorum systematibus 
in quibus congruit utraque superficies caustica. Diss. auct. J. Christ. Frey 1864. — De 
functione potentiali duarum ellipsoidum liomogenearum. Diss. auct. F. C. J. Mertens.
1864. —De superficiebus quarti ordinis quibus puncta triplica insunt. Diss. auct. C. 0. 
Aein. Lampe 1864. — De transformatione secundi ordinis ad Oguras geometricas 
adhibita. Diss. auct. Th. Berner 1865. — De superficiebus in planum explicabilibus in 
primorum septem ordinum. Diss. auct. C. A. Am. Schwarz  1864.

„ Deutsche  geo log ische Gese l l schaf t .  Zeitschrift XVI. 4. 1864.
„ Gese l l s cha f t  für  Erdkunde ,  Z e i t s c h r i f t  XVII. 3—6. XVIII. 1—2.1864/65. 

B e san ^o n . S o c i e t i  d’ emula t ion du Dep. du Doubs. Memoires S. III. Vol. VII.1862. 
B o lo g n a .  Accadem ia  de l lo  scienzc. Memorie. Ser. II, T. IV. f. 1.1865.
Brünn. Werner-Verein.  Hauptbericht und II. Jahresbericht pro 1852; XIII. Jahresbericht 

für 1863.
„ K. k. mähr.-schles. Gese l l schaf t  für  Ackerbau  u. s.w. Mittheilungen 1865. 

Nr. 13—24.
B ü c h n e r , Dr. Otto, Professor in Giessen. Die Meteoriten-Sammlungen. Zweiter Nachtrag.

( Pog gen do r f f  Annal. 1865.)
Caen. Societe Linneenne de Normandie. IX. Bulletin. 1863/64. IX. Memoires XIV. 1863/64. 
Chemnitz. K. höhere Gewerbeschu le .  Programm April 1865.
C o tta , Bernh., Professor in Freiberg. Graf Marenzi 's geologische Fragmente. (Recension.

Leipzig, lllust. Zeitung 27. Mai 1865.)
Delesse« Berg-Ingen ieu r  in Paris.  Extraits de geologie pour les annees 1862 et

1863. (Ann. d. min. VI. 1864.) '
D i jo n .  Academie  Imp.  des sc iences ,  arts et bel les let t res.  Memoires. II. S. 

T. XI. Ann. 1863.
Erdmann, 0. L., Professor in Leipzig. Journal lur praktische Chemie. 04. Bd., Hft. 2.—4.

1865.
St. Etienne. Soc iete de l ' i ndustr ie minerale. Bulletin IX. 4. 1864. 
Ettingshausen, C. Ritter v., Professor, Wien. Die fossile Flora des mährisch-schlesischen 

Dachscbiefers. (Sitzungsb. kais. Akademie der Wissenschaften. Wien. Bd. LI. 18G5. 
Favre, Alphons, Professor in Genf. Precis d’une histoire du terrain houllier des alpes 

(Bibi. univ. Geneve, fevr. 1865.) Observations geologiques et paleontologiques sur que 
ques parties des alpes d. la Savoie et du Canton de Schwytz par M. M. Ad. d'Es } 
et Ern. Favre. Geneve 1865. (1. c. Annee 1865.) Sur l’origine des lacs alpin U 
vallees. Lettre adressee a Sir R. I. Murchison.  (Bibi, uni v. Geneve 1865.) 

Frankfurt a/M. Phys i ka l i sche r  Verein.  Jahresbericht für 1863—64.
(■ orlitx . Na tu r f o r s cn en de Gese l lschaft .  Abhandlungen XII, 1865.
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Gotha. J. Perthes ’ geog raph i sche  Anstal t .  Mittheilungen von Dr. A. Petermann 
1865. Heft 3. Inhaltsverzeichniss von Petermann’s geographischen Mittheilungen 
1855—1864.

tira tz . K. k. S t e i e r m a r k .  Land w i r  th schafts - Gese 11 schaft. Wochenblatt. XIV.
1864—65. Nr. 11-16.

Halle» Natur for schende Gesel lschaf t .  Abhandlungen IX. 1. 1864.
Hannover. Poly techn ische Schule.  Programm für das Jahr 186a—66.

„ Na tur forscheade Gesel lschaf t .  Jahresbericht I(. (1831/32.) VI, VII. (1855/57. 
XIV. (1863/64.)
Archi tekten- und Ingcn ieur-Verein.  Zeitschrift. XI. Hft. 1. 1865. 
Gewerbe-Verein. Miltheilungen. N. f. 1865. Hft. 1—2. — Monatsblatt 1861, 
Nr. 1-2.

Heidelberg;. Univers i t ä t .  Jahrbücher der Literatur. 1863. Hft. 2—3.
H e in e i Dr. E, Universitäts-Rector, in Halle. Ueber lineare Differentialgleichungen zweiter 

Ordnung, so wie über die Existenz und Anzahl der L ame’schen Functionen erster Art. 
(Monatsbericht k. Akadem. der Wissensch. Berlin 1864.)

Hermannstadt. S ie benbü rg is che r  Verein für  Naturw issenschaf t en .  Ver
handlungen und Mittheilungen 1863. Nr. 7—12; 1864. Nr. 1—12.

Karrer* Felix, in Wien. Ueber das Auftreten der Foraminiferen in den Mergeln der marinen 
Uferbildungcn (Leitha-Kalk) des Wiener Beckens. (Sitzungb. kais. Akadem. der Wiss. 
Wien. L. 1864).

Kaufmann« Franz J., Professor in Luzern. Ueber Dopplerit, Torf, mineralische Kohlen 
und künstliche steinkohlenartige Substanzen. Luzern 1864. (Progr. Cant. Schule.) 

Klagenfurt. Landes-Museum Carin th iu .  Zeitschrift für Vatcrlandskun'de u. s. w. 
1865. Heft 4— 5.

„ K. k. Land wi r thscha fts-Gesel Isch aft. Mittheilungen 1865. Nr. 3—4. 
v. Kokscharoiv, Nicolai, Berg-Ingenieur.St.  Petersburg. Materialien zur Mineralogie 

Russlands. IV. Bd. und Atlas. ,
K ö ln .  Redaction des „Bergge is t“, Zeitschrift für Berg-, Hüttenwesen und Industrie. 1865. 

Nr. 24—46.
K ön ig sbe rg ;. K. Un ivers i t ä t .  Amtliches Verzeichniss des Personals und der Studi- 

renden für das Sommer-Semester 1865.
Lancia, Friedrich, Herzog von Castcl Brolo in Palermo. Statistica dei sordomuti in 

Sicilia nel 1863. Palermo 1864.
L a u b e , Dr. G. C. in Wien. Die Fauna der Schichten von St. Cassian. Ein Beitrag zur 

Paläontologie der alpinen Trias. II. Abth. (Sitzungsb. der kais. Akadem. der Wiss. 
Wien. Bd. LI. 1865.)

Lausanne. Soc ie t edessc ience s  naturel les .  Bulletin T. VIII. Nr. 52. 1865. 
Leonhard, Dr. Gustav, Professor in Heidelberg. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie 

u. s. w. 1865. Hfl. 2.
M a d r id .  K. Akad emie d*>r Wissenschaf ten .  Memorias. T. VI. Scc. II. Cienc. fis. 

T. II, P. 1, 2. 1864—1865. —  Resuinen de las aotas 1862— 1863. — Libros del saher 
de Astronomia del Rey D. Alfonso X de Castilia. III. 1864.

Mailand. R. I s t i t u t o  lomb. di scienze e lettere. Rendiconti Classe di lettere etc. I. 
9 — 10; II. 1—2. 1864/65. Claste di scienze inateinaliche etc. I. 10. II. 1—2. 1864/63.
— Memorie X. (Ser. III. Vol. I.) 1. 1865.

JVIanz. Friedrich, Buchhändler in Wien. Oesterr. Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen.
1865. Nr. 13—24.

v . M e y e r , Dr. Hermann, in Frankfurt a/M. Ueber das tertiäre Süsswassergebilde von Eggin- 
gen (N. Jahrb. f. Min. 1865).

M iller, R. v. Hauenfels Albert. K k. Bergakademie-Professor  in Looben. Ver
handlungen der ersten Versammlung inneröst. Berg- und Hüttenleute und ihrer 
Fachverwandten, abgehallcn in Leoben zu Pfingsten 1864. Hcrausg, von A M i l l e r  
R. v. Hauenfels und Ph. K i rnbauer .  Leoben 1865.

Montreal, Natura l  H is tory  society.  The Canadian Naturalist and Geologist. Vol. I. 
Nr. 4. 36. 1864.

IHoocau. Kais. Natnr forscher-Gesel lschaft .  Bulletin. 1865. Nr. 1.
München. K. S ternwarte .  Annalen XIV. (865.

„ Kön. bayr. Akademie der Wissenschaften.  Buh l ,  Dr. L. Ueber die Stellung 
und Bedeutung der pathologischen Anatomie. Festrede u. s. w. München 1863. — 
R ieh l  Ur. W. H. Ueber den Begriff der bürgerlichen Gesellschaft. Vortrag u. s. w. 
München 1864. — v. L iebig Iuduction und Deduction. Rede u. s. w. München 1863.
— Thomas, Dr. G. M. Die Stellung Venedigs in-der Weltgeschichte. Rede u. s. w.



München 1864. —  Maximi l i an II. und die Wissenschaft. Rede von J. v. Döl l inger ,
1864. Sitzungsberichte. 1864. II. 3—4.

N a u m a n n ,  Kar), Professor in Leipzig. Ueber des Herrn Dr. O. Vo lger  neueste Ausfälle 
auf die sächsischen Geologen. (Leipz. Zeitung 1864. — Ueber die innere Spirale von 
Ammonücs Ramaaueri.)

Oberny, Ad., in Brünn. Skizzen als Beiträge zu den geognostischen und mineralogischen 
Verhältnissen des mährischen Gesenkes. (Verh. naturf. Verein. Brünn III. 1864.) 

Padua« I. R. Accademia di scienze, lettere ed arti. Rirista pcriodica. N. S l—26.1802—1863. 
„ Soc ie t ä  d ' incoragg iamento .  II Raccoglitorc. I—XI. 1852— 1863. Ser. II. Anno I. 

1863— 1864. Anno II. 1864—1865. N. 1-7. 13-15.
Palermo. Soc ie tä  d'accl imazione .  Atti T. IV. Nr. 11— 12. 1864.
Paris. Ecole imp. des mines. Annales des mines. V. 2, VI. 6. VII. 1. 1864— 1865.

M Soc iete gcoltfgique. Bulletin XXII, f. 1—7. (Not.— Dec. 1864.)
Pest« K. Akademie  der Wissenschaf ten .  A Magyar Birodalom termeszeti viszo- 

nyainak Leiräsa. I— VII. füzet. Pest 1863—64.
Pirona, Dr. Julius, Professor in Udine. Prospetto dei molluschi terrestri e fluviatili finora 

raccolti nel Friuli. (Atti Istit. ven. di sc. vol. X. 1863.)
Prag. K. k. S ternwar te .  Magnetische und meteorologische Beobachtungen zu Prag. 

Jahrg. XXV. 1864.
K. k. patr iot .-Ökonom.  Gese l l schaf t .  Centralblatt für die gesammte Landes- 
cultur 1865. Nr. 11— 16. Wochenblatt der Land-, Forst- und Hauswirthschaft. 1864. 
Nr. 10—23.
Cent ra l -Com i t e  für  die land- nnd f o r s t w i r t s c h a f t l i c h e  S t a t i s t i k  
Böhmens.  Tafeln zur Statistik u. s. w. I. Bd. 5. Hft. 1863.
Hande lskammer.  Bericht über die allgemeine ausserordentliche Sitzung 1864—65. 
(August, Octobcr. Deeember.)

Verein  zur  E r m u n t e r u n g  des Gewerbsge is tes  in Prag. Geschäftsbericht 
VIII. 1864; I—III. 1864—63. — Bericht des Ausschusses für Industrie-Statistik, über 
die bisherigen Wirkungen der Gewerbefreiheit (1864). — Bericht über die im Septem
ber 1864 zu Joachimsthal abgehaltenen Sitzungen des Special-Comites für Berg- und 
Hüttenwesen.

R eu ss , Dr. A. E., k. k. Universitäts-Professor in Wien. Ueber einige Anthozoen und 
Bryozoen des Mainzer Tertiärbecken9. (Sitzb. d. k. Akad. d. Wiss. Wien. L. 1865.) 

K ig a c c i ,  Johann, in Rom. II MoDte Mario ed i suoi fossili subapennini raccolti e descritti 
dallo scultore e paleontolog. Angelo Conti .  Roma 1864.

K o b e r ts , Georg E , in London. Gcological Notes on the Mountain-Limes tone of Torkshire. 
(Geolog. Mag. 1865. Nr. 10.) — Mythologie Legendary Tales of Soth Africa and of 
t̂lie Esquimaux in Greenland.

( lu m p le r ,  Karl, Buchhändler in Hannover. Die Braunkohle und ihre Verwendung von 
C. G. Zinken.  I. 2. 1865.

S a a l f e ld .  Rea lschu le .  Programm 1863. Saalfische. Zu einer Wcinachtsgabe für arme 
Schulkinder 1864.

Scarpellini, E. F., in Rom. Corrispondcnza scientifica VII. Nr. 15—16. 18. 1864/65. — 
Bulletino nautico e gcografico III. Nr. 4—3. 1865.
Bulletino delle osservazioni ozometriche metcorologiche fatte in Roma da Caterina 
S ca rp e lü n i .  Febrajo, Marzo, Aprile 1865.

S che e re r , Dr. Th. Professor in Freyberg, Beiträge zur Erklärung der Dolomithildung. 
Dresden. 1865..Ueber die genaue quantitative Bestimmung des Eisenoxyduls in 
Silicaten, namentlich in den Glimmern. (Poggcndorffs Annal. 1865.)

S c h m id t ,  C. F. Eduard, Ingenieur in Wien. Das Erdöl Galiziens, dessen Vorkommen und 
Gewinnung nebst sachwissenschaftlichen Beiträgen zur fabriksmäsaigen Darstellung 
seiner Producte. Wien 1863. — Die Erdöl-Reiclithümer Galiziens. Eine technologisch* 
volkswirtschaftliche Studie. Wien 1863.

Schoo f, Cli. Ludw., in Klausthal. Beiträge zur Klimatologie des Harzes. 2. Abdr. Klausthal 
1863. (Karte fehlt.)

S c h w a r z , G. in Pest. Lampracusi Strato. I. Pest 1863. Föltani kiserletck a Ilellensegnel 
Nagyrandorko Saig I. Pest 1863.

S tä c h e , Dr. Guido. Die Foraminiferen der tertiären Mergel des Whaingaroa-Hafens (Prov.
Auckland). (Novara Exp. Geolog. Th. I. 2. Paläont.)

S tr e f f le u r , Valentin, k. k. General-Kriegscommissär, Wien. Ocsterr. militärische Zeit
schrift. IV. Jahrg. I. und II. Bd., 3—10. Hft. 1865.

Szathmar. K. k. kath. S taa tsgymnas ium.  Erdemsorozata az 1862—63, 1863—64. 
Tabor, Communal-Real-Gymnasium. Entwurf des Studienplans. Programm 186^/64.
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T ra u fs c h o ld , H., in Moskau. Der lnoceramen-Thon von Ssimbirsk. Moskau 1865. (Bull.
soc. Imp. d. Nat. Nr. 1.)

V e n e d ig . 1. R. Istituto ven. di scienze, lottere ed arti. Atti T. X. Disp. 45. 1864—65.
„ Mech i ta r is ten-Co  11e gium. ßtc. (Polyhistor. Zeitschrift für

Wissenschaften etc.) 1860—1864. 1865, Nr. 1— 5.
W ie n .  Hohes k. k. S taa tsmin istcr ium.  Reichsgesetzblatt für das Kaiserthuin Oester

reich. Jahrg. 1865. Stück 5—9. — Berg- und hüttenmännisches Jahrbuch der k. k. Berg
akademie Seheranitz und Leoben u. s. w. XIV. Wien 1865.
Kais.  Akadem ie  der Wissenschaften.  Sitzungsberichte der mathem.-naturw. 
Classe. 50. Bd., 4— 5. Heft, 1. Abth., 1864; 51. Bd., 1. und 2. Heft, 1. Abth. 1865; 
50. Bd., 5. Heft, 2. Abth. 1864; 51. Bd. 1. und 2. Heft, 2. Abth, 1865. — Philos.-histor. 
Classe 48. Bd., 1. und 2. Heft 1864, — Reise der österr. Fregatte Novara u. s. w. Geolo
gischer Theil, I. Bd., 2. Ablh. 1865.
K. k. s t a t i s t i s che  Centra l-Commission.  Uebersicht der Waaren-Ein- und 
Ausfuhr des allgemeinen österr. Zollgebietes und Dalmatiens u. s. w. Wien 1865. 
Doctoren-Col leg ium der med ic inischen FacultSt .  Zeitschrift für praktische 
Heilkunde 1865, Nr. 13-23.
Oesterr.  Ingenieur- und A r ch i t ek t e n  - Verein. Zeitschrift. Jahrg. 1865, Heft 
2-5.
K. k. Landwir thschaf t s-Gese l l schaf t .  Allgemeine land- und forstwirthschält
liche Zeitung. 1865, Nr. 10— 11.
Nieder  ö sterr. Gewerbe verein. Wochenschrift 1865, Nr. 13—24. Rückblick auf 
das Wirken <les niederösterr. Gewerbe-Vereines bei Gelegenheit der Feier seines 
25jährigen Bestehens am 4. Mai 1865.

V V o ld r ich , Dr. Joh. Nep., Professor in Salzburg. Geographie der kön. Hauptstadt und 
Festung Olmütz oder ein physikalisch, geologisch-geographisches und geschichtlich- 
statistisches Bild von Olmütz. Mit 1 Plankarte. Wien 1865. (Mitth. k. k. geographischen 
Gesellschaft VIII.)
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15. Band. 1865. JAHRBUCH IIL l,eft>
DEB

KAIS. KÖN. GEOLOGISCHEN REICHS-ANSTALT.

L Verzeichniss der Gegenstände,
welche von der k. k. geologischen Reichsanstalt

auf der

Internationalen Landwirtschaftlichen Ausstellung 
in Köln

zur Ansicht gebracht werden.

Bericht von W. Bitter v. Haidinger, k. k. w. Hofrath,

Direetor der k. k. geologischen Reichsanstalt.

I. Die geologische Uebersichtskarte der Oesterreichischen Monarchie.
Den hochverehrlichen Besuchern der Internationalen Landwirtschaftlichen 

Ausstellung in Köln wird die vorliegende Karte, wenn sie auch dem Zwecke der 

übersichtlichen geologischen Darstellung unseres Kaiserreiches in ihrer gegen

wärtigen Gestalt entspricht, nicht als etwas in sich Abgeschlossenes vorgeführt, 
sondern als eine der Studien in dem Fortschritte unserer Arbeiten, und für diese 

Stellung ist es, dass wir das freundliche Wohlwollen derselben uns erbitten.

Als auf die Anregung unseres hochgeehrten Gönners und Freundes Seiner 

Excellenz des Herrn wirklichen Geheimen Rathes Dr. H. v. Dechen ,  der Ent

schluss gefasst wurde, mit dieser Karte an der in ihren Entwickelungen so glän

zenden Ausstellung auch für Darstellung geologischer Verhältnisse Theil zu 

nehmen, war gerade diese Gesammt-Uebersicht der Ergebnisse zu einem Ersten 

Abschlüsse der Arbeiten der k. k. geologischen Reichsanstalt gebracht worden. 

Nur dieses eine Exemplar ist bis jetzt gewonnen.

Herr k. k. Bergrath Franz Ritter v. Hauer, der die Zusammenstellung leitete, 

hatte die Karte unmittelbar nach ihrem Abschlüsse, in der Sitzung der k. k. geolog. 

Reichsanstalt am 19. April 1864 vorgelegt und Erläuterungen gegeben (Jahrbuch 

der k. k. geologischen Reichsanstalt 1864, Verhandlungen S. 77).

Die Arbeiten der k. k. geologischen Reichsanstalt zur geologischen Aufnahme 

des Kaiserreiches theilten sich sachgemäss in zwei Richtungen, in Uebersichts- 

und Detailaufnahmcn. Letztere gingen gleichzeitig in mehreren Landestheilen 

neben den ersteren Yor sich. Die Uebersichtsaulnahmen wurden im Sommer 1862

K. k . geologische ReichsaosUK. 15. Oaod. 1865, Ul. Heft. 34
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geschlossen. Es war natürlich, dass man den Gedanken fasste, nun eine geolo- 

. gische Uebersichtskarte zur Herausgabe zu bringen. Als erste Arbeit führte nun 

Herr k. k. Bergrath Franz Ritter v. Hauer die Parallelisirung der mannigfaltigen, 

in den verschiedenen Kronliindern auf den einzelnen Karten benannten Gesteine 

in einer Gesammt-Farbenlalel durch. Nach dieser Farbentafel wurden sodann die 

Strassenkarten der einzelnen Länder geologisch colorirt, und da für jedes seine 

Karte für sich ausgefertigt ist, so wurden von den einzelnen die über die Grenzen 

reichenden Theile wcggeschnitten, und auf diese Art die vorliegende, in gewisser 

Beziehung mosaikartig zusammengesetzte Karte hervorgebracht. Die sehr mühe

volle technische Ausführung der ganzen Arbeit besorgte mit gewohnter Aufmerk

samkeit der Zeichner der k. k. geologischen Reichsanstalt Herr Eduard Jahn .

Der Maassstab der Karte ist: 1:432.000 oder 6000 Klafter =  1 Zoll, das 

Ergebniss eine Tafel von 10 Fuss 4 Zoll (3.266 Meter) Breite und 7 Fuss 

4 Zoll (2.308 Meter) Höhe.

Von dieser Karte wird nun eine zweite Reduction gewonnen, auf die Grösse 

eines Maassstabes von 1;576.000 oder von 8000 Klaftern =  1 Zoll, deren Heraus

gabe in zwölf Blättern in Farbendruck die Beck’sclie Buchandlung (Herr Alfred 

H ö 1 d e r) in Wien übernommen hat, und von welcher zwei Blätter, die westlichen 

Alpen und Böhmen noch im Jahre 1863 zur Veröffentlichung vorbereitet sind.

An den geologischen Aufnahmen selbst, zur Gewinnung der Grenzen, nahmen 
viele Geologen Theil. Namentlich waren cs die drei gegenwärtigen Herren Chef

geologen, k. k. Bergräthe Franz Ritter v. Hauer,  Marcus Vincenz L ipo id  und 

Franz Foetterle,  und die gegenwärtigen Herren Sectionsgeologen Dionys Stur,  

Dr. Guido S täche ,  Heinrich W o l f ,  Ferdinand Freiherr v. Andr ian ,  Karl 

Maria Paul,  so wie die früheren Mitglieder der k. k. geologischen Reichsanstalt 

Dr. Karl Friedrich Peters,  Dr. Victor Ritter y. Zepha rov ich ,  Ferdinand 

v. L i d l, l)r. Ferdinand v. Hoc bst et ter ,  Dr. Ferdinand Freiherr v. R ich t 

hofen,  Dr. Ferdinand S to l i c zka ,  Heinrich Pr inz) nger;  früher die verewigten 

Milglieder und Freunde k. k. Bergrath Johann Cz jzek ,  Johann Kudernatsch ,  

Johann Joke ly ,  Emil Por th ,  so wie teilnehmende Freunde in vorübergehen

dem freiwilligem Anschlüsse, die Herren Karl E h r l i c h ,  Friedrich Simony,  Dr. 
August Emanuel Reuss, RobertMannl ieher, Johann Kre jc f ,  Dr. Adolph 

Pichler.  Werthvolle Mittheilungen verdanken wir den Herren Johann v. Pettko, 

Joseph S zäbö ,  Franz Posepny ,  vorzüglich dem geognostisch-montanistischen 

Verein für Steiermark durch die Herren Adolph v. Morlot,  Dr. Karl Justus 

Andrae, Dr. Friedrich Rol le ,  Theobald v. Zol l ikofer ,  und dem Werner- 

Verein zur geologischen Durchforschung von Mähren und k. k. Schlesien, so wie 

den so erfolgreichen Arbeiten des verewigten Ludwig Hohenegger.
Wo das Ganze in neuer Revision besteht, fehlen natürlich die Namen der 

hochgeehrten früheren Forscher im Lande, eines Leopold von Buch ,  Boue, 

Murch ison ,  Par tsch ,  Zippe ,  Barrande und Anderer, eben so wie die 

unserer in vielen Beziehungen anregenden geologischen Freunde, eines Hörn es, 

Suess und Anderer, wenn wir ihnen billig auch die höchste Anerkennung für 

Leistungen bewahren, welche für immerwährende Zeiten in der Geschichte glänzen.

Es muss hier noch in Bezug auf den Umfang der Karte erwähnt werden, 

dass auch die Lombardie mit aufgenommen ist, obwohl sie gegenwärtig Oester

reich nicht mehr als Provinz angehört. Aber allerdings haben sich unsere eigenen 

Uebcrsichtsaufnahmcn auf dieselbe ausgedehnt, und die wissenschaftlichen Ergeb

nisse aus diesen Arbeiten sind für immer gewonnen, wenn auch seit dieser Zeit 

unsere hochgeehrten Freunde und Nachbarn selbst vielfache neue Beiträge zur 

Kemitniss dieser lehrreichen Gegenden der Wissenschaft geliefert haben.
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ü. Schaustufen zur Erläuterung der geologischen Uebersichts- 
karte.

Das nachstehende Verzeichniss folgt der Farbentafel der Karte. Da dieselbe 

61 Hauptabtheilungcn in ihrer Folge hat, und die Summe der ausgestellten 

Stücke 288 ist, so entfallen auf jede derselben 4— 5 Exemplare, theils Gebirgsarten 

theils leitende Thier- und PflanzenresTte, in den entsprechenden Reihen einzelne 

nutzbare Mineralkörper, welche Gegenstände besonderer Ausbeutung sind, Kohlen, 

Salz, Eisenerz und andere.

Farbentafel Name, Fundort

£

1
2

Alluvium 
Kalk tu IT

1
2

Si l t ,  Haringsee, Wien. 
Ka lk tu f f ,  Stadt Steyr.

Oesterreich

3 Torf 3 T or f ,  Agordo. Venedig

x. 4 Torferde ,  Haringsee, Wien. OfsU*rreieh
< o Hornkern, Olmütz. Mahren

6 Feucrsteinniesser, Vitusberg, Eggenhurg.
Oesterreich

4 Löss 7 Löss,  Linz,
s

5
Schotter

8 Zähne des Ursus spelacus Bl., Theissholz. Ungarn
b 9 Gerolle, Terrassendiluv., Windischgarsten. Oesterreich

6 Süsswasserkalk 10 Süsswassc rka lk ,  Bnkonyer Wald. Ungarn

.5?
3
CO
1L.
ö9i

''i Congcrienschichten 11
12
13
14 
13 
16

C an ge ri en-Te gel ,  Inzersdorf, Wien. 
Melanopsis Martiniana Fer., Brunn.
Card. camuntinumPartsch, Inzersdrf,Wien. 
Congcria spatliulata Partsch ) grunn 

„ subglobosa „ J 
Lignit, Neufeld.

Oesterreich

</)
CO

8 Basal ttuff 17
18

B a s a l t t u f f  mi t  Aug i t ,  Töplitz. 
Wacke im £ raunkoh lensandste in .  

Aussig.
Böhmen

<2
3
co

9 Cerithienschichlcii 19
20 
21 
22 
23

Ce r i t h i e u s and s t e i n ,  Oedenburg.
Cerithium pictum Bast., \
Ervilia podolica. Eichw., ( ^yjesen 
Tapes gregaria Partseh., 1 
Cardium obsoletem Eichw.,)

Ungarn

c «i

«e
10 Hernalser Tegel 24 Hernalser  Tego l ,  Cardium obsoletum 

Eichw., Wien.
Oesterreich

L.
CQ

Trachyttuff
23 Schwefel, Swnszowice. Galizien

bc n 26 Trachyt tu f f ,  Soövir.

9 12 Leithakalk 27
28
29
30
31

Nu 1 l iporenka lk,  Gisenstadt, 
Le i thaka lk ,  ) .

Hohle Geschiebe, J Lopetto- 
Lei thasandstein,  Mannersdorf.
Pectcn solarium Lamk., im Bryozoen- 

sandstein,  Oedenburg.

Ungarn

M
ar

in
e 

S
tu

fe

13 Mariner Tegel und 
Sand

32

33

34

3K
36
37
38
39
40
41

Cardita Jouanetti Bast.,) jjj f
Tegel, /'S IGainfahren. 

AncillariaglandiA \15 J
formis Lamk. [ „ , ( ’S  \Steinabrunn.j-y . } gSIDOil 1

Caramm turoni- l 1
cum Mayer. ) j ̂  (^Enzesfeld. 

Murex Aquitaniens Grat., 'i 
Pyrula cingulata Bronn, J

„ rusticula Bast., 1 Mariner 
Fasciolaria Tarbelliana Grat., i Sand, 
Fusus Burdigalensix Bast., | Grund. 
Caneellaria inermis Pusch., 1 
Pleurotoma asperulata Lande., )

Ocstcrreich

34*
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Farbentafel Käme, Fundort

a

«

tß

O

Cm
9
«m
«0

©
e

42
43
44
45
46
47
48
49

50
51
52
53
54
55

Turritella turris Bast, \
„ bicarinata Eichte., 1 
„ gradata Menke, f Mariner 

Natica millepunctata Lamk., \ Sund, 
Tapes Basteroti Mayer, 1 Grund. 
Venus umbenaria Lamk., \

„ clathrata Duj., ) 
Pectunculus Fichteli Desh., mariner 

Sand,  Loibersdorf.
Mar iner  Tegel ,  \
Cassis saburon Lamk., Tegel, 1 
Chenopus pes pelecani Phil., 1 ga(j en 
Pleuroloma obeliscus Des Moul., /
Fusus bilineatus Partsch, l 
Natica helicina Brocc., )

Oesterreich

Ä

t-
es

s

56
57
58

Gekrösestein, Salzthon, ) ßoc|,nja 
Steinsalz, (
Kora l le  im Ste in sa l z ,  Wieliczka.

Galizien

59
60

61

02

63

Ilex aspera Ung. sp., f /'Parschlug. 
Dryandroidcs lignitum V g c-1 

Ung. sp. j | « 1 
Araucarites Sternbergi < 0 ■§ \

Goepp., _ ) | ^  I 
Eucalyptus oceamca lie “ 1 

Ung., { { 
Glanzkohle, Eihiswuld.

Steiermark

14 Oberes Eoccd 64 Tassel lo,  Triest. Triest

c
4)
t-

(Flyseh) 65
66
67
68 
69

Kohlenschiefcr, Zovencedo.
Cerithium Castellinii Brongn., ]
Fusus subcarinatus Lamk., ( i>on„a 
Strombus Fortisii Al. Brongn., 1 
Ncrita conoidea Lamk., J

Venedig

o

Ci3
IS Unteres Eocen, 

Nuinmulileofor-
70 Nummul i tenka lk ,  Nummulites per- 

forata Lamk., Sumberg.
Kraia

inatioD 71 Nummulites complanata Lamk., Grancona. Venedig

72 „ epira d'Orb. Samasco. Krain

16 Cosinaschichten 73 Melania cosinensis Stäche, Cosina. Istrien

17 Gosau 74
75
76
77
78
79

Ac taeone l lenscb ich ten ,  Lunz. 
Crassatella macrodonta Sow. sp. St. Wolfg. 
Cyclolites hcmisphaerica Lamk., Gosau. 
Hippurites sulcata Defr.A 
Inoceramus Cripsi Mant. > Grünbach.
0 rbi tuli ten fe ls , )

Oesterreich

80
81

Ncrinea incavata Bronn, Karges. 
Nautilus vast im Kner, Lemberg.

Siebenbürgen

Galizien

Ci
18
ii>

PlSnor-
Qiiader

82

83
84

Inoceram problemat. Schloth., Pläner- 
Mergel ,  Kosteletz. 

Quadersandste in ,  Ober-Praussnilz. 
Ostrea columba Lamk., Leitmeritz.

Böhmen

85 Orbitulina lenticularis Blb., Szäraz-Ahmas. Siebenbürgen

20 Karpathens» ndstein 86 Wiener  Randstein,  C/iondrites intri- 
catus Strnbg., Kahlenberg.

Oesterreich

21 Gault 00
 

00
 

oc 
-3 Karpathensandste in ,  Waagthal. 

Turrilites Puzozianus <C Orb., Bakonyer W.
Ungarn

Caprotinenkalk 89 Caprot inenkalk,  Spatangenkalk, Karst. Jairien

22 Wernsdorfer
Schiffer

90 W e r n s d o r f e r S c h i e f e r ,  Scaphites 
Ivani Puzos, Wernsdorf.

Mähren

23 Russfelder Schich
ten

91

92

Rossfel  d e r j ^ j ? "  cryptoceras)j  

Schiefer  Astierianus d'Orb.j:5
Salzburg
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Farbentafel Name, Fundort

24 Oberer Jura 93
94

Dicerasschichten,  Ernstbrunn. 
Plassenka lk  mit Nerineen, Plassen, 

Hallstatt.

Oesterreich

95

96

Terebratula Tychaviensis Sss., )gtram_ 
Stramberger Kalk, > . ’  

Rhynchonella lacunosa Schloth. sp.,)
Mähren

97 Ju rass is cher  Aptychenka lk ,  Ober
st. Veit, Wien.

Oesterreich

25 Unterer Jura
98 K l ip penka lk ,  Dotis. Ungarn

3

"9

99
100 
101 
102
103
104
105 1

1 
k 

V
il

s
e
r
-

r
*

 
k

a
,l

t

Rhynchonella trigona Qu.> \ t 
Terebratula antiplecta Buch., / o j  

„ bifrons Oppel, >‘-S « 
„ inverea Qu., 1 ~ g, 

^Rhynchonella Vilsensis Oppel, 
ausalpe, Hallstatt.
mm. conv. par. Qu.,Kud., Kaltcnleutgeb.

Ocsterreich

106
107
108 
109

JAmmonites Zignodianve d'Orb., ) m 
s S „ Eudesianus d’ Orb., r 

1 „ tubradiatus Sow., I -| 
^  \ „ convolutus parabolis Qu. Kud.,) aa

Banat

26 Oberer Lias HO

111
112
113
114

Posidonienseh ie fer ,  Posidonia Goldf., 
Schloss Arra.

F leckenmergel , Nordfuss d.Traunsteins. 
Adnether (Krinoidenk.), Rinnb.,Rechen. 
Ammonites Jamesoni Sow, Enzesfeld.

„ tatricus Pusch., Traunstein,

Ungarn

Oesterreich

27

20

27

Unterer Lias

Oberer Lias 

Unterer Lias

US
116
117

118
119
120 
121 
122
123
124
125

126
127
128

„ ceras Gieb., Adneth. Salzburg

«

►J

[ Hierialz, \
^ \Pleurotomaria princeps, Koch et I 
n J Dunk., l -g 
— co \ Trochus Cupido d'Orb., \~S 

1 Discohelix excnvata Ras. sp., 1 ’S 
sc 1 Rhynchonella Guembeli Oppel, \s  

V R Greppini Oppel, ) 
Enzes- (Ammonitesrotiformis Sow.,f i  . 
fei der lPecten reticulatus Stol.,
Kalk,  (LimaDeslongckampsiStol., (w 
Grestener Ka lk ,  Rhynchonella au

striaca Sss., Grossau.
Terebratula grestenensis Sss., ) „  ■ 
Rhynchonella austriaca See. > ? 
Pleuromya unioides Ag., J "  n

Oesterreich

129
130
131

Gryphaea arcuuta Lunik., (»!. .c 
Ceromya infraliasica Peters, < .§ £ 
Clathroplerisplatyphylla Ad.Brmgn., 5

Ungarn

132
133

Alethopleris Whitbyensis Presl.,) Steicr- 
Liaskohle, ) dorf. Banat

-e
o
0)

28 Dachsteinkalk und 
Kössener Schichten

134
135

136
137
138
139

L i t hodend ronka lk ,  Hainfeld. 
Kössener Schichten ,  Terebratula gre- 

garia Sss., Mandlingwand.
Terebratula pyriformis Sss. ( 
Waldheimin norica Sss., ) 
Rhynchonella fissicostata Sss., ) fen”

„ subrimosa Schafh., ( r°

Ocsterreich

« 140
141

14?
143
144

Spirigera oxycolpos Emmr. sp., Kössen. 
Ger r i l l i e nsch ich t en ,  Gerviltia infiata 

Schafh., Voralpc, Altenmarkt.
Da chs tc inka lk ,  ) Echern- 
Megalodus scutatus Schafh., f thal. 
Hauptdo lomi t ,  Fahrafeld.

Tirol

ps Steiermark

29 Hauptdolomit
Ocsterrcich
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Farbentafel Name, Fundort

30 Ruiblerschichten 145
146

Muschel- ) Corbis Mellivgi Ilauer, Lun*. 
schiclil mit ( Pectusfilosusllauer,Lilienfeld.

Oesterreich

147
148

| Myophoria Kefersleinii Münst. sp., Hai hl. Kärnten

149
150
151
152
153
154

) Pterophyllum longifolium Ad. \ 
j JSrongn., Lunzer Sandstein, 1 
Pecopteris StuttgartensisBrongn.,\ Lunz. 
Kohlenschiefer, l 
Keuperkohle, ) 

tAmmonilcs Aon Münst., Klein-Zell.

Oesterreich

• 155
156
157
158

" \ Tetrachela Raiblana Bronn sp., 'j , 
^  ^ Ipholidopleurus Bronn, ( 3  
* I Belonorhynchus striolatus BronnJ £  
^  x \Noeggerathia vogeeiaca Bronn, ) 
Musche lmarmor ,  Hall.

Kärnten

15!) Tirol

lfiü)
161

j. Ammoniles floridus Wulf, sp., Bleiberg. Kärnten

SS 31 Ilallstii tter Kalk 
und Ksino

162 Ha l l s t ä t t e r  Kalk, Monotissalinaria Dr., 
Neuberg'.

Steienuiirk

u

Eh

163
164
165 
106

Monotix salinaria Bronn, ] 
Ammonites Aon Münst., ( Hal,statt> 

„ tornatus Bronn, |
„ Simonyi Hauer, )

Ocsterreich

167 „ Gaytani Klipst., Aussee. Steiermark

32 Sl. Cassian

168
169
170
171
172

E s i n o k a 1 k, Chemniltia eximiaHörnes,) =  
Chemnitzia eximia Ilörnes, ) s  
Cidarts dorsata Bronn, )
Encrinus ca&sianus Laube, >St. Cassian. 
Stellispongiu, ManonMünst. sp.)

Tirol

33 Virgloriakalk
173
174

Musch e lka l k ,  ) R 
Retzia trigoneUa Schloth sp.,)
G u 11on s te i n e r k a l k , Klein-Zell. 
Wbr fene rseh ie fe r , Grünbaoh.
Myacites Fassaenxis Wissm-, Netling.

Venedig

34
35

Guttensleiner Kalk 
Werfencrschiehten

175
176
177

Oesterreich

178 Anhydrit, Hall. 
Steinsalz, Aussee.

Tirol

179 Sietermark

180

181

Gyps, pseudomorph nach Steinsalz, Goss
ling.

Gyps, ausdcmWerfenerSchicferder Brühl.
Oesterreich

P
e
rm

is
c
h 36 Roth liegendes 182

183
184

Arkosensandstein,  Senftenberg. 
Kupferschiefer, Böhmisch-Brod. 
Araucarilen Schrollianus Goepp., Scliwa- 

dowilz.

Böhmen

JZ
V
tfi

37 äleinkohlensctiieier 
und Kalkstein

185
186

187
188 
18» 
190

Sandstein, Bustehrad.
Schiefer, Calamites communis Eit., Wot- 

wowitz.
Sphenopteris Haidingeri Ett.. Stradonitz. 
Lepidodendron aculeatum Strnbg., Swina. 
Asplenites longifolius Ett., Radnitz. 
Steinkohle, Bustehrad.

Böhmen

(=
o
■iS

38 Kulm 191
1H2
103

Sandstein. Buchbergthal.
Schiefer, Hrabin.
Dachschiefer, Calamites transitionis Goepp., 

Bautsch.

Schlesien

ed 38 Kohlenkalk in den 
Al|>en

194 Ga i l t h a l e r  Sandste i n ,  Reichenhcrg, 
Sava.

Krain

195

196

Ga i l t h a l er  Sch ie fcr ,  Productus sp., 
Bleiberg.

G a i l t h a l e r  Kalk,  Loibelthal.
Kiirnten
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Farbentafel Name, Fundort
40

41

*2

43

44

45

46

tf> ■*- 
• — 05

—  tc

4 't  

48 

40

SO

öl

Devonischer Kalk 
Devonischer 

Schiefer 
Aeltere rothe 
Sandsteine

Oberes Silur

Unteres Silur

Pribramer Grau
wacke

l’rihramer Schiefer

Urthonschiefcr

Talk- und Chlorit
schiefer 

Hornblcnde- 
sehiefer

Körniger Kalk und 
Kalkglimmer

schiefer 
Glimmerschiefer

107
198

199

Devonischer Kalk,

SSchiefer, j Plawutsch- 

Rother Sandstein ,  Zaleszczyky.

200

201
202

203

204

205

206

207

208

209

210 
211

212
213

214

215

216

217

218

219

220 
221 
222
223
224

225

226

227

228

229

230

Braniker Sch ich ten (Et. G), Phaeops 
Stembergi Corda, Branik, Prag. 

Konepruser  Sch ich ten  (Etage F), 
Phaeops fecundits Barr. Kon^prus. 

Kuhe lbade r  Sch ich ten (Etage E), 
Calymenc diadenia Barr., St. Ivan. 

L it ten  er Sch ich ten  (Etage E), Gra- 
ploliten, Kiihclhad.

Zahoraner  Sch ich ten  (Etage D tf2), 
Dalmanites socialis Barr., Wraz, Beraun. 

Br du-Schieb len (Etage D. Sand
stein, Dalmanites socialits Barr., Wes- 
sela, Krusnahora.

Roki t/.aner Schichten(Etag*D,d^), 
Plaeoparia Zippei Bneck sp., St. Benig
na, Klabawa, Rokitzan.

i
(Et. D. «!,), Schalstein, Knmorau. 
dichter RolheisensteiD, Holoubkau. 
rother Linseneisenstein, Kisch itz,

N Rokitzan. 
grauer Linseneisenstein, Jinocan, 

Horelitz.
Brauneisenstein, Nucic, Hofelitz. 
Krusnahora  Sch ichten (Et. D dt~), 

Lingula Feistmanteli Barr., Krusnahora. 
Ginecer  Schieb ten (Etage C), Para- 

doxides sptnosus Boeck sp., Ginec. 
Conglnmerat (El. B), Kamenä bei Padert. 
Sandstein (Et. B), Skladna Skala, Pribram. 
Erzgangstufe, Przibram.

| Grauwackenschiofer (Etage /?), Alt-Roz- 
j mital, Czeslositz.
Kieselschiefer, Padert.
Porphyr, Neu-Joachimsthal.
Aphanit, Bfizkovetz, Padert.
Grauwacke in den A lpen ,  St. Johann. 

Pinzgau.
Grauwackensch ie fer ,  Flachmi. 

j E r z f ü h r e n d e r K a I k { Erzb^Eisenerz,

Spatheisenstein, Erzbcrg, ) 
Verwitterter Spatheisenslein,  ̂Eisenerz.
Dichter Brauneisens'ein,

231

232

233

234

235

236

237

238
239

240
241
242

Urtlionschiefer, Mieein.
Thonschiefer, Leoben.
TalkschiefiT, Malrey.
Chloritschiefer, Wiltau.

( Grün , Dörrstein, 
Hornblendeschiefer / Neuern.

( Vals Bleida.

[Kalkstein j Kohlheim ^  Bla" itZ' 

Kalkglimmerschiefer, Klamm bei Lend. 
Glimmerschiefer, Hinter-Stubai. 
Granalenglimmerschiefer, Schladmingthal.

Steiermark

Galizien

Böhmen

Salzburg

Steiermark
Salzburg

Steiermark

Böhmen
Steiermark

Tirol

Böhmen

Tirol

Böhmen

Salzburg

Tirol
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F arben tafel Name, F u n d o rt

OJ a
■S.S<fi V • — e  a

1  & 
H 52►» o

CO

2 4 3
2 4 4
2 4 5
2 4 6
2 4 7
2 4 8

M agneteisenstein, Pressnitz.

|  G rauer Gneis, Böhmerwald.

1 n  iv n  • 1 S te inbühel, Pribislau. 
f  R o t h e r  G n e is  \ Deutschbrod.

Granulit, Perlau.

Böhmen

5 2 Serpentin 2 4 9 'i ( Matrey.
> Serpentin < Einsiedel.
) ( Christianberg.

Tirol

2 5 0
2 5 1

Böhmen

5 3 Basalt, Dolerit 2 6 2 I d i > i  Thor da. 
j a 8 a  { Joachimathal. 

D o l e r i t ,  Schwätzer Schlucht. 
P l i o n o l i t h ,  Borzen, Bilin.

Siebenbürgen

5 4 Phonnlith

2 5 3
2 5 4
2 5 5

Böhmen

Ü

Ui) Trachyt 2 5 6
2 5 7  
2 3 8  
2 5 9

I ^ i t h o - j  T o k a y-
} y  1 j ( p h y s o n , (  Tclkibanya.
) (  Bcreghszasz.

Ungarn

2 6 0 )  n (  Cosna.
{ G r a u e r ) T  .

V “ C | ! y / B 0 h e  W a,d*pitZe’ j Kre m n it, T r a c h y t ,  j

S iebenbürgen
4»

o

2 6 1
2 6 2
2 6 3

Ungarn

O 2 6 4 [ G r ü n s t e i n - T r a c h y t . j « ; ^
S iebenbürgen

2 6 5 v Ungarn
> 2 6 6

2 6 7
| ö a c i  11 Rodna. Siehenb.

&
9

2 6 8
2 6 9 } T e s c h i n i t j  Boguscbowitz, } Tcschen- Schlesien

H 5 6 Augitporphyr und 
Melaphyr

2 7 0
2 7 1

A u g i t p o r p h y r ,  Monte Mulatlo. 
) ( Latem ur, Toazzo. Tirol

2 7 2 > M e l a p h y r  < (Porphyrit), Schatzlar. B ühnen

2 7 3 ) ( Peterklin, Rreitenbrunn. Ungarn.

5 7 Q uarzporphyr 2 7 4 j R o t h e r  ( San Pellegrino. T irul

2 7 5 j Q u a r z p o r p h y r , (  Agordo. Venedig

5 8 Grünstein und 2 7 6 i \ -  ■ .  1 Pribram. 
} D , o r i t  ) Klausen.

ßdhmen

D iorit 2 7 7 Tirol

%

e

CO
a*

5 9

6 0  

61

Granit

Centralgneiss

Syenit

2 7 »

2 7 9
2 8 0  
2 8 1

2 8 2

G r o b k ö r n i g e r  G r a n i t ,  Plöckelstein,
Böhmerwald.

c  • ,  -  n  • • f Humwald. F e i n k ö r n i g e r  G r a n . Deutschbrod>

P o r p h y r a r t i g e b  G r a n i t ,  Böhmer
wald.

Z i n n s t e i n  im G r e i s e n ,  Schlaggen
wald.

Böhmen

b£j 2 8 3 ) „ . , ( Predazzo. | S y e n . t , |  B r„nn
T iro l

“ 2 8 4 M ähren

Ui
«

er;

2 8 5

2 8 6
2 8 7
2 8 8

) F l a s r i g e r  f Melachthul, Kematen, 
j C e n t r  a 1 g n e i s s  1 
) G r o b k ö r n i g e r j  Hinter-Stubai.
( C en  t r  a 1 gn  e i s s  (
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II. Vorkommen ober-siluriseher Petrefaete am Erzberg und 
in dessen Umgebung bei Eisenerz in Steiermark. 

Von Dionys S l u r .
Von der Direclion des geognostiscli-monlanistischen Vereines für Steiermark zur 

Veröffentlichung mitgetheilt.
V orgelegt in d e r Sitzuug der k. k. geolog. Reichsanstult am ? . Februar 18GS.

Bekanntlich wurden bisher in der Grauwackenzone der nordöstlichen Alpen, 
111 ihrem Verlaute aus der Gegend von Gloggnitz Uber Eisenerz, durch das Längs
thal der oberen Enns, und der Salza über Dienten, Saalfelden, durch Tirol über 
Kitzbiichel bis Rattenberg und Schwatz —  nur auf einem Punkte bestimmbare 
Petrefactc gefunden: am N ä g e l s c h m i e d b a u  he i  D i e n t e n  im Salzburgi
schen '). Darunter insbesondere Cardiola interrupta Brod. ,  Cardium gracile 
Miinst .  und mehrere Arten von Orthoccrcn nach der Bestimmung des Herrn 
k. k. Bergrathes Franz Ritter v. Ha u e r .

Es war daher natürlich, dass ich einem neuen Funde von Petrefacten und 
zwar im Spalheisenstein des Erzberges bei Eisenerz, von welchem ich die erste 
Kunde durch Herrn Albert M i l l e r  Ritter v. H a u e n f e l s ,  Professor an der k. k. 
Bergakademie zu Leoben erhielt, eine grosse Wichtigkeit beilegte und demselben 
die regste Aufmerksamkeit schenkte.

Ende Octobcr 1863 war es als ich. aus dem oberen Murthale von einer 
Revisionsreise nach Judenburg, Uuzinarkt und Murau zurückkehrend, in Leoben 
weilte, und durch die Besprechung der Grenzen unserer Grauwackenzone nach 
unten und oben darauf geleitet, mir Herr Prof. M i l l e r  ein im Museo der Berg
akademie aufbewahrtes Stück Spatheiscnstein zeigte auf dem ein Abdruck einer 
Rhynchonella bemerkt wurde. Als Finder und Einsender des Stückes wurde 
genannt: Herr J. Ha i g l ,  k. k. Schichtmeister zu Eisenerz.

Der vorgerückten Jahreszeit wegen konnte ich nicht daran denken, alsogleich 
nach Eisenerz mich zu verfügen um weitere Nachforschungen anzustellen. Ich 
habe erst im Frühjahre 1864 die Reise dahin unternommen. Herr Bergverwalter 
J. R e i s s a c h e r  und Herr Schichtmeister H a i g l  führten mich zu der Fund
stelle des Spatheisenstein-Stückes mit Petrefacten. Die Stelle befindet sich im 
W estgehänge des Erzberges, einige Klafter südlich vom Gloriett, und war zur 
Zeit meines Besuches ganz überschüttet von einer grossartigen Erzhalde, deren 
Gehalt an 20.000 Centner Erz geschätzt wurde.

•) H n i d i n g e r ' s  Berichte 1846 I. p. 187. — Jahrbuch der k. k. geologischen Reiclisanslalt 
1854 V. p . 371.

K. k . g eo lo g isch e  R fich itD a ta it. IS . Baud. 1865. U l. Hefl, 35
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Herr Ha i g l  liatle im Jahre 1860 an derselben Stelle, die eben helelmt 
war, Erzslut'en sammelnd, ein Stück des eben abgcschossenen Spatheisensteines 
aufgehoben und in demselben das Petrefaet bemerkt, dasselbe gleich mehreren 
Herren zu Eisenerz vorgezeigt, und es endlich Herrn Professor Mi l l e r  zur weite
ren Benützung und VerMcrthung lur die Wissenschaft mitgetheilt. W eitere gleich
zeitig angestellte Bemühungen des Herrn H a i g l  noch mehr von dem petrelaeten- 
führenden Spatheisenstein zu erhalten, blieben damals ohne Resultat.

Die erwähnte Erzhalde hinderte uns an allen weiteren Versuchen. Auch 
fanden wir an den verschiedensten Stellen der nächsten Umgebung in den Erzen 
selbst keine Spur von Versteinerungen. Nur etwas oberhalb der Erzhalde konnten 
wir in einer geringmächtigen Kalkschichte, die sich im Erze eingelagert daselbst 
vorfand, Crinoidenstiele beobachten.

Dies beflügelte unsere Hoflungen, und auf mein Ansuchen bewilligte der 
k. k. Sectionsrath und Director Herr Joseph S t a d l e r ,  die Abräumung der Halde 
und Rlosslegung jenes Felsens, von welchem der interessante Fund stammt.

Nach erhaltener Kunde von der Vollendung dieser Abräumnng. durch Herrn 
R c i s s a c h e r ,  reiste ich zum zweiten Male am 24. October 1864 , nach 
Eisenerz.

Bei dieser Gelegenheit besuchte ich Herrn Joseph H a b e r f e l l n e r ,  Beamten 
des III. Radwerkes zuVordernberg, der eine ausgezeichnete Privat-Sammlung von 
Mineralien und Versteinerungen besitzt. In derselben fand ich nebst werthvollen 
Petrefactensuitcn aus der Gosau-Ablagerung in der Gams, aus der Liasformation 
von Gresten, aus den Keuper-Sandsteinen von Lunz, auch sehr werlhvolle Stücke 
von Petrefacten aus der Umgegend des Erzberges von Eisenerz. Und zwar:

1. Aus dem Erzbach einen kleinen Orthoceras in einer Schwefelkieskugel, 
stammend aus einem schwarzen graphitischen Schiefer.

2. Ein Pygidium eines Bronteus im lichtgelblich -  grauen Kalke des 
Erzberges.

3. Orthoceren-Durchschnitte in einem schwarzen Kalke vom Krumpalb, 
nordnordwcstlich von Vordernberg.

Am nächsten Tage führte mich Herr H a b e r f e l l n e r  an die Fundorte am 
Krzberg und im Erzbache. Bevor ich jcdoch das weitere auseinandersetze sei es 
erlaubt, das Bekannte über die LagerungsVerhällnisse dieser Gegend Yorauszu- 
schicken ').

Im hintersten Theile des Erzgrabens südlich von Eisenerz am Nordfusse des 
Reichensteins sind die ältesten Schichten der Gegend aufgeschlossen. Es sind 
mehr oder minder dunkelgraue und schwarze Thonsehiefer von weissen Quarzadern 
durchschwärmt, dünnschieferig, leicht verwitternd. Sie enthalten Schwefelkies in 
Kugeln und Schnüren eingesprengt, auch Kupferkies, worauf früher auch Baue 
stattfanden am Fusse des Reichensteins im sogenannten Sauerbrunngraben.

Ueber dem schwarzen Thonschiefer folgt am Fusse des Erzberges selbst, 
die grüne Grauwacke, wohl dasselbe Gestein das an so vielen Punkten der Grau
wackenzone angegeben wird a). W eisse oder rothe Quarzkörner sind durch 
Lagen eines grünen oder grünlichen Talkglimmers zu einem schiefcrigen Gestein 
verbunden, dass viele Ausscheidungen an Quarz enthält.

Auf der Grauwacke lagert der erzführende Kalk, über welchem das Erzlager, 
stellenweise bis zu 90 Klafter Mächtigkeit anschwillt. Das Erzlager, ein ober-

S e h o i i p p e  Ant., Geogn. Bemerk, über den E rzberg  bei Eisenerz und dessen Umge
bungen. Jahrbuch der k. k. genJogischen Hoichsanstiilt 1854. p. 39C.

2) L i p o i d  im Jahrbuch der k. k- geologischen R eichsanstalt. Verh. 1854. p. 152.
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fliichlich zu Brauneisenstein verwitterter Spatheisenstein, ist mit dem darunter 
lagernden Kalke durch Uebergäiige von minderhaltiger Rohwand oder Ankerit 
verbunden.

An jenen Punkten, wo die Reihenfolge der Schichten vollständig vorliegt, 
bildet das unmittelbare Hangende des Erzlagers eine gering mächtige, selten nur 
bis zur Mächtigkeit von einigen Klaftern auschwcllende Bank eines e igen tüm 
lichen Conglomerates, das ich auch im Ennsthale <) das unmittelbare Hangende der 
Eisensteinlager bilden #ah. Flache 2— 3 Zoll breite Linsen von einem weissen, 
fein krystallinischen Kalk sind in einer groben Schiefermasse eingeschlossen. Zu 
Eisenerz wird diese Schichte eine Breccie genannt.

Ueber dieser Conglomerat- oder Breccienschichte, wo sie fehlt, unmittelbar 
über dem Erzlager, folgt rother Sandstein, in dessen untersten Lagen man bisher 
in Eisenerz keine Petreiactc gefunden hat. Aus diesem Sandstein entwickelt sich 
weiter im Hangenden echter W erfener Schiefer mit Petrefacten.

Am 26. October gingen wir, Herr H a b e r f e l l n e r  und ich, von Vordemberg 
auf den Prebichl und von da theils an der Bahu, theils auf verschiedenen Fuss- 
steigen, erst am Ostgehänge des Erzberges, dann längs dem Nord- und W est
gehänge bis zu dem Steinbruch am Sauberge. Auf dem W ege insbesondere längs 
der Bahn verquerten wir dieselbe oben angegebene Reihenfolge der Schichten, 
erst die Tlionschiefer, dann die Grauwacke, dann unter 4S Graden nördlich 
fallende röthliche und graue Kalke, in denen Crinoiden-Stielglieder bemerkt 
wurden, endlich das Erzlager. W ir eilten zu dem Kalksteinhruche am Sauberge, 
den hier hatte Herr H a b e r f e l l n e r  das Pygidium des Brontem  gefunden und 
aus diesem Bruche waren auch schon S c h o u p p e 2)  Crinoiden-Reste bekannt 
geworden.

Der Steinbruch am Sauberge, gegenwärtig verlassen, hat eine bedeutende 
Reihe von Kalkschichten aufgeschlossen, deren Aufeinanderfolge deutlich zu ver
folgen ist. Die Schichten stehen steil, fast senkrecht aufgerichtet, mit nördlichem 
Einfalien. Die tiefste südlichste Schichtengruppe besteht aus r u t h g e f ä r b t e n  
g l i m m e r r e i c h e n  C r i n o i d c n k a l k e n .  Die Crinoiden erhalten mitunter 
einen Durchmesser von i/ z Zoll und sind im frischgebrochenen Gesteine nur in 
Durchschnitten zu sehen. Auf ausgesetzten Felsen wittern sie wohl heraus, dann 
ist aber das Gestein gewöhnlich sehr bröcklig, so dass es sammt den Einschlüs
sen in kleine Stücke zerfällt. In dieser Schichtengruppe fand ich keine Spur 
eines ändern Petrelactes.

W eiter im Hangenden folgen, eben so r o t h g e f ä r b  te,  a b e r  d i c h t e  
g l i m m e r r e i c h e  d ü n n s c h i c h t i g e  Ka l ke .  An diese reiht sich ein sonst 
ganz gleicher, aber h e l l g e l b l i c h  g r a u e r  Ka l k  an; er ist stellenweise voll 
von Durchschnitten von Petrcfactcn.

Aus dieser Schichtengruppe rührt auch der Block, bei dessen Zertrümme
rung Herr H a b e r f e l l n e r  den Bronteus-Rest entdeckte. W ir fanden unter dem 
Trümmerhaufen die zugehörigen Stücke. Ausserdem gelang es noch nebst einigen 
anderen Trilobiten-Rcslen, einen Phrugmoceras?-Durchschnitt, und Durchschnitte 
von örthoceras zu entdecken. Diese Schichtengruppe ist insbesondere im vor
deren mittleren Theile des Steinbruches unmittelbar an der vorüberführenden 
Eisenbahn gut entblösst.

Der hängendste Theil der durch den Steinbruch aufgeschlossenen Kalk
schichten, ist im nördlichsten Theile des Steinbruches entblösst und besteht aus

Jsilirbut'li der k. k. geologischen R oichsanslall IV. 18!»3, p. 466.
*) L. c. p. 399.

33 *
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d u n k e l g r a u e n  Ka l ken .  Dieser Tlieil des Steiiibruehcs ist überdies treppen- 
formig ausgeweitert und hierdurch um besten zugänglich, so dass man im Strei
chen 4 — B Klafter hoch jede der Schichten genau zu untersuchen in der Lage 
ist. Aus dieser hängendsten Gruppe der Kalkschichten haben wir einen Durch
schnitt eines Ascoceras?, eine Koralle die zum Genus Famsites gehört,'und  
mehrere minder wcrthvolle Durchschnitte von Orthoceren erbeutet, und zwar die 
beiden ersteren Funde in einer 4— 5 Fuss yon der hängendsten Schichte entfern
ten Kalklage.

Untersucht man weiter das Hangende des ganzen Katkschichten-Complexes 
so lindet man, dass die hängendsten Schichten, von Spatheisenstein und Braun
eisenstein fiberlagert werden. Im Liegenden des tiefsten rothen Crinoidenkalkes 
findet man ebenfalls überall das Erz anstehen. Nach aufwärts im Streichen 
brcchcn in einer Höhe von beiläufig 8 —10 Klaftern über der Bahn, die Kalk
schichten plötzlich ab und sind rundherum vom Erze eingefasst, so dass man noch 
höher von Kalkschichten keine Spur mehr findet.

Unter dem Steinbruche folgt ein mit Erzschutt reichlich überdecktes Ter
rain, in welchem man nicht im Stande ist die Kalkschichten nach abwärts im 
westlichen Gehänge des Erzherges weiter zu verfolgen und ausser Zweifel zu 
stellen, oh man in dem an der Thalsohle des Erzbaches je tz t betriebenen 
Kalksteinbruehc die Fortsetzung des Schichtencomplexes vom Sauberge abbaut.

Nach diesen Beobachtungen ist cs ziemlich klar, dass der Sauberger Kalk 
in der Erzberger Eisensteinmassc entweder als eingelagert, oder als eine im 
Erze eingeschlossene steilstehende Scholle des Liegendkalkes zu betrachten ist. 
Auch beschreibt in der That S c h o u p p e  den Liegendkalk genau so wie wir den 
Kalk im Sauberger Steinbruehe gefunden und angegeben haben.

Von dem Sauberger Steinbruehe verfolgten wir über das Gloriett herah 
unseren W eg iu den hintersten Theil des Erzgrabens zur Fundstelle des it» 
Schwefelkies eingeschlossenen Orthoceras.

Herr H a b e r f e l l n e r  hatte nämlich in früherer Zeit f\jr seine mineralogische 
Sammlung einige Kugeln des hier vorkommenden Schwefelkieses gesammelt, und 
nach dem eine der Kugeln wahrscheinlich in Folge der Verwitterung zerfallen 
war, den in ihr eingeschlossenen Orthoceras bemerkt. W ir hofften nun beim 
Zerschlagen mehrerer solcher Kugeln, weitere Funde zu machen.

W ir fanden in einem der hintersten vom W. in den Erzgraben mündenden 
Seitenzuflüsse eine sehr verwitterte Halde vor dem Mundloche eines schon fast 
grtnz verfallenen Stollens. Es dürfte dies der von S c h o u p p e  *) erwähnte Kupfer- 
kiesbau im Sauerhrunngrahen sein.

Das Unwetter des verflossenen Sommers hat mittelst seiner häufigen Regen
güsse eine Masse des, die Gehänge des Seilengrabens bis .zur Höhe von 30 — 40 
Klaftern bildenden Schiefers über die Wiesen des Erzgrabens hinausgeförderl, 
und so fanden wir ein reichliches, schon ausgebreitetes Materiale zur Unter
suchung. Der Schieler dunkclgrau bis schwarz, sehr oft graphitisch und an den 
hekannten Schiefer von Dienten lebhaft erinnernd, enthielt sowohl gangartig 
eingesprengten. als auch kugelförmige Einschlüsse von Schwefelkies. Die letzte
ren , oft mehrere Kugeln von verschiedener Grosse aneinander gereiht und von 
weissem Quarz begleitet. W ir hallen das reichliche Materiale mit möglichstem 
Eilcr zerklopft und zerarbeitcl bis uns der anhrechende Abend nach Eisenerz eilen 
jess, ohne dass es uns geglückt wäre, irgend etwas Neues zu entdecken.

i )  L .  p .  3 9 7 .



Ober-silurischer Petrefacte ain Eribcrg u. dessen Umgeb. hei Eisenerz in Steierin. 271

Am nächsten Tage verliess mieli zeitlich Früh Herr H a b e r f e l l n e r  und 
eilte nachVordernberg seinen Pflichten nachzukommen. Ich besuchte noch vorerst 
mit Herrn Hai g l den Tullberg, wo ich die an der Grenze zwischen dem Erz und 
dem hangenden rothen Sandstein daselbst anstehende Bank der oben erwähnten 
Grenzbreccie besichtigen konnte. Von da eilten wir zum Gloriett und sahen am 
W ege dabin an einer zweiten Stelle dieselbe Breccie in dem Sattel zwischen dem 
Söbberhaggen und dem Gloriett, und das bald darauf erfolgte Auskeilen dersel
ben und die unmittelbare Ueberlagerung des Erzes durch den hangendrothen 
Sandstein.

Am Gloriett war die grosse Erzhalde bereits weggeräumt und jener Erz
felsen von dem das petrefactenführende Spatheisenstein-Stück stammt, bloss
gelegt. Der Felsen zeigte bis auf zwei Punkte am Fusse desselben, durchaus ver
wittertes dunkelbraunes Erz. Die zwei Punkte hatten ganz die Farbe und. den 
Verwittern ngsgrad des genannten Stückes.

Der eine Punkt rechts bestand aus Rohwand, und wir fanden auch nach der 
Zerstückelung desselben nur mehr oder minder stark verwitterte Rohwand mit 
Drusen von kleinen Quarzkrystallen. Der andere Punkt zeigte Robwand von gelb
lichem talkigem Schiefer durchzogen. Auch dieser Vorsprung wurde zerschossen 
und in viele Bruchstücke zerschlagen, doch enthielt die im Innern ganz weiss- 
getarbte Rohwand keine Spur von Versteinerungen. Zu weiteren Versuchen bot 
die W and keine einladenden Punkte mehr und es wurde die weitere Aufsuchung 
als nutzlos eingestellt.

Den dritten Fundort von Versteinerungen des Herrn H a h e r f e l l n e r ,  am 
Krumpalhel, der sich in einer bedeutenden Meereshöhe heßndet, zu besuchen, habe 
ich der vorgeschrittenen Jahreszeit wegen aufgegeben, da wir nicht voraus 
bestimmen konnten, ob der fragliche Fleck nicht etwa von Schnee bedeckt war. 
Ich kann somit auch nur nach der Aussage des verehrten Finders berichten, dass 
sich der Fundort oberhalb der früher in der Gegend des Krnmpalbels betriebenen 
Kupferbaue befindet. Das Gestein ist ein schwarzer Kalk mit sehr häufigen aus
gewitterten Durchschnitten von Versteinerungen und ganz verschieden von allem 
den am Erzberg gesehenen Kalken. Herr H a h e r f e l l n e r  und ich wollen späterhin 
diesem Fundorte unsere ganze Aufmerksamkeit um so mehr zuwenden, als das 
Gestein dieser Stelle sehr viel versprechend aussieh.

Die auf den besprochenen Excursionen gesammelten und die wcrthvolleren 
Stücke aus der Sammlung-des Herrn H a b e r f e l l n e r ,  die derselbe für die 
Sammlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt bestimmte, habe ich Herrn Prof. 
E. S u e s s  zur genaueren Untersuchung mitgetheilt und von diesem in freund
lichster W eise folgende Resultate seiner Studien erhalten.

*a) E i n s c h l ü s s e  v o n  Q u a r z  und  K i e s e n  in s c h w a r z e m  T h o n 
s c h i e f e r .  Man erkennt in denselben nur Bruchstücke eines kleinen Orthocera- 
titen mit rundem Querschnitte, centralem Sipho und in massiger Entfernung auf
einander folgenden Scheidewänden. Spuren einer Zeichnung der Oberfläche sind 
nicht erkennbar und eine specifische Bestimmung nicht möglich. Diese Vorkomm
nisse erinnern an jene,von Dienten.

Fundort: Im hinteren Theile des Erzgrabens bei Eisenerz.
b) V e r s t e i n e r u n g e n  im l i c h t e n  K a l k s t e i n .  Ein weisser bis licht

grauer, von fleischrothen oder gelben Schnüren durchzogener Kalkstein, verräth 
durch die zahlreich an seinen abgewitterten Flächen hervortretenden Durch
schnitte einen nicht geringen Gehalt an organischen Besten. Unter den mitge- 
theilten Stücken zeichnet sich besonders eines aus, welches nebeneinander die 
Ränder dreier grösser Pygidia eines Brontem zeigt. Die Art stand dem Br.
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pulifer Bcvr .  jedenfalls sehr nahe; der obere Rand mit dem Ende der Leibaxe 
ist nirgend enthalten.

Ein zweites Stück verräth den Längsschnitt einer gekammerten und etwas 
gekrümmten Schale, vielleicht zu Pkragmocerua gehörig.

Ein gekammerter Längschnitt an einem dritten Stücke gehört einer 
Koralle an.

Es sind ferner hier und da noch undeutliche Schnitte von Trilobiten, Cepha
lopoden und Korallen Resten zu finden.

F u n d o r t :  Die mittlere Gruppe der Kalkschichten im Steinbruehe am Sau
berge iin westlichen Gehänge des Erzberges bei Eisenerz.

c. V e r s t e i n e r u n g e n  im d u n k e l g r a u e n  K a l k s t e i n .  Ein Stück Kalk
stein von dunklerer Farbe bietet den Querschnitt eines Cephalopoden, den ich 
(H err Prof. S u e s s )  wenn es überhaupt gestattet wäre, aus einem so unvoll

kommenen Reste eine Schlussfolgerung zu ziehen, zu B a r r a n d c ' s  
Sippe Ascoceras rechnen möchte. Es sind zwei Umgänge sichtbar, 
der eine von kleinerem Querschnitte nach aussen bin eine stumpfe 
Kante bildend, und mit der Gesteinsmasse erfüllt und der zweite 
grössere, den ersten zum Theil umfassend, nicht mit Gestein sondern 
mit Kalkspath angefüllt und mit dem Querschnitte, eines ziemlich 

grossen Sipho in der Nähe seiner Mitte. Dieser Sipho ist mit Kalkschlamm von 
etwas mehr gelblichem Stiche ausgcfüllt, mehr dem umschliessenden Gestein 
entsprechend. Von einer dritten Linie, welche eine zweite Luftkanimer von 
Ascocerus verrathen würde, konnte ich mich davon nicht mit voller Sicherheit 
überzeugen, ob sie derselben Schale wirklich angehöre. Ich möchte zur Verglei
chung insbesondere auf B a r r a n d e ' s  Fig. 24 (Bullet, soc. geol. 2 Ser. XII, pl. V) 
und S a l t e r ' s  Fig. 3 (Quart. Journ. Vol. XIV, pl. XII) verweisen; weitere Erfunde 
müssen hierüber Aufschluss bringen.

Abgesehen von einigen minder lehrreichen Querschnitten von Cephalopoden, 
hat dasselbe Gestein eine Koralle geliefert, welche ich Herrn Prof. R e u s s  mit— 
theilte, der so freundlich war, sie mir mit folgender Notiz zurückzustellen.

„Die Koralle bildet einen unregelmässigen Knollen, von dessen Unterseite 
die prismatischen Zellenröhren gegen die Oberseite ausstrahlen. Sie sind mit 
ihren sehr dünnen Wandungen unmittelbar fest verwachsen uud lassen sich nicht 
trennen. Man ist daher nicht im Stande, die Zahl und Anordnung des Verbin
dungsporen nachzuweisen,, wenn man gleich ihre Gegenwart mit Gewissheit 
stellenweise erkennt. Die Mündungen der Röhrenzellen an der Oberfläche sind sehr 
ungleich gross, die grössten haben 3 f/2— 4, die kleinsten nur 1 —  1 Millim. im 
Durchmesser. Ebenso veränderlich ist ihre Form. Einzelne sind zwar ziemlich 
regelmässig hexagonal, die meisten werden jedoch polygonal oder rundlich, die 
kleinsten sehr unregelmässig, meistens vierseitig. Die Quersepta sind sehr zahl
reich und dünn, beinahe regelmässig horizontal und stehen sehr gedrängt. Die 
Innenseite der Wandungen zeigt deutliche, in Gestalt feiner Spitzen vorragende 
Spuren von Septallamellen, deren Zahl in den grösseren Kelchen 12 übersteigt. 
Die in Rede stehende Koralle, die unzweifelhaft der Gattung Favosites angehört, 
sieht insbesondere dem F. Goldfussi d’O rb ., F. gothlandica Lam.  und F. For- 
besi M. E d  w. nabe. Von den ersteren zwei unterscheidet sie sich aber offenbar 
durch die viel ungleicheren unregelmässigeren Sternzellen. Dieser Charakter wird 
von M il ne E d w a r d s  ebenfalls bei der Sturischen F. Forbesi angegeben. An 
unserem Exemplare scheinen sie aber grösser und weniger gerundet zu sein. Auch 
sind die Quersepta noch zahlreicher und gedrängter. Ob dadurch ein Spccies- 
unterschied bedingt werde, kann bei der nicht vollständigen Erhaltung des ein-
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zigen vorliegenden Exemplars nicht mit Sicherheit entschieden werden. Jeden
falls kömmt unsere Species der silurischen F. Forbesi am nächsten.“

F u n d o r t :  Die hangende Gruppe der Kalkschichten im Steinbruche am 
Sauherge.

d )  V e r s t e i n e r u n g e n  im S p a t h e i s e n s t e i n  s e l b s t .  Ein Fragment 
von Spatheisenstein zeigt nebst mehreren Spuren von Crinoidenstielen auch 
Bruchstücke einer Anzahl von Brachiopoden, unter denen ich einen Spirifer und 
eine Rhynchonella aus der Gruppe der Rh. priuceps oder Rk. cuboides zu 
unterscheiden vermag, wie man sie nur in obersilurischen oder devonischen 
Schichten antrifft.

F u n d o r t :  Südlich unweit des Glorietts am Erzberge bei Eisenerz, mitten 
aus der Erzmasse.

So spärlich und unvollkommen nun auch das eben besprochene Materiale 
sein mag, so geht doch aus demselben hervor, d a s s  o b e r s i l u r i s c h e  S c h i c h 
t e n  in d e r  U m g e g e n d  von  E i s e n e r z  a u f t r e t e n ,  u n d  d a s s  d i e  
S p a t h e i s e n s t e i n e  d e s  E r z b e r g e s  in d e n  B e r e i c h  d e r  d r i t t e n  F a u n a  
d es  H e r r n  B a r r a n d e ' s  f a l l en .  Ob diese Gesteine mehr der Stufe E, ob sie 
mehr F  entsprechen, ob beide Stufen vertreten seien, oder ob die untergeord
neten Glieder der alpinen Silurbildung überhaupt den böhmischen Gruppen 
nicht so genau entsprechen, alles das lässt sich heute noch nicht fesstellen. Da 
a b e r  d i e  b ö h m i s c h e n  E i s e n s t e i n - V o r k o m m n i s s e  a l s  u n t e r s i l u -  
r i s c h  a n z u s e l \ e n  s i n d ,  d a r f  ma n  j e t z t  s c h o n  b e h a u p t e n ,  d a s s  d i e  
s t e i e r i s c h e n  S p a t h e i s e n s t e i n e  e t w a s  j ü n g e r  s i n d  a l s  d i e s e .

Die mir vom E r z b e r g e  bei E i s e n e r z  mitgetheilten Versteinerungen 
bilden eine der weittragendsten Entdeckungen, welche seit längerer Zeit auf dem 
Gebiete der alpinen Paläontologie gcmacht worden sind, indem sie Anhaltspunkte 
liefern zur weiteren Zergliederung und Erkenntniss unserer sogenannten Grau- 
wackenzone.“

Dies die Resultate der Untersuchung des Herrn Prof. E. S u e s s .
Es bleibt mir nur noch hervorzuheben, dass nach den vorangehenden 

Andeutungen, in allen eingangs angegebenen Schichtenvorkommnissen um Eisen
erz Versteinerungen gefunden wurden, im Thonschiefer, im Kalk und in der 
Eisensteinmasse selbst, ausgenommen die grüne Grauwacke, in welcher a priori 
schon kaum ein wohlerhaltenes Petrefact erwartet werden darf. Und in sofern 
könnte das um Eisenerz erhaltene Resultat werthvoller erscheinen als jenes bei 
Dienten.

Unwillkürlich drängt dieses Resultat zur Vergleichung der Lagerungsverhält
nisse dieser beiden Fundorte. In der That zeigt der von L i p o i d  gegebene 
Durchschnitt über die Lagerung der Grauwackenformation am Nagelschmicd- 
bau >) sehr viel Analogie mit der Lagerung um Eisenerz. Ueber dem tieferen 
Theile der Grauwackenschieler folgt am Filzenhiiusel der graphitische Schiefer 
ähnlich dein, der üher dem Erzvorkommen an der Nagelscbmiede die Versteine
rungen geliefert hat —  etwa • das Analogen unseres graphitischen Schiefers mit 
Othoceren. —  W eiter aufwärts folgt die schicferige Grauwacke L ip  o ld 's , etwa 
die grüne Grauwacke vom Erzberg, und der Eisensteinkalk unser erzführende 
Kalk. Im Hangenden desErzes gibt L i p o i d  noch einmal die scliiefrige Grauwacke 
an, von YVerfener Schiefern überlagert, und erwähnt das Vorkommen des Grenz- 
conglomerates nicht.

*) Jahrbuch der k. k, geologischen Reichsanstalt Verhandl. 18K4.p. 371.
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Hervorzuhcbcn ist noch besonders, dass das Niveau, in welchem um Eisen
erz in den graphitischen Schielern die Orthoceren gefunden wurden, im Verhält
nis* ein viel höheres zu sein scheint, als jenes des Nagelschmiedbaues, woraus für 
die in den Nordalpen, die dritte Fauna des Herrn B a r r a n d e ' s  führenden Ablage
rungen, eine sehr bedeutende Mächtigkeit resullirt.

Diese scheinbare Analogie zwischen der Schichtenfolge der im Salzbur
gischen aultretenden Grauwacken-Formation und jener in Steiermark, deren 
unmittelbarer Zusammenhang über Tags, zwischen Irdning und Gröbming durch 
das nahe Aneinandertreten der Kalkalpen und der Centralkette fast auf Null 
reducirt wird, berechtigt zur Hoffnung, dass die näher an Eisenerz liegenden 
Theile des Silurformation eine Identität in der Reihenfolge der Schichten aufwei
sen werden.

Die an Eisenerz zunächst westlich folgenden bedeutenderen Eisenstein-Vor
kommnisse zwischen Lietzen und Admont am Saalberge nördlich von der Enns, 
am Dürrenschöber, im Tressner Graben, am Röthelstein 1)  südlich von der Enns 
werden von dem Grenzconglomerat eben so überlagert, wie dies am Erzberge 
angegeben wurde. Doch ist im Liegenden keine Spur des erzführenden Kalkes mir 
bekannt geworden. Auch fehlt von den Erzlagerstätten daselbst im Liegenden jede 
Spur von Kalkeinlagerungen bis in den liegendsten Theil der Grauwackenformation 
südlich der Enns, wo in der Gegend Rottenmann Ost und zwischen Strechau und 
Lassing, halbkürnigc Kalke Vorkommen, die aber wohl, da die Schichtcn durchaus 
nördlich fallen, einem sehr tiefen Niveau entsprechen müssen.

Hier dürfte es am passendsten erscheinen, eine recht werthvolle briefliche 
Notiz, die mir Herr Prof. v. Mi l l e r  gütigst mittheilt, ü b e r  e i n  A n t h r a z i t  
V o r k o m m e n  b e i  D i e t m a n n s d o r f  im P a l t e n - T h a ' l e  in 0 b e r - S t c i e r ,  
den im Zuge befindlichen Mittheilungen einzureihen.

„Der Anthracit kömmt nächst Dietmannsdorf, etwa */* Stunden NNO. von 
Trieben bei Rottenmann, in 3 bis 4  schmalen Flützchcn vor, die sich aber stellen
weise stärker aufthun. Ihr Einschiessen ist unter einem flachen Winkel (etwa 
30— 40 Grad) annähernd in N. und vollkommen übereinstimmend mit dem dorti
gen normalen Fallen der Schichten. Der zugehörige Suhurfhau, welchen ehedem 
Franz v. Ma yr  in Leoben betrieb, dermalen aber Emil S e y b e l  in Wien, in 
Besitz hat, liegt schätzungsweise 80 Klafter über der Thalsohle, und besteht aus 
zwei nahe übereinander liegenden Stollen, von denen der tiefere etwa 40— 50 
Klafter verquerend eingetrieben ist. Im oberen Stollen findet sich ein Gesenk, in 
welchem der Anthracit bei 9 Fuss mächtig zu beleuchten ist. Der Anthracit 
enthält nach vorgeuommenen Proben 18 Pct. Asche, ist aber relativ leicht 
entzündlich. Im Allgemeinen zeigt er sich jedoch weniger mächtig und ziemlich 
absülzig.

„Am Fusse des Berges also im Liegenden, sieht man glänzende Schiefer 
anstehen; das Gestein aber, welches den Anthracit enthält, ist ein Trümmergestein 
und besieht aus einer dunklen Schiefermasse voll Quarzbrocken, die manchmal 
bestimmt eckig, auch wohl abgerundet sind, und niemals in jener W eise auftreten 
wie die Quarzausscheidungen in den krystallinischen Schiefern. Die graphitfüh
rende Zone mit Graphit bei Lorenzen (am linken Ufer der Palten) liegt auch 
ganz bestimmt im Liegenden dieser Anthracite. Versteinerungen konnten jedoch, 
trotz fleissiger Nachfrage und Suchens nicht aufgefunden werden“ .

„Endlich erlaube ich mir Sie noch auf die Anthracite aufmerksam zu machen, 
welche bei Neuberg in einem ärarischen Schürfe und wie mich Franz v. M a y r

*) Jahrbuch  der k. k. geologischen R eichsanstalt VI. 1853. p. 468.



Ober-silurischor Petrcfacte am Erzberg u. dessen Umgeb. bei Eisenerz in Steierm. 275

in Leoben versichert, auch in der Nähe von Reichenau vorgekommen sein 
sollen“ .

Ich füge hier noch bei, die im Laboratorium der k. k. geologischen Reichs
anstalt ausgeführte und mir von Herrn Karl Ritter v. H a u e r  freundlichst mitge- 
theilte A n a l y s e  d e s  A n t h r a c i t e s  von D i e t m a n n s d o r f .

In 100 T h e i l e n ................................................ 1 -03 W asser,
„ „ * ................................................  24-06 Asche,
„ „ „ ................................................ 11*60 flüchtige Stoffe

hinterliess nach dem Glühen einen Rückstand von 88*40 Pct. 
ohne zu backen

1 Centner dieser Kohle liefert Wärme-Einheiten 4828.
Einer Klafter 30zölligen weichen Holzes sind äquivalent 10*8 Ctr.
Diese Kohle zeigt in ihrem chemischen Verhalten viele Aehnlichkeit mit der 

Anthracitkohle von Turrach, welche einen W assergehalt von 1*5 Pct., einen 
Aschengehalt von 27*6 Pct., ein Aequivalent von 10*3 Ctr. auf 1 Klafter weichen 
Holzes, besitzt, und 4639 Calorien liefert.

Nach den Beobachtungen des Herrn Prof. Mi l l e r ,  und nach den von mir 
über die Schichtenstellung dieser Gegend eruirten Daten liegt der eben erwähnte 
Anthracit bei Dietmannsdorf zwischen dem Grenzconglomerat des Diirrenschöber 
(im N .) und den, einem sehr tiefen Niveau angehörigen halbkörnigen Kalken 
(im S .) bei Lorenzen und Strechau, fast in der Mitte, somit fast in der halben 
Mächtigkeit der Silurformation dieser Gegend.

Aus diesen Angaben sieht man wie wenig Uebereinstimmung die Reihenfolge 
der Schichten in dem Silurgebiete westlich von Eisenerz mit dem am Erzberge 
beobachteten zeigt. Hier die massenhafte Entwickelung der erzführenden Kalke, 
dort gänzlicher Mangel desselben, Vorkommen von Anthracit und von viel tiefer 
liegenden halbkörnigen Kalken.

Bevor ich weiter gehe muss ich noch einer genaueren Orientirung wegen, 
eine Betrachtung über die Hangendschichten der eben verglichenen Silurischen 
Gegenden anstellen.

Am Erzberg folgt über der Grenzbreccie ein rother Sandstein aus dem 
sich weiter im Hangenden, wie angegeben wurde, der echte W erfener Schiefer 
entwickelt. Die Frage drängt sich dem Beobachter auf: hat man hier in dem 
rothen Sandstein zwischen der Breccie und der echten W erfener Schiefer eine 
der Trias verschiedene, ältere Formation zu suchen oder zu verwerthen?

Nach den gemachten Beobachtungen in Süd-Tirol *) erscheinen unter den an 
Versteinerungen reichen Schichten von Seiss und der Campiler Schichten, die 
unsern Versteinerungen führenden Schichten des W erfener Schiefers entsprechen, 
noch die rothen Sandsteine von Gruden stellenweise bis 400 Fuss mächtig, ohne 
Versteinerungen.

Auch nördlich vom Dürrenschober zwischen Lietzeh, Admont und der öster
reichischen Grenze findet man, bei grossartiger Entwickelung der Mächtigkeit des 
W erfener Schiefers (der Pleschberg bei Ardning über S000 Fuss Meereshöhe 
besteht ganz aus W erfener Schiefer) 3)  den bedeutendsten tieferen Theil dessel
ben ganz versteinerungsleer. Aber hier steht zugleich in dem tiefsten Theile des 
Sandsteines ohne Versteinerungen ein Gyps und Salzthon *) mit Pseudomorphosen

*) Ferd. Freih. v. R i c h t h o f e n :  Gcogn. Beschreibung de r Umgebung von Predaozz
St. Cassian u. s. w. in S üd-T iro l. Gotha 1860.

2)  Jahrbuch der k. k. geolog. Reiehsanstatt 1853. p. 470.
s)  Jahrbueh der k. k. geologischen R eichsanstalt VI. 1853. p. 102.

K. b. zoologische B e ic h ia o s ta lt. 1865. 15. Band. III. H eft. 3 6
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nach Steinsalz an, die es erlauben mit um so grössererer Sicherheit auch diesen 
tiefsten Theil des W erfener Schicfcrs noch in die Trias einzureihen.

Dieser tiefste Theil des W erfener Schiefers wird sowohl bei Admont west
lich als auch bei Lietzen östlich von unserem Grcnzconglonierate unterteuft.

Hieraus würde die Folgerung zu ziehen sein, dass auch der versteinerungs
lose rotlie Sandstein nördlich vom Erzberg, dessen Mächtigkeit hier bei weitem 
nicht so bedeutende Dimensionen annimmt, der Trias angehöre.

Schwieriger ist schon der Versuch, das Alter der Grenzbreccie selbst zu 
bestimmen. Am Dürrenschobcr ist es insbesondere die Beschaffenheit der Grund- 
masse, die für eine innigere Verwandtschaft des Grenzconglomerates mit den 
silurischen Ablagerungen spricht. In Eisenerz ist das Gestein deutlich aus Bruch
stücken der Silnrformation zusammengesetzt und enthält Stückc von verwitterter 
Rohwand. Das Grenzconglomerat 'kann somit als eine letzte oberste Schichte 
der Silurformation, und ebenso mit Recht, als der Beginn der Ablagerung irgend 
einer zwischen der Trias und dem alpinen Silur fallenden Formation betrachtet 
werden deren weitere Entwickelung hior unterbrochen wurde. Denn das Binde
mittel der Grenzbreccie bei Eisenerz ist nicht roth gefärbt und die Zugehörig
keit derselben zur Trias daher auch an dieser Stelle unwahrscheinlich. Hervor
zuheben ist insbesondere die ungleiche Mächtigkeit dieser Schichte und das 
Fehlen derselben an vielen Punkten, wie auch die Auflagerung des rothen 
Sandsteines, bald unmittelbar auf dem Erze, bald durch die Vermittlung der 
Breccie. Hieraus folgt eine vollkommene Unsicherheit und Ungewissheit über das 
Niveau der Grenzbreccie, welches sie einnimmt. Die Frage ob die Spatheisenstein- 
Schichte am 'Erzberg die daselbst von der Grenzbreccie überlagert wird, die 
höchste Schichte der alpinen Grauwacken-Formation sei, bleibt somit unbe
antwortet.

Schon im citirten Durchschnitte L i p o i d ’s Uber den Nagelschmiedbau 
machte ich aufmerksam auf das Wiedervorkommen der schicfrigen Grauwacke 
über dein höchsten in dieser Gegend bekannten Eisensteinkalk.

Eben so zeigt ein von F. v. L i dl gezeichneten Durchschnitt <) durch die 
Grauwafeken-Formation von Zeiritefcampl nach Radmer an der Stuben, über der 
höchsten Kalkeinlagerung mit einem geringen Lager von Spatheisenstein noch 
eine bedeutende Schichtenfolge der Grauwacke mit den Eisensteinvorkommen in 
der Radmer. Äusserdem verzeichnet dieser Durchschnitt zwei, durch Grauwacke 
von einander getrennte Kalkzüge.

Diese Darstellung mag deutlich genug, den vorläufigen Mangel an irgend 
einem festen und sicheren Horizont bewiesen haben, der uns bis heute bekannt 
geworden wäre, von dem aus inan an den meisten Stellen der Zone eine Orienti- 
rung in Bezug auf die hangenden und liegenden Schichten der Formation über 
die obersten und unterstell Lagen derselben, vornehmen könnte.

Noeh schwieriger wird diese Aufgabe weiter im 0 . bei Golrad. In der weit 
nach N. vorgerückten Bucht der Grauwacken-Formation zwischen dem Seeberg 
und der Hohen Veitsch fehlen alle die im früheren berührten Anhaltspunkte zur 
Orientirung in der erzführenden Formation. Kalkeinlagerungen aller Art fehlen 
hier ganz; die Grenzbreccie ist ebenfalls nicht vorhanden; die schwarzen g ra
phitischen Schiefer scheinen nicht entwickelt zu sein. Die Hauptmasse der Erz- 
formatiou bilden rothe grobe versteinerungslose Sandsteine, ähnlich jenen wie sie 
am Hangenden des Erzberges bekannt sind. W as noch eiiigcrmaassen an den

*) Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsonstalt IV. 1853. p. 429.
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westlichen Theil der Silurformation in Steiermark erinnert, sind Gesteine ähnlich 
der schieferigcn Grauwacke.

Doch reicht diese pctrographische Aehnlichkcit nicht aus da diese Grauwacke 
in grobe Sandsteine häufig übergeht die sehr lebhaft au die Gesteine der Karpa
then, die unter dem Namen rother Sandstein von dort bekannt sind, erinnern und 
auch jenem Sandstein ähnlich der bei St. Veit nächst Wien vorkommt und in der 
Briihl das dortige Gypsvorkommen begleitet.

In Eisenerz ist noch kein Vorkommen von rothem Sandstein oder Schiefer 
unter dem Erzlager bekannt. In Golrad wird das Hauptlager von gelhrothcn Ge
steinen unterteuft. Hoch über diesem Niveau erst an den Gehängen des Karajiels, 
Golrad W . erscheinen echte W erfener Schiefer.

Noch weiter in 0 . dürften abermals in der Umgegend von Neuberg Verhält
nisse herrschen die an jene um Eisenerz einigermaassen erinnern, doch sind uns aus 
dieser Gegend nur sehr wenige Details bekannt, und diese bieten keine hinrei
chenden Anhaltspunkte zu Vergleichungen dar.

Die Frage: gibt es Spatheisensteinlager in der Triasformation der Alpen? 
fällt genau mit den Fragen zusammen: >vo ist die Grcnec der Silurformation, wo 
jene der Trias, und liegt zwischen diesen beiden Formationen eine dritte gelagert 
in den Nordalpen?

Nur Funde von Petrefacten in der Nähe dieser Lagerstätten oder in ihnen 
selbst können diese Fragen ausser Zweifel stellen.

Aus dieser Zusammenstellung geht deutlich hervor, wie vieles zu thun noch 
übrig ist. Gewiss verdiente die Grauwackenzone der Nordalpen eine eigene Bear
beitung, die sich eingehend und einheitlich mit den Verhältnissen derselben in 
ihrem ganzen Verlaufe beschäftigen sollte. W ir können uns begnügen „viribus 
unüis* aller jener Herren Gönner und Freunde die im Verlaufe dieser Arbeit 
genannt sind, factisch nachgewiesen zu haben, dass man in allen Schichten der 
Grauwackenzone Versteinerungen zu erwarten und zu suchen hat, ferner auf viele 
Mängel und Unvollkommenheiten unseres Wissens über die genannte Zone hin
gewiesen und noch die Verfolgung der petrefactenführenden Schicht am Krumpalbl, 
in Aussicht gestellt zu haben, die viel versprechend aussieht.

Es wurden 20.000 Clr. Erze von einer verdeckten Stelle hinweggeräumt, um 
diese Stelle der Beobachtung zugänglich zu machen, gewiss ein seltener Fall von 
Zuvorkommenheit im Interesse des Fortschrittes der Geologie. Wenn dabei auch 
nicht grossartige Resultate erzielt wurden, so sind auch keine Zweifel geblieben.

Daher sei es erlaubt allen jenen hochverehrten genannten Gönnern und 
Freunden, die in geistiger oder materieller Hinsicht mich bei der Verfolgung des 
neuen Fundes von Petrefacten am Erzberge bei Eisenerz unterstützten, meinen 
ergebensten und freundlichsten Dank auszusprechcn.

36*
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III. Fossilien aus den neogenen Ablagerungen von Holubica bei 
Pieniaky, südlich von ßrody im östlichen Galizien.

Nach den Bestimmungen der Herren A. Letoeha und F. Karrer.

Mitgetheilt von D. S tu r .
V orgeleg t in der S itzung der k. h. geologischen Reichean«talt am IS . April

W ährend der geologischen Uebersiehtsaufnahme in Ost-Galizien im Sommer 
1859, hatte ich an einem mir von Herrn E. S c h a u e r ,  Custos der Naturalien
sammlung des Herrn Grafen Wladimirz D z i e d u s z y c k i  zu Lemberg angegebenen 
Fundorte neogener Fossilien eine Aufsammlung veranstaltet, deren Ergebniss »um 
Theil an das k. k. Hofmineralicn -  Cabinet eingesendet wurde, zum Theil aber für 
unsere eigene Sammlung bestimmt war. Diese petrefactenreichc Localität befin
det sich bei H o l u b i c a  ö s t l i c h ,  nördlich von Pieniaky, südlich von Brody. Im 
Herbste des.fahres 1889 hat nun auch Heur S c h a u e r  in der Umgegend von Pie
niaky gesammelt und von dem erhaltenen Materiale eine bedeutende Partie der 
k. k. geologischen Reichsanstalt zum Geschenke gemacht.

Die Einsendung des Herrn S c h a u e r  hatte ich am 10. Jänner 1860 bereits 
vorgelegt, ohne ein vollständiges Verzeichniss der gefundenen Arten geben zu 
können. (Jahrb. d. geolog. Reichsanstalt. XI. 1860. Verh. p. 12). Doch konnte 
damals schon ein Verzeichniss jener Arten nach Bestimmungen des Herrn Dr. 
H ö r n e s  vorgelegt werden, welche in der an das k. k. Hofmineralien-Cabinet von 
mir eingesendeten Suite von Versteinerungen von Holubica enthalten waren. (1. c. 
p. 12— 13.) Heute bin ich nun im Stande ein vollständiges Verzeichniss jener 
Fossilien mitzutheilen, die die k. k. geologische Reichsanstalt aus der Umgegendvon 
Pieniaky besitzt, und zum grossen Theile dem Geschenke des Herrn S c h a u e r  zu 
verdanken sind, zum Theile aber aus meiner eigenen Aufsammlung herrühren.

Das Materiale ist von zweierlei Art. Die eine viel grössere Menge des Ma
terials stammt aus dem unter dem Leithakalke Ost-Galiziens unmittelbar folgen
dem S a n d e .  Die Petrefacten sind kreideweiss, etwas corrodirt, trotzdem aber 
noch sehr gut erhalten; der sie enthaltende Sand ist Quarzsand, deseen Körner theil- 
weise sehr scharf sind. Die grosse Menge der Petrefacte ist zerbrochen in Bruch
stücken im Sande sehr reichlich vorhanden, und nur sehr zerstreut finden sich 
wohl erhaltene Stücke darunter. Bemerkenswerth ist der Umstand, dass —  die 
Exemplare der Ostrea digitalina E i c h  w. und des Pecttmcnhis pilosus L i nn .  
ausgenommen, von welchen einige die Grösse von 2 Zollen erreichen oder über
steigen—  alle übrigen Arten fast ohne Ausnahme nur in sehr kleinen Individuen 
vorhanden sind, wovon wenige nur zollgross, die grosse Menge aber nur einige 
Linien Länge zeigen. Dieses Grössen-Verhältniss wird vielleilcht am besten aus- 
gedriiekt sein, wenn ich erwähne, dass unter den 77 Mollusken-Arten dieser Lo-
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calität nur 33 ofFeft in Schachteln, die übrigen Arten aber alle in kleinen Petre- 
facten-Gläschen aufbewahrt werden. Die Mühe der Gewinnung dieser Petrefacte 
aus dem groben, mit zahllosen Bruchstücken von Schalen gemengtem Sande, war 
daher eine sehr grosse, und um so schwieriger die Arbeit, als die Gegenstände 
zu gross unter das Mikroskop sind, zu klein aber für das freie Auge erscheinen. 
Diese Schwierigkeiten konnten nur von dem unermüdeten Fleisse und aufopfern
dem Eifer des Herrn A. L e t o c h a  überwunden werden, dem wir nicht nur die 
Sortirung des Materiales, sondern auch die Bestimmung desselben zu verdanken 
haben. Ich selbst, der endlich doch diese Arbeit hätte ausführen müssen, fühle 
mich dem Herrn L e t o c h a  zu besonderem Danke verpflichtet, und zolle gerne der 
Aufopferung an Zeit und Mühe die vollste Anerkennung.

Folgendes Verzeichniss, dessen Mittheilung ich Herrn L e t o c h a  verdanke, 
enthält die Arten von Mollusken aus dem Muschelsande von Holubica:

Fossile Mollusken von Holubica bei Pieniaky, südlich von Brody, enthalten im Musehcl- 
sande nach Bestimmungen des Herrn Anton Letocha.

Ringicula buccinea D c s h.
Mitra fttsiformis B r  o c c. * 
Columbella subulata B r o c c .  '  
Buccinum semistriatum B r o c c .  * 

„  serralicosta B r o n n  
„ Bujardini D e  sh . 

Chenopus pes pclecani P h i l .  
Pyrula amdita B r o n g .
Mur ex varicosissimus B on . 
Pleurotoma ramosa B a s t .  *

„ harpula B ro c c .  
Cerithium pictum B a s t .

„ disjunctum T o  w. '
„ scabrum O liv .
„ Schwartxi H ö r  11 e s. 

Turritella Archimedis B r  o n g n . "
„ bicarinata E i c h w. 

Monodonta angulata E ic h  w. 
Trochus fanulum G m el. *

„ patulus B r o c c .  
Scalaria elathratula T u r t .  * 
Vermetus intortus L a  m. 
Siliquaria anguina L in n . * 
Pi/ramidella plicosa B r o n n  
Odonlostoma plicatum M on t. 
Turbonilla gracilis B r o c c .

» pygmaea G r a t .  
Sigaretus haliotoideus L in n .*  
Natica millepunetata L a m.

„ Joxephinia R i s s o 
Nerila picta F e  r.
Chemnilzia perpusilla G r a l .  
Eulima subulata D on.
Rissoa Venus d’O rb . *

„ ilontagui P a y r .  *
Lucina Sismondae D e sb .

„ borealis L in n .
Nucula nucleus L in n . 
Pectunculus pilosus L in n .

Rissoa Lacheeis B a s t .*
„ „ var. laevis. * 
„  Clotho H ö r n e s .  *
„ costellata G r a t .  *
„ extranea E ic h  w. *
„ ampullu E ic h w . * 

Paludina acuta D r a p .*
„ stagnalis B a s t .  * 

Bulla lignaria L in .
„ conulus De sh.
„ Lqjonkaireana B a s t .  

Calyptraea Chinensis L in n . 
Scutum Bellardi M ic h t .  * 
Dentalium entalis L in n .  * 
Chiton.
Ensis RoUei H ö rn e s .
Corbula gibba O l iv i.

„  carinata D u j. * 
Mesode$/na comea P o l i .  
Ervilia pusilla P h i l .
Fragilia fragilts L in n . 
Teltina donaeina L in n . 
Uonax Iticida E ic h w .  * 
Venus Haidingeri H ö rn . *

„ ovata P e n n .  *
„ fasciculala R e u s a .  * 

Cytherea pedemontana A g. * 
Circe minima M o n t. * 
Cardium päpillosum P o l i  
Cardita Irapesia B ru g . 
Diplodonta trigomda B ro n n  
Lucina denlata B a s t .

„ transversa B ro n n  
„ Dujardini D e s h.
„ columbella L a  m. 

Ostrea digitalinä E ic h w . 
Myliltts sp.
Pecten sarmenlicius G o ld f .

Die mit einem Sternchen (*) bezeichneten Arten sind in dem schon erwähn
ten Verzeichnisse des Herrn Dr. H ö r n e s  (1. c. p. 1 2 — 13) nicht enthalten.
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Besonders hebt Herr L e t o c h a  da« Vorkommen der Rissoa ampulla E i c h  w. 
und Rissoa cxtranca E ic h w . hervor. Ausserdem kam vor ein kaum eine halbe 
Linie im Durchmesser messender Zweischaler, denH esr L e t o c h a  zwischen Circe 
und Lutecia stellt. Auch sind zu erwähnen vereinzelt verkommende Fischzähne.

Herr E. S c h a u e r  hat aber noch y o ii  einer zweiten Stelle, die mir nicht be
kannt wurde, Petrefacten eingesendet, die ihrer ausserordentMch guten Erhaltungs
weise wegen von grossem W erthe sind. Nach der Angabe des Herrn S c h a u e r  
(in dem Briefe vom 22. Deeember 1859) stammt das zweite Materiale aUs dein 
Rinnsale einer Sehlucht ohngefahr 1000 Schritte südöstlich von der Saru^grube, 
in welcher obige Petrefacten gesammelt wurden, bei dem ersten Hause von Holu- 
bica. Dort hat das W asser in der Sohle des Rinnsales ein Loeh gewaschen und 
eine gelbliche Lehmschicht entblösst. Der Lehm ähnelt manchen Varietäten des 
Löss. Die zahlreichen Petrefacten sind darin sehr gut erhalten, g lä ttend , zum 
Theil noch mit Perlmutterglanz versehen.

Fossile Mollusken aus der Sohle eines Rinnsales einer Schlucht beim ersten Hause von 
Holubica (ungefähr 1000 Schritt südöstlich von der ersten Localität), enthalten in einer 

Lehmschichte, nach Bestimmungen des Herrn A. Letocha.
Ringicula buccinea De sh .

„ costata E ic h  w.
Chenopus pex pelecani P h i l .
Pleurotoma harpula B r o c c .

„ sp. jung.
Cerithinm scabrum O liv .

„ Bronni P a r t s c h .
„ iSchioartzi H ö r  n e s 

TurritellaArchimedis B r o n g n  (ju n g e  Ex.).
„ bicarinata E ic h w .

Pyramidella plicosa B r o n n  
Odontostoma plicatum M o n t.
Turbonilla gracilis B ro c c .

„ pusiüa P h i l .
„ turricula E ic h w .
„ pygmaea G r a t .

Actaeon sp. (ju n g e  Exem plare).
Natica millcpunctata L a  in.

„ Josephinia R is s o .
Chemnitzia Beussi H ö r n e s  
Rissoa Zetlandiea M ont.

.  Clotho H ö r n e s .

Uissoa ampulla E i e h w.
„ nova speeies.

Bithynia sp.
Acme FrauenfeUH H ö r n e s  
Paludina Partschi F r a u e n  f. 
Bulla truneata A d a m s  

„ Lajonkaireana B a s t .  
Turbo-Deckel.
Polia Legumen L in n .
Corbula gibba  O l  i t .

„ revoluta B r o c c .  
Cytherea pedemontana A g . 
Circe minima Mont .
Cardium popiliosttm P o l i  
Diplodonta rotundata Mo n t .  
Lepton corbuloides P h i l .  
Lucina columbella L a  m.

„ transversa B r o n n  
Cardita rudista L a  m.
Nucula nucleus L i n n .
Leda fragilis C h e m n .
Limopsis anomala E ic h w .

Auch hier fand sich der schon oben erwähnte Acephale e in , den Herr L e 
t o c h a  zwischen Circe und Lutecia stellt. Ausserdem liegt vor ein Bruchstück 
eines Echiniden. Im Ganzen 46 Arten Mollusken.

Herr L e t o c h a  hat vor der Sortirung und Bestimmung der Petrefacte 
der Lehmschichte, den an denselben haftenden Lehm entfernt, denselben 
gesammelt und geschlemmt, und in dem so erhaltenen Rückstände eine grosse 
Menge sehr wohl erhaltener Foraminiferen beobachtet.

Die Bestimmung der in diesem geschlemmten Materiale des Lehmes von Ho
lubica enthaltenen Foraminiferen hat Herr Felix K a r r e r  in freundlichster W eise 
übernommen und mir in folgenden Zeilen das Resultat seiner Untersuchung ver
zeichnet.

„Die Lehmschichte von Holubica ist eine reiche Fundstätte von Foramini
feren. Es ist nicht nur die Individuenzahl eine bedeutende, sondern auch die der 
/Arten, und diese Localität steht den bekannten Fundorten in gleichalten neogenen
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Ablagerungen des W iener Beckens so wie anderer Gegenden in .Oesterreich in 
jeder Beziehung nicht nach.

„Die Untersuchung von nur wenigen Lothen des geschlemmten Materiales 
ergab, dass in der Lehmschicht von Holubica 45 verschiedene, meist sehr schön 
erhaltene Foraminiferen-Arten vorhanden seien.

Unter diesen zeichnet sich eine moht unbedeutende Zahl durch wirklich 
massenhaftes Auftreten aus. Daneben finden sich Arten, die in geringer Menge 
Vorkommen, darunter einige sehr interessante Formen. Endlich «ine verhältniss
mässig geringe Zahl von Arten erscheint nur sehr selten.

„Im folgenden Verzeichnisse der gefundenen Arten ist die (Häufigkeit ihres 
Auftretens (kh =  sehr häufig, h =  häufig, ns =  nicht>se(ten, s =b= selten, 
ss =  sehr selten) in Holubica und das Vorkommen derselben in anderen typi
schen neogenen Localitäten angegeben,

Foraminiferen aus der Lehmschichte bei Holubica, nach Bestimmungen des Herrn 
Felix Karrer.

Yernculina spinulosa R s s .  ns — Nussdorf, 
Grinzing, C astelarquato ns.

Vertebralina sulcata R as. s — Lapugy, 
Wieliszba, ss.

Comuspira plicata C z iz .  s — Baden ss.
Biloculina simplex d 'O rb . ss. — Nuss

dorf b.
elypeata d’O rb . ss. — Nussdorf, 

Baden h. 
inomata d’O rb . ss — Ba

den s.
„ lunnla d’O rb . ss. — Baden h.
» «P?

Trüoculina inflata d’O rb . h. — ' Nuss
d o rf h.

consobrina d’O rb . hh. — Nuss
do rf b.

gibba d’O rb . bb. — Nuss
do rf h.

„ oculina d ’O rb . ss. — Baden s.
„ sp.? ss.

Spiroloculina badenensis d’O rb . ss — Ba
den ns.

Quinqueloculina Maytriana d ’O rb . b. — 
N ussdorf b.

Bronniana d ’O rb . ss. — 
N ussdorf s. 

triangularis d ’O rb . ss. — 
N ussdorf s.

Buchiana d’O rb . ss. — 
Nussdorf, Baden b. 

Akneriana d’O rb . ss. — 
Baden. ,b. 

cmUorta d’O rb . s. — 
Nussdorf. 

badenensts d 'O rb . ss. — 
Baden s. 

plicatella Eis s. s. — La
pugy ss.

„ sp. ? ss.
Alveolina ffaueri d’O rb . ss. — Baden s. 
(ilandulma laevigata d ’O rb . ss. — Nuss

dorf, Baden s.
Nodosaria aeuleata d ’O r  b. ss. — Baden s. 
Gultvlina communis d’O rb . s. — Nussdorf, 

Baden s.
excavata d ’O rb . ss. — Ba- ü'extüaria Mayeriana d /O rb . ss. — Baden s.

den b.
b fip. ? ̂  b.

Discorbina Partschiana d'O r  b. ss. —  Baden, 
N ussdorf h.

Haueri d ’O rb . ss. — Nuss
dorf ns.

„ obtusa d’O rb . s — Nuss
dorf b.

Rotalia Beccarii d ’O rb . hb. — Nussdorf, 
Baden h.

„ spinimarga R ss . s. —  Lapugy ss.
Planorbulina Boueana d ’O rb . ss. —  Nuss

dorf b.
lobatula d ’O rb . hh- — 'N uss

dorf h.

Globjgerina Irüoba R s s .  ss. — Nussdorf, 
Baden b.

Asterigerina planorbis bh. — N ussdorf h. 
Nonionina communis ‘d’O rb . hb. — Nuss

dorf h.
punctata 'd ’O rb . s. — Nuss

do rf s.
Polys(omella\ Fichteliana d ’O rb . s. — Nuss

dorf ns.
obtusa d 'O rb . bh. — Nuss

dorf ns.
crispa d ’O rb .  hh. — Nuss

dorf, Baden h.
.aeufeoto 'd’O rb .1 hh. — ‘Nuss

dorf, Baden ns.

„Aus diesem Verzeichnisse der Foraminiferen der Lehmschicht von Ho
lubica ersieht man, dass an dieser Lokalität jene Arten, welche entweder n u r  in
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N u s s d o r t '  oder z u g l e i c h  in N u s s d o r f  u n d  B a d e n  Vorkommen, vor allen 
übrigen Arten überwiegend auftreten.

„Formen die für B a d e n  a l l e i n  bezeichnend sind, erscheinen s e h r  s p a r 
s a m ,  so namentlich die R h a b d o i d e e n .  G a n z  f e h l e n  d i e  t y p i s c h e n  F o r 
me n  d e s  m a r i n e n  T e g e l s ,  wie z. B. die C r i s t e l l a r i d e e n  mit allen ihren 
Unterordnungen, selbst die meisten Q u i n q u e l o c u l i n e n  sind in ihrer Individuen
zahl beschränkt.

„Andererseits fand sich xonAmphistegina Tlatterina d 'O rb ., Reterostegina 
costata d 'O rb . n i c h t  e i n m a l  e i n e  S p u r  ein.

„Hat man es also nach deren Ergebnissen hier mit einer Ablagerung zu thun, 
die e n t s c h i e d e n  d e m N i v e a u  d e s  L e i t h a k a l k e s  e n t s p r i c h t ,  so kann 
dies keinesfalls die höchste Facies desselben: dieAmphisteginen- oderNulliporen- 
zone sein.

„In Hinblick auf das wenngleich beschränkte Auftreten entschiedener Badener- 
Vorkommnisse ist der Schluss erlaubt, dafür zu halten, dass d ie  L e h m s c h i c h t e  
von  H o l u b i c a  d e r  B r y o z o e n z o n e  d e s  L e i t h a k a l k e s  aequivalent sei. 
Der Mangel der Bryozoen in dieser Schichte spricht dieser Annahme nicht ent
gegen, da diese Thierclasse auch an vielen anderen Punkten in diesem Niveau 
nicht erscheinen, und dieselben überhaupt für die Bestimmung von Altersstufen 
der neogenen Schichten untergeordneter Bedeutung sind.“

Diese Schlussfolgerungen des Herrn F. K a r r e r  stimmen so ganz mit den 
Resultaten die aus dem Vorkommen der Mollusken sich ziehen lassen, und mit der 
wirklichen Lagerung der einzelnen Schichten in>Holubica und überhaupt in Gali
zien. Es ist nur im östlichen Galizien nördlich vom Dniester keine Ablagerung 
bekannt geworden, die man mit dem Tegel von Boden parallelisiren könnte. 
W as in Ost-Galizien an neogenen Ablagerungen entblösst zu finden ist, 
sind es Leithakalke, Nulliporen-Sande und Sandsteine und Sande, die unmittelbar 
unter dem Nulliporen-Niveau folgen und wohl am besten mit den, gleiches Niveau 
einnehmenden Sandcn von Neudorf, an den kleinen Karpathen, verglichen werden 
können. An gut entblösslen Gehängen folgt überall unter der Nulliporenschichte 
jener Sand, der die kreideweissen, corrodirten Pelrefacten von Holubica enthält, 
unter welchen der Pectunmlus seiner bedeutenderen Grösse wegen, in die Augen 
fällt.

Die Lehmschichte, aus welcher insbesondere die Foraminiferen stammen, 
habe ich selbst an Ort und Stelle nicht bemerkt. Aber aus den Bemerkungen des 
Herrn E. S c h a u e r ,  der die Lchmschichte in der Sohle einer Schlucht beobach
tet hat, geht deutlich hervor, dass sie noch im Liegenden der Muschelsandschichte 
die im Gehänge entblösst ist, je lagert sein muss. Und da die Foraminiferen nach 
den Bemerkungen des Herrn K a r r e r  die Lebmschicbte noch entschieden in den 
Schichtencomplex des Leithakalkcs zu stellen nöthigen, finde ich darin einen wei
teren Beleg für die obige Aussage, dass nämlich in Ost - Galizien, nördlich vorn 
Dniester auch die tiefsten Schichten die da entblösst sind noch dem Leithakalke 
angehören und jedes Vorkommniss das dem Badner-Tegel als parallel angegeben 
werden könnte in dem genannten Theile Galiziens fehlte.

Schlüsslich erlaube ich mir noch einmal, den beiden hochverehrten Herren
A. L e t o c h a  und F. K a r r e r  für ihre Bereitwilligkeit, mit welcher sic ihre Kraft 
vereinigten und mit aufopfernder Mühe die mitgctheillen Resultate erzielt haben, 
meinen verbindlichsten Dank auszusprechen.
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IV. Ueber den Dopplerit von Obbürgen und Ober das Verhalt- 
niss des Dopplerits zu Torf und mineralischen Kohlen, nebst 
Bemerkungen über künstliche peehkohlenartige Substanzen. 

Von Professor Franz Joseph K a u f m a n n  in Luzern.

Mitgetheilt in der Sitzung der k. k. geologischen Reichsanstalt am 16. Mai 186S.

Ich will nicht unterlassen, gleich Eingangs zu bemerken, dass ein wesentli
cher Theil dieses Aufsatzes von Herrn Prof. F. M ü h l b e r g  in Zug herrfihrt, 
indem derselbe auf mein Ansuchen eine Reihe von Elementar-Analysen der zur 
Sprache kommenden Substanzen ausgeführt und mir die Resultate nebst Anderem 
zur Aufnahme freundlichst mitgetheilt hat.

1. Der Dopplerit von Obbürgen.

Gegen Ende des Jahres 1863 erhielt ich von Herrn Forstaufseher Heinrich 
G ö l d l i n  von Luzern eine eigentüm liche peclikohlenartige Substanz, welche 
derselbe aus dem Torfmoore von Obbürgen mitgebracht hatte. Eine solche 
lebhaft glänzende schwarze Kohle war aus unsern Torfablagerungen bisher 
nicht bekannt geworden, und was besonderes Aufsehen erregte, war der Umstand, 
dass diese Kohle in einem weichen gallertartigen Zustande aus dem Torflager 
herausgenommen worden. Durch die nähere Untersuchung ergab sich indess, 
dass die Substanz nichts Neues w ar, sondern mit dem seit 1849 bekannt 
gewordenen Dopplerit von Aussee in Steiermark *) vollkommen übereinstimmte.

Das einsame Hochtbiilchen von Obbürgen in Unterwalden ist den Freunden 
der Gebirgswelt nicht unbekannt W er von Stansstad her den Gipfel des 
Bürgenberges, die Hammertschwand, ersteigen will, um die prachtvolle Aus
sicht zu geniessen, durchstreift jenes freundliche Thälchen seiner ganzen 
Länge nach und ist nicht wenig überrascht, auf dieser abgeschlossenen Höhe 
ein fruchtbares grünendes Gelände mit zahlreichen hablichen Häusern zu finden. 
Von der Capelle zu Obbürgen bis gegen die Trogenalp h in, die den südwest
lichen Fuss der Hammertschwand bekleidet, ist das Thal weit geöffnet, der 
Boden flach, das Gehänge zu beiden Seiten allmälig steiler gegen die beiden

Siehe die Abhandlung der Herren H a i d i n g e r  und S c h r ö t t e r  io den Sitzungsberich
ten der W iener Akademie 1849, S. 239.

K. k .  g e o lo g is c h e  R ftich aan ala ll. IK. B and. 18ftS. TU. Heft. 37
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Bergrücken ansteigend. Im Hintergrund des Thalbodens wurde von der Boden- 
cultur, welche in den Gebirgskantonen durchweg die W älder auf die unw irk
lichsten Stellen zurückgedrängt ha t, ein Tanngehölz übrig gelassen, wohl 
aus dem Grunde, weil hier der Boden sehr sumpfig is t, und zu nichts Besserm 
geeignet schien. Das Gehölz ist unter dem Namen B o d c n w ä l d c h e n  oder 
T a n n e n w ä l d c h e n  bekannt. In neuester Zeit hat sich herausgestellt, dass 
dasselbe auf einem mächtigen Torflager ruht, und hier ist auch der Ort, wo man 
den Dopplerit gefunden.

Die geologischen Verhältnisse der Gegend sind nicht uninteressant. Der 
Bürgenberg gehört der Kreideformation und Nummulitenbildung. Die beiden 
Gebirgsrücken, welche mit dem Thale von Obbürgen parallel streichen, sind 
anticlinale Gewölbe. Die dazwischen liegende Mulde gab dem Thälchen seine 
Entstehung. W eiche, graue Mergelschiefer, die der Nummulitenbildung an
gehören , bilden die obersten Schichten der Mulde und dienen wahrscheinlich 
auch "dein Torfmoore des Tannwäldchens zur Unterlage.

Fi*- 1.

Querprofll des Bürgenberges.
H. Rudistenkalk (U rgouien  d ’O r b . ) .  G. f ia n lt. S. S eew erlu lk  fw e is ic  K reide, S lnon ien  d ’O r b . ) .  

Nh. Num m nliieokalk und Q rüaaand. Nm. M erge lsch ie fer ilet» NmnmulilensyaLems.

Das Bodenwäldchen von Obbiirgen gehört zu den Hochmooren. Aus der 
Mitte desselben fliesst das in Gräben sich sammelnde W asser nach zwei ent
gegengesetzten Seiten bis an den Rand des W äldchens, um sich daselbst an 
verschiedenen Stellen in natürliche Versenklöcher zu verlieren. Es gibt am 
Nord- und Südrand zusammen gegen zehn solcher Löcher, welche das aus 
dem Moore und von den nächsten Abhängen zustrümende W asser auffangen 
und in unsichtbaren unterirdischen Canälen fortleiten. Die Länge des Moores 
beträgt etwa 700 Meter, die Breite 250 M eter, die Höhe über Meer 780 Meter. 
Die Erhebung des Moores über seine Ränder beläuft sich auf etwa 15 Fuss. 
Ausgral)ungen haben bis je tz t hauptsächlich in der Mitte des Moores statt
gefunden und h ier, bei 12— 14 Fuss Tiefe , kam der Dopplerit zum Vorschein. 
E r ist in halbfuss- bis fussdicken Massen eingelagert in einen schwarzen Torf 
und durchschwärmt den Torf nicht selten auch in Form dünner, sich verzweigender 
Adern oder kleiner isolirter Nester und Streifen.

Der Dopplerit von Obbürgen, frisch aus dem Lager genommen oder unter 
W asser aufbewahrt, ist amorph, geruch- und geschmacklos, auf dem Bruche 
flachmuschlig, fettglänzend, schwarz, auf Papier gestrichen mahagonifarbig, 
an dünnen Kanten schön röthlichbraun durchscheinend. Die Masse zeigt Elasticität, 
zerklüftet sich aber bei stärkerm Drucke. Sic lässt sich leicht zwischen den 
Fingern zerreiben und ist bedeutend weicher als Talk. Das spec. Gewicht 
wurde bestimmt auf 1,09. Mit einem scharfen Messer kann man die Masse
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in ganz dünne Blättchen zerschneiden, die später nicht mehr zusammen kleben. 
Unter dem Mikroskope erscheint der Dopplerit, selbst bei SOOfacher Vergrös- 
serung, homogen; doch gibt es auch feinkörnige Partien. Er ist durchscheinend, 
bald m ehr, bald w eniger, je  nach der Dicke des Objectes, und hiernach richtet 
sich bei durchfallendem Lichte auch die F arbe , indem Uebergänge vom hellsten 
Gelb bis ins dunkle Rothbraun Vorkommen. Ganz dünne Partikel sind nahezu 
wasserhell. Die Mittelfarbe, welche alle Nuancen beherrscht, ist „holzbraun“ 
(wie fimisirtes Mahagoniholz). Zuweilen begegnet man eingelagerten Bruch
stücken von Zellgewebe, welches an die zierlichen Gewebeformen gewisser Moos
blättchen erinnert. Setzt man, zufolge einer Mittheilung des Herrn M ü h l b e r g ,  
dem Objekte unter dem Mikroskope etwas unterchlorigsaures Kali z u , so löst 
sich die braune Doppleritmasse allrnülig auf,  und die Zellgewebetrümmcr bleiben 
farblos zurück.

Der nasse Dopplerit von Obbürgen gibt, bis er lufttrocken ist, 66 Pct. 
W asser ab. Bei 100" C. stieg der Gewichtsverlust auf 76-8 Pct. Bei 110« C. 
erhielt Herr M ü h l b e r g  sogar eine W asserabgabe von 81*8 Pct.

Der gelatinöse Dopplerit kann Jahre lang unter W asser aufbewahrt 
werden, ohne sich zu verändern. W ird er hingegen unter Zusatz von wenig 
W asser zerrieben, so erfolgt eine äusserst feine Zertheilung, so dass sich 
anfangs die ganze Masse zu lösen scheint. Ein nicht unhedeuteuder Tkeil 
der zerriebenen Masse bleibt sogar wochenlang in der Flüssigkeit suspendirt 
und kann durch Zusatz vou Mineralsäuren und Mineralsalzen, sowie auch durch 
Gefrierenlassen ausgeschieden werden. Nur ein ganz geringer Theil geht aber 
wirklich in Lösung über, wie sich durch Filtriren zeigt. Das Filtrat hat eine 
weingelbe Färbung. Herr M ü h l b e r g  bemerkt aber hiezu: „Ein gelbes Filtrat 
erhält man blos bei Anwendung von lufthaltigem Wasser. Bei Anwendung 
von ausgekochtem W asser ist das Filtrat farblos. Dieses Verhalten lehrt, dass 
der lösliche Körper erst in Folge der Oxydation durch den im W asser gelösten 
Sauerstoff entsteht.“

Der lufttrockene Dopplerit vou Obbürgeu zeigt starken Fettglanz, schwarze 
Farbe, muscheligen Bruch, schwärzlichbraunen Strich, etwas Sprödigkeit, eine 
Härte von 2, ß uud ein specifisches Gewicht von 1,39. Dünne Blättchen, gegen 
das Licht gehalten, sind schön braunroth durchscheinend. Solche Blättchen, von 
der Grösse eines halben Quadratzolles, lösen sich oft von selbst vom Boden der 
Gefässe ab , in denen das durch Zerreiben des Dopplerits erhaltene braune 
W asser eingetrocknet war. Fein zerriebener Dopplerit liefert ein umbrafarbiges 
Pulver.

Der trockene Do pplerit brennt auf ähnliche Art wie Torf, ohne zu flammen, 
aber lange Zeit in seiner eigenen Hitze fortglimmend. Dabei riecht er anfangs, 
bis alles W asser ausgetrieben is t , wie brennender Torf oder brennende Mott
haufen, später aber wie brennendes dürres Holz. Er hinterlässt eine ziemliche 
Menge (5 — 14 P c t.)  einer gelblichweissen Asche, welche in W asser alkalisch 
reagirt, mit Säuren braust und mit Ferrocyankalium deutliche Reaction auf 
Eisen gibt.

Trockener Dflpplerit, in W asser gelegt, bleibt längere Zeit unverändert. 
Nach einigen Tagen indess erweicht er insofern, dass er den Eindruck des 
Fingernagels anninunt, auch wohl zwischen den Fingern in kJeine Brockel zer
drückt, aber doch nicht auf Papier gestrichen werden kann. Fernere Verände
rungen aber s ind selbst durch monatelange Einwirkung des Wassers nicht zu 
erzielen. Auch heisses W asser, sowie Alkohol, Aether und Terpentinöl bewirken 
keine Lösung.

37 *
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W ird Doppleritpulvcr mit W asser unter das Mikroskop gebracht, so 
erscheinen die Partikel homogen oder zuweilen fein granulirt, holzbraun bis 
schwarz, je  nach der Dicke des Objects. Nach Zusatz von Aetzkali sieht man die 
Partikel aufquellen und an Durchsichtigkeit gewinnen, so dass nun ein helles bis 
dunkles Holzbraun (je  nach der Dicke) das ganze Sehfeld beherrscht. Schwefel
säure hat eine entgegengesetzte W irkung. Jod färbt dünne Theilchen schön 
messinggelb. Jod und Schwefelsäure bewirken zuweilen da und dort eine schöne 
hlaue Färbung, die Hauptmasse aber bleibt unverändert. Durch das Macerations- 
verfahren von S c h u l t z  (Kochen derSubstanz mit Salpetersäure und chlorsaurcm 
Kali) werden kleine Stücke Dopplerit in kurzer Zeit entfärbt und verschwinden 
endlich unter Gasentwicklung. Concentrirte Schwefelsäure schwärzt uud trübt 
sich mit Dopplerit, vermag ihn aber nicht zu lösen.

Herr Professor M ü h l b e r g  hat, wie Eingangs bemerkt, den Dopplerit zu 
wiederholten Malen analysirt und theilt mir hierüber Folgendes mit.

Nr. 1. G e l a t i n ö s e r  D o p p l e r i t  von O h h i i r g c n  verlor bei 110° C. 
81* 8 Pct. W asser und ergab sodanu:

Asche........................... 14‘32 Pet. aschenfrei gedacht
C ................................... 49-54 „ . . .  . 'T T s7 ^ fP c T
H ................................... 4 - 6 * .............................. 5-4 „
O +  N ........................... 31*51 „ .....................  36 8 „

N. 2. D o p p l e r i t  von  O b b ü r g e n ,  welchcn Herr M ü h l b e r g  in luft
trockenem Zustande von mir erhalten hatte, ergab nach dem Trocknen:

Asche........................... 9'77 Pct. asclicnfrci gedacht
C ..................................  50-44 „ . . .  .'" 'rT 55^9Ö T ctr’
H ..................................4 - 6 4 ...............................5 1 4  „
O + N .......................... 35-15 „ .....................  38-96 „

Nr. 3. L u f t t r o c k e n e r  D o p p l e r i t  von  O b b ü r g e n ,  welchen Herr 
M ü h l b e r g  von einem seiner früheren Schüler erhalten hatte, verlor bei 110° C, 
19* 7 Pct. W asser und ergab:

A s c h e ................... .... . 5-2 Pct. aschenfrci gedacht
c ................................... 52*2 „ . . .  .''TTlwHfpSr'’’
H ...................................5-9 „ ....................... 6-2 „
O +  N ........................... 35-7 „ .....................37-6 *

Nr. 4. L u f t t r o c k e n e r  D o p p l e r i t  v o n  A u s s e e  in Steiermark, welchen 
ich von Herrn Dr. K r a n t z  in Bonn erhalten hatte, verlor bei 110° C. 20* 04 Pct. 
W asser und ergab:

Asche........................... 5-18 Pct. aschcntrei gedacht
C ...............................  53-04 „ . . .
H ............................... 4-93 „ .......................5-20 „
O + N ........................ 36-85 „ .................... 38-86 „

Zieht man aus den vier Analysen das Mittel, so ergibt sich für den aschen- 
frei gedachten Dopplerit:
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C .........................................................36 -4 6  Pct.
H .........................................................5 -4 8  „

O +  N ...............................................  38 06 „

Die einzige Analyse von Dopplerit, welche unseres Wissens bisher bekannt 
war, ist diejenige von Professor S c h r ö t t e r  über den D o p p l e r i t  von  
A u s s e e 1) , nämlich:

A s c h e ................................. 5*86 Pct. aschen- und N frei gedacht

C ........................................... 48 06 „ . . . . " . T i i M i s  P c t
H ...........................................4 93 ...........................................  5 -3 4  „
0  ...........................................  40 07 „ ..................................  43 03 „
N ...........................................1 0 3 .

Bei allen diesen Analysen geschah die Verbrennung nach der gleichen 
Methode, nämlich uater Hinzuleiten von reinem SauerstofTgas. Es fallt auf, dass 
die S c h r ö t t e r ’sche Analyse nicht unbeträchtlich von denen M ü h l b e r g ' s  
abweicht. W ar das Material verschieden? Oder hat sich irgendwo ein Fehler 
eingeschlichen?

Lufttrockener pulverisirtef Dopplerit löst sich in starker Kalilauge bei der 
Siedhitzc bis auf einen ganz geringen, aus Zellgewebetrümmern bestehenden 
Rückstand. Dasselbe Verhalten zeigt nach G ü m b e l  auch der Dopplerit von 
Berchtesgaden a) . Man erhält eine braunrothe Flüssigkeit. Die gesättigte, d. h. 
durch Kochen von Kali mit einem Ueberscliuss von Dopplerit erhaltene Lösung 
reagirt nur schwach alkalisch, und mehrere Tage der Luft ausgesetzt, nimmt sie 
kaum etwas Kohlensäure auf. Der Dopplerit charakterisirt sich demnach als 
Säure, ist aber wohl ein Gemenge verschiedener Säuren (Torfhumussäuren). Bei 
fortgesetzter Verdunstung trocknet die Lösung endlich vollständig ein, wird 
spröde, glänzend, schwarz und ist in W asser wieder löslich. Durch Mineralsäuren, 
sowie auch durch Essigsäure wird der in Kali gelöste Dopplerit in Form brauner 
Flocken vollständig ausgefällt. Der Niederschlag1 wird nach dem Aussüssen und 
Trocknen schwarz, glänzend, spröde. Herr M ü h l b e r g  hat diese Substanz 
analysirt und folgendes Resultat erhalten.

Nr. S. K a l i - A u s z u g  a u s  D o p p l e r i t  von Obbürgen, bei 110 C. 
getrocknet, ergab in zwei Analysen:

a. b. Mittel aus a und b
Asche . . . . . . 0 B9 Pct. . . . . . 0 -5 8  Pct. aschen frei gedacht

C . . . . . . . 5 8 0 8  „ . . . . . 58 -1 8  „ . . . .  58*5 Pct.
H . . . . . . . 8 0 3  „ . . . . . 4 -9 7  „ . . . .  5 0  „
O + N  . . . . . .  3 6 -5  „

Der Kali-Auszug ist also etwas reicher an KohlenstofF, als der ganze 
Dopplerit. Diess erklärt s ich , nach Herrn M ü h l b e r g ,  daraus, dass der unlös
liche Theil des Dopplerits aus noch unzerstörter oder nur theilweise zersetzter 
Zellsubstanz besteht, deren Kohlenstoff nicht über SO P ct., bei reiner Cellulose 
sogar nur 4 4 ‘44 Pct. beträgt.

Sitzungsberichte der W iener Akademie 1849.
2J  Jahrbuch von L e o n h a r d  und B r o n n  1858, S. 287 IT.
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II. Torf.

S c l i r  o t t e r  betrachtet den Dopplerit als eine mehr als gewöhnlich homogene 
Torfmasse, welche ihre gelatinöse Beschaffenheit der grossen Menge von absor- 
birtem W asser verdankte. G ü m b e l  erklärt den Dopplerit ebenfalls als homogenen 
Torf, der aber eigentlich nur scheinbar homogen sei. Angenommen, dass homo
gener Torf und Dopplerit Eines seien, so ist doch (soweit ich mich in der 
Literatur habe orientiren können) die Frage nicht erschöpft, ob und in welchem 
Verhältniss der nicht homogene, d. i. der gewöhnliche Torf diejenige Substanz 
enthalte, welche wir Dopplerit nennen.

Brauner faseriger Torf zeigt bekanntlich fast durchweg unverkennbare 
pflanzliche Textur. Man wird aber in der Regel noch etwas Anderes dabei ent
decken, wenn man den Torf mit einem scharfen Messer anschneidet und die 
Schnittfläche bei auffallendem dircctem Sonnenlichte durch die Loupe betrachtet. 
Da und dort sind g l ä n z e n d e  s c h w a r z e  P a r t i k e l  eingestreut, welche mit 
der Umgebung verbunden sind, sich aber mittelst der Messerspitze herauslösen 
und durch das Mikroskop weiter untersuchen lassen. Man zertheilt dieselben auf 
dem Objectträger unter Zusatz von Kali und findet nun die gleiche homogene 
Substanz, wie beim Dopplerit, durchscheinend, gelb bis braun je  nach der Dicke 
des Objects. Die Substanz ist, wie Dopplerit, in kochender Kalilauge löslich und 
scheint auch in der Tliat nichts anderes zu sein. Daneben kommen immer auch 
körnige oder streifige braune Bestandtheile zur Beobachtung. Bei einem jungen, 
oberflächlichen Torf sind solchc Partikel seltener, als bei altern, tiefem Sorten, 
und mit ihrer Zunahme geht auch die nach der Tiefe allmälig überhandnehmende 
Festigkeit und schwarze Färbung des Torfes Hand in Hand. Schwarzer Torf 
erscheint beim Reiben und Anschneiden fast durchweg glänzeud. Unter dem 
Mikroskop, mit Kali befeuchtet, ist er braun durchscheinend, theils körnig, theils 
homogen und in letzterem Falle von Dopplerit nicht zu unterscheiden. Manchc 
Stücke schwärzlichen Torfes, wie ich von zwei Localitäten des Kantons Bern 
(Schwarzenegg und Allmendingen) vor mir habe, führen förmliche kleine Adern, 
Nester und Schnüre einer glänzenden, schwarzen, dem Dopplerit gleichkommenden 
Substanz.

Es ist bekannt, dass Torf in siedender Kalilauge zum Theil löslich ist. Der 
Kali-Auszug, auf dieselbe W eise wie beim Dopplerit bereite t, wird nach dem 
Trocknen zu einer schwarzen, glänzenden, spröden Masse mit allen Eigenschaften 
des lufttrockenen Dopplerit«. W ird aus dem frischen leuchten Auszug ein Theil 
des W assers durch Auspressen entfernt, so bleibt eine dem gelatinösen Dopplerit 
ähnliche Substanz: schwarz, rothhrauu durchscheinend, glänzend von leberartiger 
Consistenz, auf Bruchflächen oft federartig gezeichnet u. s. w. Der in Kali unlös
liche Rückstand ist nach dem Trocknen heller gefärbt und weniger compact. 
Unter dem Mikroskop besteht er aus farblosen, gelben oder braunen Zellgewebe
resten, deren Textur sich um so deutlicher zu erkennen gibt, je  jünger der Torf 
w ar; hrauu durchscheinende homogene (doppleritartigc) Bestandtheile kommen 
nicht mehr vor.

Ueber Torf hat Herr M ü h l b e r g  mehrere Analysen ausgeführt, wie folgt.
Nr. 6. T o r f  von  R ü d i s w y l  hei Ruswyl (Kant. Luzern), dunkelrothhraun, 

mehr compact als faserig, e rgab :
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A s c h e .............................2*1? Pct. aschenfrei gedacht

C ......................................50 -5 2  „ . . .
H ...................................... 5 - 9 8 .....................................6 1 »
O +  N .............................41 a42 „ ..........................4 2 -2  „

Es fallt auf, dass diese Zahlen mit S c h r ö t t e r ' s  Analyse des Dopplerits von 
Aussee so nahe übereinstimmen.

Nr. 7. K a l i - A u s z u g  a u s  o b i g e m  T o r f  in zwei Analysen ergab:

a. b. Mittel aus a. und b.
Asche .  .  . .  .  .  1-6(5 Pct. .  . .  .  i-48 P d . aschenfrei gedacht

. . .56-11 . .  .  .  .  66-88 Pct.
.  .  .  5-02 „  .  . .  .  .  B-02 „  .. .  .  .  5-10 „

O +  N .  .  . .  . . 3 8 - 0 2  „

Dieses Resultat stimmt beinahe vollständig überein mit dem aus den Analysen 
Nr. 1— 4 (Dopplerit) erhaltenen Mittel (S . 7 ). Der grössere Kohlenstoffgehalt 
im Vergleich zu Nr. 6 erklärt sich wie bei Nr. 5.

Nr. 8. K a l i - A u s z ü g e  a u s  v e r s c h i e d e n e n ,  m e i s t  a l t e r n  T o r f 
s o r t e n  und aus diluvialer (aus Torf entstandener) S c h i e f e r k o h l e ,  gleich
förmig unter einander gemengt, ergaben in zwei Analysen:

a. b. Mittel aus a. und b.
A s c h e ........................ 3 -7  P c t . ....................... 3 -6  Pct. aschenfrei gedach t

C .................................  57 0 .......................... 5 7 -2  „ . . .  T T T s i K T p ^ r ' '
H ....................... 6-0 .................... 6-2 „ ................... 6-2 „
O +  N ................... 33-3 „ . > . . 33-0 „ ......................34-6 „

Zieht man aus den Analysen No. 7 und 8, die indess ziemlich von einander 
abweichen, das Mittel, so ergibt sich für den in Kali löslichen Theil des Torfes, 
aschenfrei gedacht:

C .................................  5 8 -0 4  Pct.
H ..................................5 -6 5  „
O +  N ........................36-31 „

was beinahe vollständig übereinstimmt mit dem aus Dopplerit erhaltenen Kali- 
Auszug (No. 5).

Die relativen Gewichtsverhältnisse des in Kali löslichen Antheils habe ich bei 
verschiedenen Torfarten annähernd bestimmt, wie folgt:

a) T o r f e r d e  o d e r  s c h w ä r z l i c h e  H u m u s e r d e  a u s  d e m R o t h s e e -  
r i e d  bei Luzern, unmittelbar die lebenden Pflanzen (Moospolster) tragend, 
e r g a b   25— 30 Pct.

b) T o r f  von  W a u w y l  (Kant. Luzern), 3 Fuss tief genom
men, hellbraun, leicht, locker, faserig, e r g a b .......................................  54 *

c) T o r f  von W a u w y l , 6 Fuss tief, etwas dunkler als b, doch
mit erkennbaren Fasern und ziemlich le ic h t............................................ 55 „

rf) T o r f  von W a u w y l ,  9 Fuss tief, kaffeebraun, ziemlich 
schwer und c o m p a c t ................................................................................... 65 „

e) T o r f  von  S c h w a r z e n e g g  (nordöstlich von Thun), 
schwärzlichbraun, schwer, compact, da und dort mit feinen schwar
zen, pechglänzenden Streifchen...................................................................  77 „
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^ T o r f v o n K a l t b a c l i  (Kant. Luzern), schwarz, schwer, sehr 
fest, beim Anschneiden stark glänzend, beim Eintrocknen rissig 
zerklüftet...........................................................................................................  71 Pct.

Diese sechs Sorten bilden der Farbe nach eine gleichmässig fortlaufende 
Reihe.

Nach dem Bisherigen dürfte nun wohl der Schluss gerechtfertigt sein, 
dass die Doppleritsubstanz im Torf eine allgemeine Verbreitung hat, und zwar so, 
dass je  weiter vorgerückt der Torf, desto reicher sein Gehalt an jener Substanz.

Zwei Bemerkungen über Torf erlaube ich mir hier nachzutragen.
a) Ich weiss nicht, ob es schon beachtet worden ist, dass unser, fast 

durchgehends aus Moosarten entstandener Torf eine lamellöse Structur besitzt. 
Die Torfstecher wissen, dass ein Schnitt von oben nach unten mehr Kraft 
erfordert, als ein horizontaler Schnitt, und dass namentlich ein faseriger Torf 
leicht in horizontal liegende dünne Schichten aufgeblättert werden kann. Die 
Schichten sind zwar nicht scharf von einander geschieden; doch blättert sich 
der Torf nie anders als in horizontaler Bichtung. Diese Eigenschaft ist desswregeu 
von besonderem Interesse, weil sie hinreichend erklärt, warum die diluviale 
Kohle, welche aus Torf hervorgegangen ist, schiefrig erscheint.

b) Einige, z. B. L e s q u e r r e u x  und nach ihm Dr. L o r e n z e r ,  schreiben 
die Torfbildung ganz und gar den Sphagnum zu. Noch in neuester Zeit wird 
dasselbe behauptet von W e b s k y i ) ,  der sich vorzüglich auf Analysen der 
Aschenbestandtheile beruft. Nach G r i s e b a c h  ist die Erikenvegctation der 
wichtigste B estandteil des Torfes, während B r o n n  die Nadelhölzer zur Torf
bildung besonders geeignet hält.

Die Hauptmasse u n s e r e s  Torfes geht aus abgestorbenen Moosen hervor. 
Die zierlichen Zellgewebsformen der Moosblättchen wiederholen sich bei jeder 
mikroskopischen Untersuchung. Man findet sogar selten etwas Anderes; nament
lich bemerkte ich , trotz vielfältiger Beobachtung, kaum irgendwelche gefäss- 
führende Pflanzentheile (abgesehen von allfällig vorkommenden Holzarten). 
Es scheinen die vielen Riedgräser, W ollgräser, Binsen u. s. w. nicht leicht in Torf 
überzugehen. Gar oft bemerkt man mitten in jungem Torf noch unzerstörte 
senkrechte Halme, in älterm Torf aber senkrechte, solchen Halmen entsprechende 
Canäle, die beim Trocknen sich trefflich erhalten. Die Rhizome und ihre 
Faserwurzeln zersetzen sich, ähnlich dem Holze, nur äusserst langsam und 
können gegenüber der Unmasse abgestorbener Moose kaum in Betracht kommen. 
Ich fand kaum irgendwo in fertigem Torf Reste von Sphagnum, obschon dieses 
Moos unter dem Mikroskop sehr leicht zu erkennen. Das Sumpfmoos zerfallt 
in der Torferde bald in seine einzelnen Formbestandtheile und liefert eine lockere, 
spreuige, schwammartige Masse, welche die blassgelbe Färbung beibehält 
und keinen Zusammenhang besitzt. Ich halte es daher in diesem Punkte mit 
S e n d t n e r * ) ,  welchem es ebenfalls nie gelang, im Torf der Hochmoore Süd
bayerns ausser in den obersten Schichten eine Spur von Sphagnum zu finden.

III. mineralische Kohlen.

Es folgt hier eine dem Alter nach geordnete Reihe von Kohlen, bei denen 
ich, anschliessend an das beim Torf beobachtete Verfahren, hauptsächlich die

*) Journal für p rak t. Chemie Bd. 92, S. 65, Juli 1864.
*) Die VegetationsVerhältnisse Südbayerns S. 642.
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Löslichkeit in Aetzkali und das mikroskopische Verhalten zu prüfen versucht 
habe. Der getrocknete Kali-Auszug sieht ebenso aus, wie beim Torf und 
Dopplerit

a) S c h i e f e r k o h l e  v o n  U t z n a c h ,  diluvial, bräunlichschwarz, glanzlos, 
jedoch auf dem Querbruch öfters fettglänzend. Das Pulver ist etwas dunkler 
als Doppleritpulver und färbt das Aetzkali in der Siedhitze nach längerer 
Zeit dunkelbraun. Der unlösliche Rückstand besteht meist aus halbzerstörtem 
hell- bis dunkelbraunem Zellgewebe, ganz ähnlich demjenigen des älteren 
T o rfes«).

b) B r a u n k o h l e  v o n  W a l b e r b e r g  b e i  B o n n ,  nelkenbraun, glanzlos, 
faserig, auf dem Querbruch mit schwärzlichen glänzenden Streifen. Beim 
Pulverisiren vertheilt sie sich in feine Fasern, die das Aetzkali schnell rothbraun 
färben. Erweist sich unter dem Mikroskop, theils durch die faserige Beschaffen
heit, theils durch vorkommende Tüpfel, als Coniferenholz. Die Fasern des,unlös
lichen Rückstandes sind bei stärkerer Vergrösserung schön rothbraun durch- 
scheincnd.

c) P e c h k o h l e  v o n  M e n z b e r g  (Kant. Luzern), obermioeän, der Nagel
fluh des Napfes cingelagert, mit und ohne Jahresringe, schwarz, fettglänzend. 
Das Pulver ist bedeutend dunkler als dasjenige der Schieferkohle, beinahe schwarz. 
Der in Kali unlösliche Rückstand besteht unter dem Mikroskop aus homogenen 
Theilchen. Die dünnsten derselben sind holzbraun durchscheinend, die dickern 
schwarz mit braunroth durchscheinenden Rändern. Zuweilen erkennt man die 
Tüpfel des Tannenholzes, mit und ohne Halonen, nebst Abwechslung von dunklern 
und helleren Streifen. Die Lumina der Holzzellen sind indess verschwunden, und 
von der Begrenzung dieser Zellen blos Spuren vorhanden. Conccntrirte Salpeter
säure färbt das Pulver pomeranzengelb.

d) P e c h k o h l e  v om S o n n e n b e r g  bei Luzern, untermioeän 3) , schwarz, 
glänzend, structurlos, unter dem Mikroskop nur in den kleinsten Theilchen roth
braun durchscheinend, im Uebrigen schwarz oder nur an den Rändern bräunlich, 
durch concentrirte Salpetersäure nicht entfärbt, Pulver beinahe schwarz.

e) S t e i n k o h l e  v o n  N i e d e r h o r n  bei Thun (Kant. B ern), in die 
Schichten des Nummulitensystems eingebettet, eoeän *). Das Pulver ist dunkel
bräunlichschwarz, färbt das Aetzkali honiggelb und verhält sich unter dem 
Mikroskop sowie gegen Salpetersäure wie die Sonnenberger Kohle.

f )  S t e i n k o h l e  von  S a a r b r ü c k  liefert blos Spuren von in Kali löslichen 
Bestandtheilen. Das Pulver ist in seinen kleinsten Theilchen unter dem Mikroskop 
hie und da noch bräunlich- bis farblos-durchscheinend. Durch Salpetersäure 
erleidet es keine erhebliche Veränderung.

g)  A n t h r a z i t  liefert ein schwarzes glänzendes Pulver, welches in Aetzkali 
sowie in Salpetersäure unverändert bleibt. Unter dem Mikroskop zeigt es sich 
rein schwarz, in einzelnen Partikeln wohl auch wasserhell.

Die erhaltenen Resultate sind zusammengestellt in folgender Uebersicht.

i)  Vergl. H e e r ,  die Sehieferkohlen von Utznach und Dürnten 1 8 S 8 .— Id. Urwelt der 
Schweiz 1863, S. 28 ff., 484 ff.

*) Näheres über di« Lagerungen: in meinen „Untersuchungen über die subalpine Molasse 
der m ittleren und östlichen Schweiz“ in den Denkschriften de r Schweiz. Naturforsch. 
Gesellschaft Bd. 17 ,1 8 6 6 , S. 20.

8)  Vergl. Rütim eier, Ober die Schweiz. Num mulitenterrain, in Denkschr. der Schweiz, natur
forsch. Gesellschaft Bd. 1 1 . 18S0. S. 35.

K. k. geoloffU che R eieh san sta lt. 15. BanH. 1863, III, Heft. 38
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U e b e r s i c h t .

[10]

In Kali
IBiliob

P u l v e r
Rückstand u&ler M ikroskop 

(m it K ali)

1.
Schieferkohle von 

(Jtznach 
(diluvial).

75 Pct.
Schwärzlichbraun, 

durch Salpetersäure 
gelbroth.

Zeitige zerfe tz te  R este von 
m ehr oder weniger unkennt
licher S truc tu r, gelblich oder 
schwärzlichbraun.

2 .
Braunkohle vom 

W alberberg.
42 Pct.

Nelkenbraun, 
durch Salpetersäure 

gelbroth.

Mit Holztextur, alles rö th lich - 
braun durchscheinend, vor
herrschend faserig.

3.
Pechkohle vom 

Menzberg 
(obermiocSn).

10 Pct.

Dunkelbräunlich
schw arz, durch 

Salpetersäure gelb- 
roth.

Theils hom ogen, theils mit 
Spuren von Holztexlur, m eist 
röthlichbraun durchschei
nend.

4.
Pechkohle vom 

Sonnenberg 
(unterm ioeän).

S Pct.
Ebenso, beinahe 

schwarz.

Homogen, schwarz, an dünnen 
Rändern und io ganz kleinen 
Partikeln röthlichbraun durch
scheinend.

5.
Steinkohle vom 

Niederhoru 
(eocSn).

2 -  3 Pct. Dunkelbräun
lichschwarz.

Körnig oder homogen, sonst wie 
bei Nr. 4.

6 .

Steinkohle von 
Saarbrück,

Spur Schwarz, etwas 
in's Braune.

Homogen, schwarz, selten und 
nur an ganz dünnen Partikeln 
gelblich oder bräunlich durch
scheinend.

7.
Anlhrucit. —

Reinschwa rz, 
glanzend.

Durchaus schwarz, undurchsich
tig, z. Thl. wasserhell.

Vergleicht man diese Ergebnisse mit den früheren, so zeigt sich:
1. Dass die Schieferkohle, sowohl was den löslichen als den unlöslichen 

B estandteil betrifft, mit dem ältesten Torf übereinstimmt.
2. Dass vom Torf bis zu den Schieferkohlen der lösliche Theil allmälig bis 

auf 75 Pct. (oder wenn wir den Dopplerit hinzunehmen, auf wenigstens 00 Pct. 
steigt, von den Schieferkohlen bis zum Anthrazit aber herabsinkt auf Null.)

3. Dass somit dieser lösliche Theil, die Doppleritsubstanz, allgemein 
den Uebergang bildet von dem Zellstoff und der Holzfaser einerseits zu den 
Anthraziten und Steinkohlen anderseits

4. Dass zwischen Braun- und Steinkohlen keine scharfe Grenze existirt, 
und dass die Farbe des Pulvers, das mikroskopische Verhalten und die Löslichkeit 
in Aetzkali mit einander Hand in Hand gehen.

IV. Künstliche pechk«hlenartige Substanzen.

Es ist bekannt, dass durch concentrirte Schwefelsäure Holz und andere 
organische Substanzen geschwärzt werden. Man nimmt an , dass sich unter



dem Einfluss der Saure aus den B estandteilen des Holzes W asser bilde und 
dadurch der Kohlenstoff der organischen Substanz isolirt werde. Doch bemerkt 
z. B. S c h l o s s h e r g e r  in seinem Lehrbuche der organischen Chemie, dass die 
zuriickbleibende schwarzc Materie nie reiner Kohlenstoff, sondern eher eine 
Art von Humus sei. Und schon früher hat B o u l l a y 1) einige der schwarzen 
Rückstände, die durch Einwirkung von Schwefelsäure auf Zucker, Holz, Stärke, 
Alkohol erhalten werden, analysirt, woraus sich ergab, dass dieselben eine den 
Humussubstanzen ähnliche Zusammensetzung besassen. Ich habe eine Reihe 
von VersuQhen angestellt, welche einerseits zu demselben Schlüsse führen, 
anderseits aber zeigen, dass die Einwirkung der Schwefelsäure nicht bloss in 
einer W asserentziehung, sondern auch in einer Abgabe von Sauerstoff besteht, 
und dass der Rückstand, auf geeignete W eise behandelt, in physikalischer und 
chemischer Beziehung mit den Pechkohlen zu vergleichen is t  Zu diesen Versuchen 
wurde englische Schwefelsäure von 66 B. verwendet.

a ) B a u m w o l l e  u n d  S c h w e f e l s ä u r e .  Baumwolle löst sich in Schwefel
säure schon bei gewöhnlicher Temperatur leicht, ruhig und in grösser Menge. 
Erwärmt man auf 20— 40® C ., so lassen sich gegen 40 Pct. Baumwolle lösen. 
Hiebei färbt sich die immer zäher werdende Flüssigkeit nach und nach chocolade- 
braun, unter Abscheidung feiner Gasbläschen, die nach schwefliger Säure riechen. 
Steigert man nun die W ärme, unter fortwährender Beobachtung des hineingestell
ten Thermometers, auf 40— 50° C., so tritt eine reichliche Gasentwicklung ein. 
Die Masse wird durch und durch zu einem schwärzlichbraunen, feinblasigen 
Schaum aufgetrieben, wesshalb man die Operation am besten in einem hohen, in's 
Oelbad gestellten Glascylinder vornimmt, damit der Schaum nicht überlaufe. Nach 
einiger Zeit zieht sich der Schaum gegen den Boden des Gelasses zusammen und 
scheidet eine schw arie, amorphe, krümelige Masse ab. Die Temperatur wurde 
auf 70° C. gesteigert und so lange auf dieser Höhe unterhalten, als die Gasent
wicklung anhielt. So lange diese Entwicklung stattfindet, zeigt sich ein intensiver 
Geruch nach schwefliger Säure.

Der schwarzc Rückstand wird nach gehörigem Aussüssen in noch feuchtem 
Zustande vom Filler genommen, in der Reibschalc zu einem Brei zerrieben, ge
sammelt und zu einem Ballen fnrmirt. Die Masse klebt gut zusammen und äussert 
gegen Druck eine gewisse Elasticität. Der Ballen, an einem warmen Orte getrock
net, vermindert allmälig sein Volumen und wird zusehends fester. Nach vollstän
diger Austrocknung springen solche Ballen oft von selbst in zwei Hälften. Ober
fläche und Bruchflächen sind schwarz, erstere matt, letztere lebhaft glänzend, wie 
Pechkohle. Die Masse ist eine spröde. Der Bruch flachmuschelig, die Härte =  2,5, 
das Pulver schwärzlichbraun, in kochender Kalilauge nur zu einem ganz geringen 
Theil undm itbrauner Farbe löslich. Unter dem Mikroskop erscheint das in Kali ge
kochte Pulver holzbraun, körnig bis homogen. Erwärmt man das Pulver in con- 
centrirtcr Salpetersäure, so wird dasselbe, sowie auch die Flüssigkeit, roth. Ange
zündet brennt diese künstliche Pechkohle etwa in der W eise wie Dopplerit, ver
breitet einen ähnlichen Geruch, glimmt in ihrer eigenen Hitze fort und hinterlässt 
eine beträchtliche Menge weisslicher Asche.

Bei einem zweiten Versuche wurde die Temperatur auf 105° C. gesteigert, 
wobei die Entwicklung der schwefligen Säure sich neuerdings einstellte und eine 
der vorigen ähnliche Kohle erhalten wurde. Herr M ü h l b e r g  hat diese künst
lichen Kohlen analysirt und folgende Resultate erhalten:

[1 1 ] Ueber den Dopplerit von Obbfirgen nnd über das Verhältniss des Dopplerits u. s. w. 293

' )  Journal für prak tische Chemie, Jahrgang  1841, in dem Artikel von H e r m a n n  über den 
Moder.

38 •
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Nr. 9. K o h l e ,  e r h a l t e n  d u r c h  E r h i t z e n  von  B a u m w o l l e  mi t  
S c h w e f e l  s ä u r e  a u f  70» C.

A s c h e ................................. 2 '0 0  Pcl.

C ...................................... 62-40  „
H ...................................... 4-OS „
0 ...................................... 31- »5 „

Nr. 10. E b e n s o ,  bei 10B»C.

A s c h e ..................................4 -9  Pct. aschenfrei gedacht

c ......................................«2 -42  „ . . .  . TTeiTe'paT
H ...................................... 3 -8  ...... ............................. 4 0  „
0  ......................................  2 8 -8 8  „ ........................ 3 0 -4  „

b)  Ho l z  u n d  S c h w e f e l s ä u r e .  Feingesiebte trockene Sägespäne von 
Tannenholz wurden auf dieselbe W eise behandelt, wie die Baumwolle. Das Holz 
färbt sich sogleich schwarz. In der Wärme bemerkt man nicht jene starke 
Schaumbildung, wie bei der Baumwolle, aber gleichwohl starke Gasentwicklung 
und den stechenden Geruch der schwefligen Säure. Die getrocknete Kohle sieht 
wiederum aus wie Pechkohle. Sie liefert ein schwärzlich-braunes Pulver, welches 
durch concentrirle Salpetersäure in der W ärme roth gefärbt wird und in Kali 
grösstentheils unlöslich ist. Herr M ü h l b e r g  hat auch diese Kohle analysirt.

Nr. 11. K o h l e ,  e r h a l t e n  d u r c h  E r h i t z e n  von  S ä g e s p ä n e n  mi t  
S c h w e f e l s ä u r e  a u f  70» C.

A s c h e .............................3 -9  Pct. aschenfrci gedacht

C ......................................Ct - 95  „ . . . .
H ...................................... 4 -0 7  ..... ............................. 4 -2 3  „
O - t - N ............................. 30 08 .............................. 31 -3 2  „

c )  D o p p l e r i t  u n d  S c h w e f e l s ä u r e  lassen in der Wärme eine geringe 
Gasentwicklung bemerken. Man erhält eine schwarze, glänzende, muschelig bre
chende Kohle. Das Pulver derselben ist dunkler als Doppleritpulver, färbt die 
Kalilauge in der Siedhitze weingelb, ohne sich zu lösen, und wird beim Erwärmen 
in Salpetersäure roth.

d )  T o r f  u n d  S c h w e f e l s ä u r e .  Brauner faseriger Torf schwärzt sich in 
Schwefelsäure. Beim Erwärmen entwickelt sich schwcflige Säure. Man erhält 
eine schwarze, feste Substanz, welche den Gypsspath ritzt. Der flachmusehelige 
Bruch zeigt den Glanz der Cannelkohle und auch die feinen glänzenden Pünktchen 
derselben, welche bei unserem Kunstproduct zweifelsohne aus den im Torf zer
streuten Doppleritpartikeln (S. 10) hervorgegangen sind. Das bräunlichschwarze 
Pulver dieser Substanz färbt die Kalilauge weingelb und wird durch Salpetersäure 
gelb bis roth.

Aus diesen freilich nur unvollständigen Versuchen 1)  zu schliessen, besteht 
die W irkung der concentrirten Schwefelsäure auf Cellulose, nicht bloss in einer 
W asserentziehung, sondern ein Theil der Schwefelsäure gibt Sauerstoff an die 
organische Substanz ah und wird dadurch zu schwefeliger Säure. Da nun sowohl 
in der Cellulose als in der künstlichen Kohle (Nr. {)) das Verhältniss des Saucr-

aschenfrei gedacht

. . 4 1 3  „

. . 3 2 - 2 0  „

*) Es feh lt insbesondere an einer U ntersuchung der mit de r schwefeligen Säure ent
weichenden Gase in Verbindung mit einer Gewichtsbestimmung des verwendeten Mate - 
rials in der erhaltenen Kohle —  eine Arbeit, welche ich Anderen überlasse.



stoffes zum Wasserstoff das gleiche ist, dasjenige nämlich, wie es zur Bildung 
von W asser erfordert wird, so tritt der von der Schwefelsäure gelieferte Sauer
stoff wohl ohne Zweifel an den Kohlenstoff der Cellulose, wodurch entweder Koh
lensäure oder Kohlenoxydgas gebildet wird.

W enn wir demnach voraussetzen, dass unter der Einwirkung der Schwefel
säure W asser und Kohlensäure entstehen, so werden wir finden, dass diese Ein
wirkung und der natürliche Steinkohlenbildnngsprocess trotz aller Fremdartigkeit 
doch noch einige Analogien haben. B i s c h o f 1)  führt wirklich unter drei mögli
chen Fällen der Umwandlung des Holzes in Steinkohle, einen an , wo sich ledig
lich Kohlensäure und W asser abscheide. Dies scheint indess der seltenste in 
der Natur vorkommende Fall zu sein, da man in Torflagern und Kohlenrevieren 
nebst der Kohlensäure häufig das leichte Knhlenwasserstoffgas entstehen sieh t

Betrachtet man das durch Einwirkung der Schwefelsäure erhaltene Product, 
die pcchkohlenartige Substanz, so zeigt sich in physikalischer Beziehung dasselbe 
Verhalten, wie natürliche Pechkohlen. Auch die Elementaranalysen stimmen, was 
den Kohlenstoff betrifft, mit gewissen jüngern Pechkohlen aus der Mollasse 2)  nahe 
zusammen, während der W asserstoff in der künstlichen Kohle eine Verminderung 
zeigt, nämlich nur 4  Pct. bis 4-23 Pct. statt, wie bei den meisten Kohlen, 5 Pct. 
Hingegen unterscheiden sich die beiderlei Kohlen dadurch in höherem Masse, dass 
bei den natürlichen, der in Aetzkali lösliche Theil bedeutend ist, bei den künst
lichen aber beinahe null.

P ® ]  Ueber den Dopplerit von Obliiirgen und über das Verhältnis» des Dopplerits u. s. w. 295

Zum Schlüsse will ich die Hauptpunkte des Mitgetheillen kurz zusammen- 
fassen:

1. Der Dopplerit von Obliiirgen theilt rnit demjenigen von Aussee dieselben 
physikalischen Eigenschaften und, nach den Analysen des Herrn Prof. M ü h l b e r g  
(Nr. 1 — 4 ), dieselbe procentische Zusammensetzung.

2. Dopplerit ist in Aetzkali bis auf einen sehr geringen, meist aus Zell- 
gcwebercsten bestehenden Rückstand löslich. Der lösliche Theil hat beinahe die
selbe elementare Zusammensetzung, wie der ganze Dopplerit. Er ist nämlich um
2 Pct. reicher an Kohlenstoff und um 1 '/a Pct. ärmer an Sauerstoff (S . 285 [5 ]).

Dieser Kali-Auszug vermag das Aetzkali nahezu zu neutralisiren und muss 
demnach aus einer Säure oder aus einem Gemisch von Säuren (Torfhumussäuren) 
bestehen (S. 284 [4]).

3. Der Torf ist ein so dichter, dunkler, schwerer und glänzender (beim An- 
sehneiden), je  mehr sich der in Kali lösliche B estandteil darin angehäuft hat. 
(S . 287 [7 ]). Dieser B estandteil (Kali-Auszug) zeigt im nassen und trockenen 
Zustand die physikalischen und mikroskopischen Eigenschaften des Dopplerits 
(S. 28ö [(>]) und erhält dieselbe procentische Zusammensetzung (S. 287 [7]). Es 
scheint, demnach der Schluss gerechtfertigt, dass der Kali-Auszug des Torfes mit 
demjenigen des Dopplerites, oder, wenn mau von dem geringen, in Kali unlösli
chen Theil des letzterem absieht mit Dopplerit selbst identisch sei.

4. Daraus ergibt sich, dass in jedem, nur einigermaassen vorgerückten Torf 
Dopplerit vorhanden sei, anfangs in vereinzelten Punkten, bei älterem Torf aber 
in immer zahlreicher und dichter werdenden Partikeln.

*) Lehrbuch de r ehem . und physik. Geologie, 2. Bd., S. 1779 (filtere Auflage).
*) Für die Pechkohle von Herdern werden 6 6 '4 1  Pct. für diejenige von Elgg 67 Pct. 

Kohlenstoff angegeben. S. Heer, Urw elt d. Schweiz, S . 20.
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Torf ist daher ein Gemenge von Dopplerit und hall)verwester Pflanzensub- 
stanz, welche ihre organische Structur noch nicht völlig cingehüsst hat. Dopplerit 
aber erscheint als ein homogener Torf, in welchem alles Organische bis auf ein 
Minimum in den amorphen gallertartigen Zustand iibergegangen ist.

5. Bei den untersuchten Torfarten nimmt der Doppleritgelialt mit dem Alter 
allmälig zu bis zu */s des Gewichts. S. 287 [7J. Bei den mineralischen Kohlen sehen 
wir mit zunehmendem Alter das Gegentheil. S. 290 [10 j. Da nun nach allgemeiner 
Annahme die meisten mineralischen Kohlen aus Torf hervorgegangen, so muss 
man schliessen, dass das erste Stadium dieses Processes in der Doppleritbildung 
bestehe, das zweite in der Umsetzung dieser Substanz in den Zustand der indiffe
renten, kohlenstoffreicheren, in Kali nicht mehr löslichen Humuskörper.

6. Durch concentrirte Schwefelsäure lassen sich aus Baumwolle, Holz u. s. w. 
Producte erhalten, welche die physikalischen Eigenschaften von Pechkohlen 
besitzen und mit ihnen auch in der chemischen Zusammensetzung nahezu über- 
einstimmen. Bei diesem Vorgänge entweicht sehwefelige Säure, indem die Schwe
felsäure Sauerstoff an die organische Substanz abgiht. S. 2 0 —27.

7. Die Humussubstanzen, welche in W asser unlöslich sind, sowohl natürliche 
als künstliche, seien sie in Kali löslich oder unlöslich, haben die Eigenschaft, mit 
viel W asser einen plastischen Teig oder eine Gallerte zu bilden, hingegen durch 
W asserabgabe in einen festen, steinkohlcnartigen Zustand überzugehen, aus 
welchem sie durch Zutritt von W asser nicht mehr aufgeweicht werden können. 
Diese Zuriickführung in den weichen, wasseranziehenden Zustand kann aber 
geschehen durch Aetzkali in der Siedhitze, jedoch nur bei solchen Humussubstan
zen, die sich darin auflöse,n. Dieses Verhalten erinnert einigermassen an dasjenige 
des Eiweisses oder auch der Kieselerde. Eine entfernte Aehnlichkeit zeigt ferner 
der plastische Thon im Vergleich zum gebrannten. Auffallend ist, dass die Humus
substanzen selbst aus dem halbweichen Zustand, in den sie durch Austrocknen 
versetzt worden sind, bei Zutritt von W asser nicht mehr in den ganz weichen 
zuriiekkehren, sondern, selbst in W asser gelegt, auf dem einmal erreichten 
Stadium der Austrocknung verharren, eine von der gewöhnlichen Ilygroscopicität 
abweichende Eigenschaft, ohne welche es unmöglich wäre, den frisch gestoche
nen Torf im Freien, wo er vom Regen häufig wieder benetzt wird, zu trocknen.
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V. Bericht über die geologischen Aufnahmen im Gebiete des 
oberen Neutra-Flusses und der königlichen Bergstadt 

Kremnitz im Sommer 1864. 

Von Dr. Guido S t ä c h e .

M itgetheilt in der S itzung  d e r k. k. geo log ischen  Reichsanatalt am 4. A pril 1865.

Das mir als Sectionsgeologen der III. Seelion im Sommer 1864 zur Aufnahme 
überwiesene Terrain umfasst im Wesentlichen fast das ganze Quellgebiet der 
oberen Neutra bis zur Einmündung des Bebravabaehes, ferner den obersten Theil 
des Queljgebietes und die westliche Thalseite des Thurocz-Flusses bis Slavisch- 
Proben (Slovenske Pravno) uud endlich die nächste Umgebung der königlichen 
Bergstadt Kremnitz. Dasselbe nimmt demnach den grössten Theil des Blattes 
Nr. XVI und einen kleinen Theil des Blattes XXVI der Generalstabskarte zu 
2000 Klafter =  1 W iener Zoll ein und es fallen die Umgebungen der 
grösseren Orte: Kremnitz, Hamllova, Priwitz, Deutsch-Proben, Valaska Bjela, Bäu 
und Oszlau in den Bereich der Aufnahme. Im Norden und Osten schneidet das 
Gebiet durch die Strassenlinie Fackov-Gajdcl, mit der queren W est-Ost-Verbin
dungslinie Gajdel-Kelomenova, iu der Fortsetzung durch die Thallinie des Thu- 
roczbaches zwischen Kelemenova und Glaser-Haj mit der W est-O stlinie Glaser- 
Haj-Oberer Schlag und endlich mit der Karteugrenze zwischen den Thurocz- 
Quellen und dem Weissbach bei Nievolno (N S.) gegen das Aufnahinsgebiet des 
Sectionsgeologen Baron A n d r i a n  ab. Im Norden und W esten grenzt dasselbe mit 
den Linien Fackov-Predhorje (O W .), Predhorje-Koncina Vrch bei Cavoj (N S.), 
Koncina Vrch-Ritkabaeh (O W .) und endlich durch das Thal des Bebravabaehes 
zwischen Mala Slatina und Bän (N S.) gegen das Aufnahmsgebiet der II. Section 
der Herren Bergrath F o e t t e r l e  und C. M. Paul .  Im Süden endlich trennte 
der Lauf der Neutra zwischen Nyitra Zsambokret und Kostolani (S W .— NO.) und 
die Kartengrenze Kostolani-Nievoluo (W O .) dieses Aufuahmsgebiet von dem Ge
biete des Chefgeologen der III. Section Herrn Bergrath Franz Ritter v. Ha u e r .

Bei der Untersuchung dieses Gebietes wirkten die Herren Eduard W  i n d a - 
k i e w i c z ,  k. k. Schichtmeister, und Joseph C e r m a k ,  k. k. Bergexspectant, mit. 
Die Resultate der von ihnen specieller durchgeführten Aufgaben legten diese Herren 
in eigenen Vorträgen und Abhandlungen nieder; daher ich mich iu Bezug auf die 
von denselben behandelten G ebietsteile, nämlich einerseits iu Bezug auf „die 
Kremnitzer Bergbau-Verhältnisse, welche Herr W i e d a k i e  wi c z  untersuchte, und 
andererseits auf die Verhältnisse der Braunkohlen-Ablagerung im Handlovuthal 
und der Umgebung von Deutsch-Proben“ , welche Herr C e r m a k  bearbeitete, 
möglichst kurz fassen kann.
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ln der Plastik der geographischen Formen sowohl wie in der geologischen 
Gliederung zeigt das Gebiet eine grosse Mannigfaltigkeit. Es tritt jedoch die Ab
hängigkeit der orograpliischen und physiognomischen Hauptformen von den geolo
gischen Gesteinsgruppen darin mit grösser Deutlichkeit hervor. Nicht weniger 
als s i e b e n  grössere, durch tiefe und breite Thäler und Einsattlungen abgesonderte 
Gebirgskörper von nahezu 3000 Fuss Seehühe oder darüber, setzen dasselbe zu
sammen. Unter den vier südlicheren dieser Gebirgsglicder, welche in der Reihen
folge von 0 . gegen W. durch das Thurocztlial, das Haudlovathal, das Neutrathal, 
das Belankathal und das Radisathal getrennt, und begrenzt werden, bestehen die 
beiden östlichen im Wesentlichen ausTrachyt und sind das Hauptvcrhreitungsgebiet 
der Eruptivgesteine der känozoischen Zeit überhaupt; —  dagegen sind die beiden 
Gebirgskörper im W . des NeutraHusses Dolomit- und Schiefergebirge mit unter
geordneten Melaphyrdurchbrüchen und das einzige Verbreitungsgebiet yon Erup
tivgesteinen der mesozoischen Zeit in dem ganzen Terrain.

Die beidenscharf contourirten, theils geradlinig-schneidigen, theils spitz-ausge
zackten Hauptlängskämme des ganzeu südöstlichen Trachytgebietes sind directe 
nördliche Ausläufer des 703 Klftr. erreichenden Ftacnjk-Gebirges. Beide, sowohl 
der westliche Rücken mit dem grossen Kric-Berge (Handlova W -) als der östliche 
Längsrücken mit dem Wagengrundberge (Handlova 0 .)  haben im Wesentlichen 
ein südnördliches, nur wenig nach 0 . abgelenktes Hauptstrcichen. Stärker von 
SW . nach NO. abgelenkt ist die Streichuiigsrichluug der beiden westlich vom 
Neutrathal gelegenen Dolomitgebirgc. Sowohl das zwischen dem Neutrathal und 
dem Belankathal eingeschlossene Gebirge des Straza Vrch NW. von Oszlan, als 
auch das lange, scharf contourirte Dolomitgebirge der „Rokna Skale“ , welches 
zwischen demThale der Belanka und dem des Radisabaehes hinzieht* zeigen dieses 
Verhältniss im grössten Theil des Verlaufes ihrer Hauptrückcn und durch die 
Richtung ihrer Querthäler.

Die drei nördlichen Gehirgsglieder des Terrains „das Zjar-Gebirge“ , das Ge
birge der „Mala Magura“ und das „Suchi-Gebirge“ sind im Wesentlichen kry- 
slallinische Gebirgsstöcke mit südost - nordwestlicher Streichungsrichtung ihrer 
Hauptrücken. Ihnen schliesst sich als ein a c h t e s  Sonderglied des ganzen Gebirgs- 
systems der Karte das Kalk- und Dolomitgebirge des langgedehnten Sträzow- 
zuges au. Dasselbe schliesst sich zwar unmittelbar längs der gegen NW. gekehrten 
Grenzlinien an die drei oben genannten Granit-Gneissgebirge an , ist aber von 
denselben durch die quer gegen das Streichen der krystallinischen Hauptrücken 
verlaufende Längscrstreckung seines Hauptkammes und zahlreicher denselben 
begleitenden Nebeurücken, so wie durch die in gleichem Sinne wie diese von 
SW . gegen NO. verlaufende Streichuiigsrichtung der verschiedenen Zonen älterer 
Schichtgesteine, und endlich auch durch seine das krystallinische Gebirge über
ragende Höhe hinlänglich getrennt, um als eigenes Gehirgsglied von besonderem 
Baue in die Augen zu fallen.

Die beiden liauptthäler des Gebietes, das Neutrathal und das Belankathal 
sind im Wesentlichen erweiterte Spalteuthäler, deren Bildung mit den zwei Haupt- 
verwerfungsspalten des Gebietes in nächster Beziehung steht. Sie sind erfüllt mit 
den jüngeren Ablagerungen der älteren und jüngeren Tertiärzeit und der anthro- 
pozoischen Zeit.

Mit der geographischen Gliederung im Grossen lallt in dem Gebiete 
auch die Vertheilung und Hauplgruppiriing des ganzen geologischen Materials zu
sammen. Die mittleren Gehirgsglieder des Gebietes nehmen die krystallinischen 
Schiefer und Massengesteine ein, die kahleren Gebirge in W. und N. sind das 
Hauptgebiet der älteren Sedimentärschichten, die hohen bewaldeten Bergziige in



S. und 0 . bestehen fast nur aus den Eruptivmassen der Tertiärzeit, das Hügel
land der unteren Gehänge und die Sohle der breiten, zwischen dem krystallinischen 
Gebirge im N. und dem Trachytgebiete im S. eingetieften Thäler ist gebildet aus 
den Ablagerungen der beiden jüngsten geologischen Perioden.

Gemäss dieser Gruppirung betrachten wir auch das ganze geologische Ma
terial des Gebietes in Tier Abschnitten.

[3 ] Ber. über d. geol. Anfn, im Geb. d. ober. Neutra-Flusses u. d. h. Bergst. Kremnitz. 1864. 299

I. Die krystallinischen Schiefer- und Massengesteine.
Granit und Gneiss.

In jedem der drei genannten Hauptgebiete krystallinischer Gesteine nimmt 
nur Granit und Gneiss einen wesentlichen Antheil an der Zusammensetzung und 
dem Baue des Gebirges. W eder in dem Zjar-Gehirge noch im Mala Magura- 
Gebirgc noch endlich im Suchi-Gebirge treten andere krystallinische Massen
gesteine oder Gesteine der Schieferhiille auf. Selbst Glimmerschiefer und Horu- 
blendeschiefer fehlen so gut wie gänzlich und treten selbst in untergeordneter 
Weise höchstens ganz local auf.

Trotz der anscheinenden Einförmigkeit, auf welche diese einfache Zusammen
setzung schliessen lässt, ist doch in der Vertheilung und in der petrographischen 
Ausbildung der beiden genannten Hauptgesteinc ein deutlich in die Augen fallen
der Unterschied zwischen den drei Ilauptverbreilunggebieten nicht zu verkennen.

1. Das Z j a r - G e b i r g e  besteht durchaus fast nur aus G r a n i t .  Nur am 
südlichsten Rande desselben zwischen Mala Causa und Glaser Haj wurde ein 
schmaler Streifen von gneissartigen Gesteinen beobachtet, auf welchen unmittel
bar die kleine Kalk- und Dolomitpartie der Horzenova aufliegt. Nur in dem Be
reiche des initiieren Hauptrückens ist der Granit des Zjar in natürlichen Einschnit
ten noch hin und wieder ziemlich frisch und imverwittert zu beobachten oder ist 
wenigstens noch nicht in bemerkbaren Stadien einer Umwandlung begriffen.

Derselbe ist ausgezeichnet durch ein fast immer grob- bis grosskörniges, 
meist lockeres Gefüge, durch Ueberwiegen des bald gelblich-wcissen, bald mehr 
röthlichen Orthoklas und durch dessen Ausscheidung in grossen, leicht sich aus- 
lösenden Individuen, die nicht selten die Gestalt der Karlsbader Zwillinge zeigen, 
wenn auch selten in sehr vollkommener und reiner Ausbildungsweise. Der Quarz ist 
in nicht sehr gedrängtem, aber mittelgrossem bis grossem Korn vertreten und von 
weisslicher, häufiger grauer Färbung. Der schwarze, bis tombakbraunc Glimmer 
zeigt nur mittelgrosse Blättchen und ist verhältnissmässig sparsam und zerstreut 
vertlreilt.

Auf der Westseite so wie auf der Ostseite des Gebirges ist der Granit in brei
ter Zone parallel mit dem mittleren Hauptrücken in starker Umwandlung und Ver
witterung begriffen. Der Feldspath erscheint hier nämlich in bald mehr, bald 
weniger weit vorgeschrittenem Grade in eine grünliche, specksteinartige Masse 
umgebildet und der schwarze Glimmer ist verschwunden und durch weissen, 
silberglänzenden Glimmer und grünlichen Talk ersetzt.

Ziemlich verschieden von der Ausbildungsweise des Hauptstockes sind die 
Granite der beiden kleinen Aufbrüche mitten im Gebiete der Sedimentgesteine der 
Trias nördlich von der Strasse über den Zjar nördlich und südwestlich vom gros
sen Visehrad-Berg und östlich von Deutsch-Proben.

Hier herrscht ein kleinkörniger, gleichmässiger gemengter Granit vor, dessen 
dunkler Glimmer meistentheils mehr in’s Grüne als in's Braune stich t
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2. Das Gebirge der „Mala Magura“ unterscheidet sich in seiner Zusammen
setzung von dem Zjar-Gebirge ganz wesentlich dadurch, dass G n e i s s e  und be
sonders G n e i s s p h y l l i t e  einen bedeutenden Antheil an seiner Zusammensetzung 
nehmen und den granitischen Hauptrücken desselben fast mantelartig umgeben, 
so wie sie auch noch die grosse nördlichere Granitpartie, in welcher sich dasselbe 
in seiner W endung gegen NO. durch das SchmitthajerThal und das obere Neutra- 
Thal ausspitzt, mehrfach wenn gleich in kleinen Partien bedecken.

Der Granit selbst ist hier iiherdies ein von dem Granit des Zjar-G ebirges 
deutlich verschiedener. E r ist von durchweg dichterem und kleinkörnigem, bis 
feinkörnigem Gefüge und enfhält vorherrschend weissen Feldspath und schwarzen 
Glimmer.

Ausser diesem allgemein herrschenden Granitvorkommen erscheint in klei
neren Aufbrüchen wie im „Pod Skalu“ ein Granit von kleinerem oder gröberem 
Korn, der zwei Feldspäthc enthält einen weissen Kalkfeldspath, der leichter ver
wittert und einen grauen bis graublauen, frischeren Orthoklas und schwarzen 
neben weissem Glimmer.

Dieser Granit bildet den Uebergang zu den Graniten wie sic für das letzte 
der Gebiete „das Suchi-Gebirge“ besonders charakteristisch sind.

Ueber die alten nun verlassenen Bergbaue, die im Gneisse der Mala Magura 
östlich von Cavoj im hinteren und vorderen „Handseifen“ und westlich von 
Deutsch-Prona bei Fundstollen und im Kunstberg beiChvojnice einst umgegangen 
sind, so wie über die auf dasselbe Gneissniaterial basirten verlassenen Goldwäschen, 
die sich zwischen der Chvojnicer-Mühle und Cachi ausdehnen, gibt die Abhand
lung von Herrn J. C e r m a k  die näheren Aufschlüsse. Die alten Bergbauhalden sind 
schon zum grössten Theil mit Vegetation bedeckt und nur an einzelnen Gesteins
stücken Hessen sich noch Spuren von Kiesen und Bleiglanz nachweisen.

3. Das Suchi-Gebirge besteht hauptsächlich aus G n e i s s ,  der eine sehr 
mannigfaltige Reihe von Abänderungen zeigt. Innerhalb desselben treten beson
ders auf seiner östlichen Seite aber mehr untergeordnet G r a n i t e  von ganz be
sonderer petrographischer Ausbildung auf.

Dieselben wechseln sehr im Gefüge, denn sie sind tlieils von feinkörniger theils 
von kleinkörniger, theils von grob bis grosskörniger Beschaffenheit. Ihr Auftreten 
zeigt im Ganzen grosse Analogie mit dem geologischen Vorkommen der gewöhn
lichen gangartigen Pegmatite anderer Gneissgebiete. Sie unterscheiden sich von 
denselben jedoch ziemlich augenfällig durch einige mineralogische Besonderheiten. 
Besonders ist es der Feldspathbestandtheil der diesen Unterschied bedingt. 
Neben dem in scharfkantigen Körnern oder schriftartigen stängligcn Figuren sel
tener in abgerundeten Körnern ausgebildeten Quarze, der bald unter allen Bestand
te i le n  vorwiegt, hin und wieder aber auch ganz zurücklritt, sind nämlich in den 
meisten Abänderungen zwei Feldspnthe zu beobachten.

Der eine dieser Feldspathe ist weiss, matter glänzend, undurchsichtig und 
leichter verwitternd und zeigt an frischen Flächen sehr deutlich die Zwillings
streifung des Oligoklas. Der andere Feldspath ist last immer ganz frisch, glas- 
glänzeml, etwas durchscheinend und von auffallend bläulicher oder blaulich
grauer Farbe, etwas rissig und ohne jede Spur von Streifung und demnach wohl 
jedenfalls ein Orthoklas.

Der bläuliche Feldspath ist m eistenteils vorwiegend und erscheint wie der 
weissliche oder gelbliche Feldspath der gewöhnlichen Pegmatite oft in sehr 
grossflächigen Individuen und umfangreichen Aggregaten, so dass zum Theil ganz 
kleine Blöcke fast allein aus ihm bestehen. In den mittelkörnigen Varietäten 
sind gewöhnlich beide Feldspathe ziemlich gleichmässig vertreten. Hin und
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wieder tritt jedoch der blaue Feldspath ganz zurück und der trikline Feldspath 
herrscht allein.

Dies letztere ist besonders auch bei den als Schriftgranit ausgebildeten Abän
derungen der Fall. In diesen tritt auch der allein herrschende silberweisse Glim
mer ziemlich häufig in büschelförmig strahlig gruppirten Schuppenaggregaten 
auf. In den übrigen Varietäten ist nicht selten schwarzer und weisser Glimmer 
gemengt; jedoch ist im Allgemeinen der weisse Glimmer der vorherrschende in 
dieser besonderen Abänderungsform des Pegmatites.

Der Gneiss des Gebietes ist überwiegend schiefrig oder breit flasrig und in 
ihm herrscht bei weitem schwarzer Glimmer vor. Auch in ihm nehmen zwei Feld- 
spathe an der Zusammensetzung Antheil. W enigstens wurde Oligoklas mit sehr 
deutlicher Streifung in den etwas gröber körnigen Zwischenlagen zwischen den 
Glimmerlamellen neben dem gewöhnlichen röthlichen oder gelblichen Orthoklas 
mehrfach beobachtet.

II. Die Gruppe der älteren Schichtgesteine.

Es wurde bereits angedeutet, dass der W esten und Norden des Gebietes der 
Hauptvei'breilungsbezirk der älteren Schichtengruppe ist.

Im W esten wird ein kleineres südliches Verbreitungsgebiet von den zusam
menhängenden hohen ßergziigen, welche den drei krystallinischen Gebirgskörpern 
im Norden vorliegcn, durch die Eocenablugerungen zu beiden Seiten des Radisa- 
baehes, welche sich gegen NO. bis an den Gneiss des Suchigebirges bis Uhrov- 
ska-Zavada thalaufwärts ziehen, vollständig getrennt.

Dieses südliche Gebiet besteht aus den beiden durch den engeren spalten
förmigen Tlieil des Bclankathales zwischen Ilradistje und Sucani von einander 
geschiedenen Doloniitgebirgen der „Rokna Skale“ und des „Straza Vrch“ .

Das Gebirge desStraza schneidet, mit einer ziemlich unregelinässigen, zwischen 
die Linien Welki Vrch-Holoma Berg und Male Kftenany-Skacany fallenden Grenze 
gegen die Ablagerungen der jüngeren Schichtengruppe im SW . ab und wird im 
NO. in der Strassenlinie von Dolnj Lelovce-Svati Vrch schon von dem Löss der 
niedrigen Einsattlung zwischen dem Neutra-Thal und Balanka-Thal überdeckt. Seine 
südliche und nördliche Begreuzungslinie verläuft ganz dicht oder sehr nahe und 
fast parallel mit dem Lauf der Neutra-Belanka und wird selten durch etwas 
breitere Partien von Neogenschichten, Löss oder Alluvium von deren Bachbetten 
getrennt.

Das Gebirge der „Roknä Skale“ zeigt eine lange, ebenfalls sehr nahe und 
ziemlich parallel mit dem Belankathalbctt zwischen Hradistje und Rudno verlau
fende Grenzlinie gegen S. und 0 ., eine kurze gegen das Eocene der Umgebung 
von Bän ziemlich scharf abschneidende Südwestgrenze in der Strecke Hradistje- 
Uhrovce, eine längere mehrfach eingebauchte, ungefähr durch die Punkte Uhrovce, 
U.-Podhradj, Balenice-Berg, Kamen-Berg markirte Grenze gegen NW . und end
lich wiederum eine kurze, scharfe, nördliche Grenzlinie gegen den Gneiss des 
Suchigebirges zwischen dem Kamen-Berg und Rudnjanske Lhota.

Das grosse nördliche Verbreitungsgebiet erstreckt sich vom Kravskd-Berg und 
Bradlo Vrch (Ban N.) in SW . durch das oberste Quellgebiet der Belanka und der 
Neutra bis an die krystallinische Schieferhülle des Mincow-Rückens in NO. und 
die Linie Rudno-Slavisch Proben-Kloster im Thuroczgebiet gegen 0 .

Dasselbe wird durch die Einsattlung und Strasse zwischen dem Neutrathal 
und dem Rajecthal oder dem Thal des Zillnikabaches in zwei grössere Abschnitte

39*
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getheilt, von welchen der westliche den Namen „Strazow-Gebirge“ und der 
östliche den Namen „Nakldte-Gebirge“ führt.

Von diesen beiden Theilen fallt nur das Strazow-Gebirge zum grössten Theil 
in den Bereich unserer Untersuchung, das ist der zwischen der Grenzlinie gegen 
das krystallinische „Suchi-Gebirge“ und die „Mala Magura“ im Süden und die 
oben angeführte Kartengrenze gegen das Gebiet der II. Section (Bergrath F o e t 
t e r  le und P a u l )  im W esten und Norden gelegene Abschnitt desselben. Der 
mittlere Theil des Hauptrückens mit dem Strazow-Berge selbst und mit der Um
gebung von Zljechov liegt demnach ausserhalb des begangenen Gebietes und es 
bezieht sich das im Folgenden über die Schichtenfolgc Gesagte specieller nur 
auf den südwestlichen und nordöstlichen Theil des Gebirges.

Von dem Gebirge „Na klate“ mit dem 709 Klafter hohen „Klak oder Nasen
stein“ gehört nur der kleine unmittelbar an den Granit des Zjar-Gebirges sich an
legende Theil mit dem Kalkgebirge, des hohen „Visehrad“ und seinen Abfallen 
gegen das Neutrathal bei Deutsch-Prona einerseits und gegen das Thuroczthal 
zwischen Budno und Slavisch-Prona andererseits unserem Gebiete an.

Am Südrande der Mala Magura und des Zjar-Gebirges sind ältere Schichten
gesteine in nur kleinen, untergeordneten Partien vertreten. Zwischen der Eocen- 
partie von Bajmocz und dem südwestlichen Rande der „Mala Magura“ treten ein
zelne isolirtc Partien älterer Dolomite und Schiefer bei Szecs, Dlzen und Dolnj 
Sutovce zu Tage.

Bedeutender schon ist das kleine Kalk- und Dolomitgebirge der Horzenova, 
welches sich an den Südrand des Zjar-Gebirges in der Linie Malacausa-Glaser 
Haj anlegt, bis zum Grenz-Wasserbach des Handlovabach-Gebietes erstreckt und 
so fast wie eingeklemmt erscheint zwischen dem Granitstocke des Zjar und dem 
Trachyt des Thuroczer und Kremnitzer Gebietes.

Die Reihe der Schichtgesteine, aus denen die begrenzten Gebirgsabschnitte 
zusammengesetzt sind, beginnt mit den alten Quarziten und reicht bis zu den 
älteren Nummuliten führenden Tertiärbildungen. Es sind zum bei weitert grössten 
Theil Sedimente <ler mesozoischen Zeit, welche die ganze Schichtenreihe zusam
mensetzen. Die paläozoische Zeit ist nur durch ein einziges Schichtenglied „den 
alten Quarzit“ repräsentirt. In petrographischer Beziehung herrschen Kalke und 
Dolomite vor, über die im Vergleich dazu mehr untergeordneten Mergel und 
Sandsteine.

Die ganze Schichtenreihe dieser älteren Gruppe gliedert sich ihrem Alter 
nach wie folgt:

A- Paläozoische Schichten.
1. Alte Quarzite. ( D e v o n - F o r m a t i o n  oder Dyas-Form ?)

B. Mesozoische Schichten
2. W erfener Sandstein? I t .- t?
3. Obere Triasdolomite und Rauchwacken. | 11 as_  o r m a  10n-
4. Bunte Triasmergel.
i». Kössener Schichten und Lithodendronkalke. R h ä t i s c h e  F o r m a t i o n .
6. Hornsteinkalke mit Gryphaeen (Grestener Schichten). )
7. Fleekenmergel mil Arieten ( L i a s - F o r m .
8. Hierlatzkalke. j
9. Rothe Klippenkalke, Crinoiden-Kalke. )

10. Aptychenkalke. |  J u r a - F o r m a t i o n .
11. W’eisse Jurakalke (Stram berger) )
12. Neocommergel mit Ammoniten. ) T. . ,  „  , .
13. Sphärosideritmergel (Cenoman) 1 ^ e i d e - F o r m a t i o n .



14. Braune Kalke (Havrana Skala)) n . ,  - __
15. Brecciendolon.it *]  Cenoman? ^ r e . d e - P o r m t t . o n .
16. Weisse Kalke (Turon oder Senon).

[7 ] Ber. über d. geol. Aufn. im Geb. d. ober. Neutra-Flusses u. d. k. Bergst. Kremnitz. 1864. 3 0 3

A. Palioisische Schichten.

1. Al t e  Q u a r z i t e .

Das Auftreten der alten Quarzite erscheint hier wie im Inovec-Gebirge und 
anderen Punkten der Karpathen, wo sie bekannt wurden, fast ausschliesslich an 
das alte krystallinische Gebirge gebunden. An der Grenze desselben treten sie 
wie gewöhnlich, so auch hier in langen schmalen Zügen mit meist steil aufgerich
teter Stellung der Schichten auf.

In der That sind es auch in unserem Gebiete ganz analog der Sonderung 
des Krystallinischen in drei Gebirgsmassen drei lange, schmale Längszüge von 
Quarziten, welche die Hauptverbreitung dieses ältesten Gliedes der südkarpa- 
thischen Schichtenreihe repräsentiren. Jede dieser drei Quarzit-Zonen folgt 
unmittelbar und mit grösser Regelmässigkeit der gegen NW. gekehrten Grenz
linie ihrer krystallinischen Unterlage.

Der Quarzit-Zug des Suchi-Gebirges beginnt NNW. von UhrovskÄ-Zävada, 
setzt östlich unter dem Kamene W rata und westlich vom Zavadska Pola B. gegen 
NNO. bis Smolenica, biegt von dort in die Richtung ONO. um, durchquert in 
diesem Streichen sich stark verschmiilernd das Belanka-Thal bei Petrach nahe 
unterhalb Valaskä-Bjela, zieht auf der anderen Seite, sich wieder erweiternd, 
über den Klin Vrch in das Zliechover Thal, um sich westlich vom Cavojski Vrch 
gegen N. und nordöstlich vom Cavojski Vrch scharf gegen 0 . zu wenden und 
endlich südlich von der Zliechover Glashütte an der Grenze des Gneisses mit 
dem Dolomit des Koncina Vrch zu enden.

Zu beiden Seiten des Belanka-Thal es fällt der Quarzit mitv60— 40« NNW. 
vom Gneiss ab, am Klin Berg mit 40« fast nach N., unter dem Cavojski Vrch mit 
35® nach NW.

Der Quarzit-Zug der Mala Magura nimmt seinen Anfang eine halbe Stunde 
südöstlich von dem Ende des vorigen östlich von Temes zwischen dem Dolomit 
der Temeska Skala und dem Granit des Ilauptrückens bis östlich vom Koncina- 
Berg mit fast nördlichem Streichen, und setzt von da durch das obere Cacher 
Thal, über den Haidl-Berg, durch das Schmitshajer Thal nächst dem Kohlberg 
und Ebenhom-Berg, und endlich durch das Thal des Neutra-Baches nächst dem 
Kesselberge fortdauernd mit nordöstlichem Hauptstreichen fort, um mit der Aus- 
spitzung des Granites gegen den Ziegerau auszugehen.

Am Heidl-Berg fallen die Schichten dieses Zuges unter 40° gegen NNW. 
bis W ., am Kesselsberg stehen sie nächst dem Granit fast senkrecht und gehen 
gegen die folgenden Dolomite allmälig in ein nordwestliches Einfallen unter 40° 
über.

Der Quarzit-Zug des Zjar-Gebirges beginnt südöstlich von Deutsch-Prona, 
östlich von Klocani in einer Entfernung von nahezu zwei Stunden gegen S. von 
dem Ostende des vorgenannten Quarzitzuges mit dem Stari Haj, übersetzt im 
Mali Visehrad nächst dem Zjar-W irthshaus den W asserscheiderücken zwischen 
dem Neutra-Thal und Thuroczthal und zieht abwärts bei Jasenove vorbei nach 
Rudno fortdauernd mit südwest-nordöstlichem Hauptstreichen. Von Rudno biegt 
er aufwärts zu einem fast directen Streichen gegen N. um, welches aber 
zwischen Briestj und Slavisch Proben wieder mehr gegen NO. neigt. Nördlich
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von Slav.-Proben verschmälert er sich und wurde im angrenzenden Gebiet durch 
Baron v. A n d r i a n  noch in der Nähe von Polarjeka beobachtet. Die beiden 
kleinen isolirten Grauitaufbrüche im SW . und NW. vom grossen Visehrad zeigen 
gleichfalls die Begleitung von einer Quarzitpartie mit mehr minder gestörten und 
steil aufgerichteten Schichten. Die südliche grössere dieser Quarzitpartien steht 
in unmittelbarem Zusammenhänge mit dem südöstlichen Theile des grösseren Quar
zit-Zuges daher dieser südlich vom Visehrad auf einmal eine ganz unverhältniss- 
massige Breite zeigt.

In dem Gebiete der rothen Schiefer uud Sandsteine des Straza-Gebirges, 
besonders zwischen Dolnj Lelovce und Racice treten gleichfalls mehrfach Quar
zite auf, jedoch sind dieselben nicht mit völliger Sicherheit als mit diesen alten 
Schichten zu identificiren, da hier die krystallinische Unterlage fehlt und eine 
klare Schichtenfolge wegen der Störung durch die zahlreichen Melaphyrdurch- 
brüche nicht ersichtlich ist.

Die petrographischen Eigenschaften der quarzitischen Gesteine, welche 
diese verschiedenen Zonen zusammensetzen, weichenkaum in irgend etwas ab von 
dem Charakter der gleichaltrigen Gesteine in dem Inovec-Gebirge. Es treten 
hier wie dort vorherrschend sehr d ichte, weissliche oder gcibliche reine 
quarzitische Sandsteine auf, in denen die zusammengefritteten Körner von dem 
quarzigen Bindemittel oft kaum zu unterscheiden sind. Nicht selten werden die 
zusammengebackcnen Quarzkörner aber grösser und ungleichmässiger und treten 
dann deutlich hervor, besonders wenn das quarzige Bindemittel röthlich wird. 
Ruthe dichte Quarzite und feinkörnige Quarzitsandsleine kommen stellenweise auch 
hier vor. Wirkliche breccienartige oder coriglomeratische Grauwacke» uud arko- 
senähnliclie Quarzitgesleine sind hier weniger häufig wie im Gebiete des lnovec- 
Gebirges*

In paläontologischer Beziehung bewahren dic.se Schichten auch liier ihren rein 
negativen Charakter. Das Alfer derselben ist daher immer noch nicht völlig sicher, 
doch sprechen anscheinend mehr Gründe für ihre Parallclisirung mit dem jetzt für 
devonisch geltenden „Lathon“ ( R e i c h e n b a c h )  in Mähren als für ihre Zuziehung 
zu dem alten rothen Sandsteine der Dyasl'orrnation; wiewohl das Vorkommen 
auch dieser Formation im Karpathensystem einige W ahrscheinlichkeit hat. Mir 
liegt die Vermuthung sehr nahe, dass sich mit der Zeit und bei längerem 
Studium unter den wegen ihrer Aehnlichkeit und Petrefactetileere so leicht zu 
verwechselnden, ja  wegen der verwickelten Lagerungsverhältnisse meist wirklich 
kaum zu unterscheidenden Vorkommen von Quarziten, Grauwacken, Ärkoseu, 
Quarzitsandsteinen, welche zumeist immer iu Verbindung mit irgend welchen 
rothen Sandstein- und Schiefer-Schichtcn auftreten und unter den rothen Mer
gelschiefern und Sandsteinen, wejehe wiederum gar oft mit manchen den 
älteren sehr ähnlichen Quarzitsandsteinen wechsellagem, endlich eine vollstän
dige Ordnung in der W eise wird herstellen lassen, dass man daraus vier Glieder 
wir trennen können; zwei der paläozoischen Zeit angehörige, nämlich „alte 
devonische Quarzite und Grauwacken“ und „wirkliche alte rothe Sandsteine 
der Dyas“ , und zwei Glieder der Trias nämlich „untere Trias-Sandsteine und 
Schiefer (bunter Sandstein oder W erfener Schichten) und obere bunte Trias- 
mergel-Schiefcr und Sandsteine (Raibler Schichten oder Keupermergel).

In Bezug auf die Auffassung und richtige Beurtheilung der tektonischen 
Verhältnisse sind die Quarzite von grösser W ichtigkeit, da ihr petrographischer 
Charakter constant ist und ihre Schichten so leicht zu verfolgende Züge bilden.

Die drei auseinander geschobenen Quarzit-Züge des Gebietes geben in der 
That auch den deutlichsten und in die Augen springendsten Anhaltspunkt fUr die
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Beurtheilung der beiden bedeutendsten Parallelverwerfungen, durch welche 
auch der Bau der ganzen folgenden Reihe von Dolomiten, Schiefern und Kalken 
mehrfach gestört wurde.

B. Mesozoische Schichten.

Trias-Formation.

2. W e r f e n e r  S c h i c h t e n .

Im 0 . von dem begangenen Gebiet sind sichere W erfener Schichten schon 
längere Zeit bekannt, und zwar zunächst in der Gegend von Neusohl. Wiewohl 
der Nachweis durch sicher bestimmbare Petrefacten noch fehlt, so glaube ich 
doch, einen Theil wenigstens der rothen und braunen Sandsteine und Schiefer 
des Straza-Vrch zwischen Dolnj Lelovce und Racice schon als ersten westlichen 
Punkt des Auftretens der W erfener Schichten in den Karpathen betrachten zu 
dürfen.

In den bräunlichen, glimmerreichen Sandsteinen der Gehänge südlich von 
dem Melaphyrdurchbruch bei Racice nämlich, fand ich Stücke mit deutlichen 
Spuren von Eindrücken und Steinkernen von Myaciten, wie sie in den W erfener 
Schichten so häufig sind. Trotz ihrer Unvollkommenheit würde man in einem 
alpinen Terrain keinen Augenblick daran zweifeln, dass man es mit W erfener 
Schichten zu thun habe, wenn man dergleichen Stücke vorfände und die Myaciten- 
reste als Myacites fassaensis W i s s  in. bestimmen.

3. D o l o m i t e  u n d  R a u c h w a c k e n .

Wo immer man aus dein krystallinischen Gebirge kommend, eine der drei 
Hauptzonen des alten Quarzites durchschncidet, wird man überall auf denselben 
eine breitere oder schmälere Zone von meist bräunlichen oder graulichen, seltener 
helleren weissen Dolomiten folgen sehen. Diese Dolomite sind überdies häufig 
von sandig-krystallinischer Beschaffenheit, entwickeln meist einen deutlich bitu
minösen Geruch und erscheinen gewöhnlich in deutlich geschichteten, bald dünneren 
Platten, bald dickeren Bänken abgelagert. Häufig sind sie überdies stark zer
klüftet. Nicht selten, wie besonders z.B. in der Gegend östlich von Deutsch-Prona, 
zerfallen sie oberflächlich in lose sandige Massen und bilden dann grosse, Schutt
haufen ähnliche Hügel von Dolomitsand.

Nördlich von dem Krystallinischen bilden diese Dolomite vier, die Züge des 
unterliegenden Quarzites um das zwei bis vierfache, an Breite übertreffende Zonen, 
welche m eistenteils und besonders vollständig gegen die nördlich folgenden Zonen 
der jüngeren Kalke und Kalkschiefer, durch lange Parallelzonen der mit ihnen in 
enger Verbindung stehenden rothen und bunten Mergel der oberen Trias abge
schlossen erscheinen, ln dem höheren Niveau der Dolomite, sind meist schon 
Wenhsellagerungen mit dünneren Schichten gefärbter Mergelscliiefer zu beobach
ten. An den Grenzen der Hauptmasse der Dolomite mit der Hauptmasse der obe
ren bunten Schiefer, sind gewöhnlich mehrere dickere Bänke eines zeilig-porösen 
zum Theil breccienartigen Dolomites entwickelt, der mit manchen Rauehwacken 
der Dyasformation Ähnlichkeit hat.

Von den erwähnten vier Dolomit-Zügen des nördlichen Verbreitungsgebietes 
reicht der westlichste (mit SW .— NO.-Streichen) vom Barani Vrh Ksinna süd
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westlich bis zum Belanka-Thal bei Valaska Bjela. Er ist durch das Bjelankathal 
und die rothen Schiefer seines Thalbodens und seiner unteren Gehänge getrennt 
von dem zweiten Zuge. Dieser beginnt nördlich von Valaska Bjela und reicht über 
die Zliechover Glashütte hinaus bis in das Bereich der Quellen des Schmitshajcr 
Baches und ist die directe, nur durch die Querspalte des Belankathales getrennte 
Fortsetzung des ersten; denn beide legen sich an den Quarzitzug des Suchi- 
gebirges und sind in ihrem Streichen von dem N W .-R ande dieses Gebirges 
abhängig. Der dritte Zug beginnt südlich vom ersten in den Felsbergen der 
Temeska-Skala und zieht über Cavoj durch das Cacher-, Schmitshajer- und Neu- 
traerthal (oder über den Koncina Vrch, Haidlherg und Nikelskopf) bis zum 
Elzerauberg im Gebirge „Na Klate“ . Dieser Zug ist eigentlich ein Parallelzug 
und eine Wiederholung der beiden ersten Züge zusammengenommen. Er ist von 
demselben in der mit ihm parallelen Strecke durch eine Längsverwerfang ge
trennt, deren Richtung durch einen schmalen Zwischenzug höherer Schichten 
„rother Triasschicler, Kössener Kalke und Liasschichten“ deutlich markirt ist, 
welche sich am Nordrande jenes nördlich vorliegenden Dolomit-Zuges wiederholen. 
Dieser dritte Dolomit-Zug folgt in grösser Regelmässigkeit dem Hauptstreichen des 
mittleren Quarzit-Zugcs und entsprechend auch dem Streichen des Nordwestrandes 
des Granit Gneissgebietes der Mala-Magura.

Der vierte südlichste Dolomit-Zug der dem Nordwestrande des Zjar-Granites 
folgt, streicht zuerst von Prona gegen Bricstj bei Slavisch-Proben NO. und von 
da gegen Kloster (oder Znio Värallya) direeter gegen N. E r ist wenigtens in 
dem südlichen, in mein Aul'nahmsgebiet fallenden Theil, der bei weitem unregel- 
mässigste und gestürteste, denn er zeigt in Zusammenhang mit dem Auftreten 
der beiden kleinen Granitpartien und der W iederholung des Quarzit-Zuges mehrere 
kleinere Verwerfungen und Verschiebungen, welche die darauffolgenden jüngeren 
Schichtcn in noch grössere Unordnung und Verwirrung gebracht haben.

Im SW . ist der Südrand und Ostrand des Dolomitgebirges der Rokna Skale 
und das ganze Dolomitgebirgc des Straza der Verbreitungsbezirk dieser oberen 
Triasdolomite, jedoch ist hier die Beurtheilung derselben und ihre Trennung und 
Unterscheidung von den jüngeren Dolomiten der Kreidezeit wegen der unregel- 
inässigen und unvollkommenen Entwickelung der ganzen Schichtreihe bei weitem 
schwieriger und unsicherer. Die kleinen Dolomilpartien am SW .-Rande der Mala- 
Magura, so wie die Dolomite, die unmittelbar am Südrande des Zjar dem Kry- 
stallinischcn anliegeu, also der Dolomit der Horzenova gehören gleichfalls mit 
grösster Wahrscheinlichkeit hieher.

4. B u n t e  T r i a s m e r g c l  u n d  S a n d s t e i n e .

Längs der Nordgrenze eines jeden der vier langen Dolomit-Züge des nörd
lichen Verbreitungsgebietes ist eine gewöhnlich schmale, selten sich bedeutend 
erweiternde Zone von meist röthlich gefärbten, oft aber auch grünlichen, brau
nen, gelben oder schwärzlichgrauen Mergeln, Mergelschiefern und Sandsteinen 
entwickelt, in welchen theilweise noch dünne dolomitische Bänke, theilweise noch 
quarzitische Sandsteine eingelagert Vorkommen. Die Mergel neigen sehr häufig 
zur splitterig -  stänglichen Absonderung, zerfallen lcicht und lassen dann die 
Schichtung weniger deutlich erkennen. Häufig genug aber erscheinen sie auch 
blätterig, diinnschiefrig und ganz deutlich geschichtet.

Die dem Dolomit-Zuge des Zjar-Gebietes vorliegende Zone dieser Mergel ist 
auf der südwestlichen Seite gegen Deutsch-Prona zu dreigetheilt durch die 
zwischenliegenden Dolomit- und Kalkzonen, und vereinigt sich erst gegen N. zu



einem einzigen schmäleren Zuge, der durch die Gräben von Hadviga, Briestj und 
Polenjeka streicht. Der mit dem Dolomitzuge des Maguragebirges verbundene 
Strich bunter Mergelschiefer beginnt nördlich vom Koncinaberge bei Cavoj und 
streicht unter dem Cicermanberge vorbei, über den Fitzels -  Riegel und unter 
dem Burianberg südlich vorüber über die Fackover Strasse und das Neutrathal 
gegen den Hörndl- und Kaliger-Berg im Gebirge „Na Klate“ .

Die zu dem zw eigeteilten Dolomit-Zug des Suchigebirges gehörige Zone der 
Triasmergel erscheint gleichfalls unterbrochen. Die Zone des östlichen Theiles 
zweigt sich aus dem breiten Gebiete der bunten Mergel, welche das obere 
Belankathalgebiet zwischen Valaska Bjela, dem Cerni W h und Rusniak erfüllen, 
bei Rusniak gegen 0 . ab. Von da zieht sie in bedeutender Verschmälerung über 
Faäkova in das nördliche Aufnahmsgebiet gegen die Zliechower 'Glashütte, und 
tritt erst nordöstlich von der Glashütte wieder in das begangene Gebiet und ver
einigt sich südlich von Vrhowski Domi endlich mit einem nördlicheren Parallel
zuge, der von der Javorinka herkommend, um den Dluhi Vrch herumzieht.

Dieser nördliche Parallelzug rother Trias-Schiefer markirt eine zweite Ver
werfungsspalte, in Welcher jedoch schon die tieferen Dolomite fehlen. Hier sind 
die rothen Schiefer das älteste zu Tage kommende Glied, welches in der Reihe 
der jüngeren bis in die Kreidezeit reichenden Schichten dabei zum Aufbruch 
gelangt ist.

Die rothe Schieferzone des südwestlichen Dolomit-Zuges zwischen dem Cerni 
Vrch und dem Barani Vrch beginnt südlich von Trehichava, zieht gegen NO. 
aufwärts im Trebichovskithale, und setzt bei Cerna Lhota in das Sipkovskithal 
über, in dem sie bis nahe an den Bach-Ursprung unter dem Cemiberg t a l 
aufwärts reicht.

Die rothen Schiefer und Sandsteine der grösseren südlichen Verbreitungs
gebiete, stehen mit Melaphyrdurchbrüchen in Verbindung und dürften zum grös
seren Theil ein höheres Alter haben.

Im S. der Mala Magura dicht am Rande des Krystallinischen, kommt in Ver
bindung mit der Dolomitpartie von Sutovce ein kleiner Streifen hieher gehörender 
rother Mergelschiefer zu Tage. Eben so wurde ein kleiner Aufhrueh derselben 
südlich vom Dolomit der Horzenova am südlichen Verbreitungsgebiet der älteren 
Schichtengruppe des Zjar-Gebirges beobachtet.
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Ehätisohe Formation.

i>. K ö s s e n e r  S c h i c h t e n .

In ähnlichen, wenn gleich in öfter unterbrochenen und meist noch weit 
weniger mächtigen Parallelzügeu, wie die bunten Triasmergel auf die Dolo
m ite, folgen auf diese die meist kalkigen, seltener mehr mergeligen Schichten 
der Kössener Stule. Meist sind auch die grauen oder bräunlichen, in dickeren 
Bänken gesondertenLithodendronkalkc noch neben den meist diinner geschichteten, 
mehr plattenformigen und mit mergligen Schichten wechselnden Kalkschichten 
vertreten, welche fast überall die charakteristischen Auswitterungsformen dieses 
Niveaus zeigen, und an einigen Punkten auch deutlicher bestimmbare Petrefacten 
geliefert haben. Auf die nähere Verbreitung dieser Schichten gehen wir nicht 
näher ein, weil es im W esentlichen eine Wiederholung der Verbreitungszonen 
der unterliegenden rothen Triasmergel wäre.

K« k. g«ologi«cbe ReiahaaufeJt. 1$< Bari» 1805. III. Heft. 4 0
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W ir erwähnen nur die Punkte, au welchen dieselben mit sicher bestimm
baren Petrefacten aufgefunden wurden.

Den einen dieser Punkte erwähnt schon D. S t u r  in seiner Abhandlung: 
„Geologische Uebersichtsaufnahme des W assergebietes der W aag und Neutra“.

Derselbe befindet sich über den rothen Schiefern und Sandsteinen des west
lichen Zuges ober dem Friedhof östlich von Trebichava. Unter den zahlreichen 
Auswitterungen der hier anstehenden Kössener Schichten, finden sich bestimmbare 
Reste von

Terebratula gregaria S u e s s  und
Cardium austriacum Ha u e r .

Gin zweiter günstiger Fundort ist das obere Belanka-Thal bei Stratensi 
Valaska Bjela W NW . Hier fand ich von bestimmbaren Formen unter den ziemlich 
zahlreichen Petrefactenresten :

Ostrea Haidingeriana Em m  r.
Ostrea sp.
Pecten Valoniensis D efr.

Lusformation.

6. H o r n s t e i n f i i h r e n d e  G r y p h ä e n k a l k e .

Die in dem Aufnahmsgebiete vom Sommer 1862 von Herrn Bergrath v. H a u e r  
auf dem Durchschnitt von Trentschin-Teplitz nach Dobrassow und weiter im 
Trentschiner Gebiete in grösserer Verbreitung nachgewiesenen sandigen und 
kalkigen Gesteine vom Typus der liassischen Grestener Schichten mit grossen 
Gryphäen, Terebrateln lind Crinoiden, deren weitere Verbreitung im W aagthale 
in der Fortsetzung jenes Gebietes im vorigen Sommer auch von Herrn Bergrath 
F q e t t e r l e  am rechten Ufer der Tepla zwischen dem Bade Teplitz und Tepla, 
ferner im Hlozathal, am W.-Abhange des Manin und an einigen anderen Punkten 
nachgewiesen wurde, sind auch in dem in Rede stehenden Aufnahmsgebiete 
sicher vertreten.

Nur. aus einem der zwei Verbreitungsbezirke dieser Schichten, nämlich in 
dem Zuge der unteren hornsteinführenden Kalke, welcher an der Ostseite des 
Rokna Skalegebirges von Sucani her ober Noveisa und Divjaki vorbeistreicht, 
wurden die in den oben erwähnten Gebieten vorkommenden Versteinerungen 
nachgewiesen, darunter ganz zweifellos Gryphaea arcuata Lmk.  Der beste 
Fundort dafür ist der Graben westlich von Noveisa. Im' Gebiete des oberen 
Belankathales wurden unmittelbar zunächst an den Kössener Schichten zwar die 
gleichen hornsteinführenden bräunlichen Kalke aufgefunden, aber Versteinerungen 
wurden darin bisher nicht entdeckt.

7. L i a s k a l k e  u n d  F l e c k e n m e r g e l .

Auf die schmalen Zonen der Kössener Kaike folgt meistentheils unmittelbar 
ohne die Zwischenlagerung der sandigen oder kalkigen Schichte mit Gryphaea 
arcuata eine mächtigere Reihe von festeren mergeligen Kalken und dünngeschich
teten weicheren Kaikmergeln von grauer oder schwärzlicher Färbung, welche 
dem Lias zugezählt werden müssen. Nur an wenigen Punkten sind dieselben 
jedoch in der charakteristischen Ausbildungsweise von wirklichen Fleckenmergeln
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mit grauen, dunkel gefleckten Gesteinsschichten und mit deutlichen Liasammoniten 
vertreten. Nur innerhalb eines einzigen Zuges des ganzen Gebietes wurde bei
des beobachtet, und zwar in der vom Kipigberg nordöstlich ron Prona über den 
Repeschberg nordwestlich bei Slav.-Proben vorbeistreichenden Liaszone.

An den Abhängen des Repeschberges gegen den Graben und den von Briestj 
über den Sattel führenden W eg sind wirkliche Fleckenmergel verbreitet, in wel
chen ziemlich zahlreiche Reste von Ammoniten meist aus der Familie der Arieten 
und Belemniten gefunden wurden. Von bestimmbaren Formen sind darunter jedoch 
nur anzuführen:

Anim. Nodotianus d ' Or b .
Amm. raricostatus Z i e t h .

Aehnliche Schichten wurden zwar auch auf dem W ege aus dem Belankathal 
in das Thal des Ritkabaches vom Kremenistje Vrch beobachtet, jedoch nur mit 
Belemniten und ohne bestimmbare Ammonitenreste.

8. H i e r  1 a tz  ka l ke .

Echte Hierlatzschichten sind in dem Gebiete nur in beschränktem Vor
kommen an einem einzigen Punkte westlich nächst Rudno bei Slavisch-Proben auf 
der Höhe des „Na horkv“ genannten Rergzuges nachgewiesen worden. Hier 
erheben sich auf dem Kamme einzelne Felsriffe eines röthlichen Crinoidenkalkes,V
von dem Herr Bergexpectant J. C e r m a k  einige an gut auslösbaren Petrefacten 
reiche Stücke sammelte. Die näheren Verhältnisse dieser Localität beschreibt Herr 
Ce r r n a k  in seiner besonderen Abhandlung über die Umgebung von Deutsch- 
Proben.

W ir führen hier nur die Liste der aus dieser Schichte gewonnenen Ver
steinerungen auf, deren Bestimmung wir Herrn S t u r  verdanken.

Ausser Belemniten und ziemlich grossen Crinoiden befinden sich darunter:

Terebratula sinemuriensis Opp . ?  Pleurotomaria anglica Sow . sp.
„ Andleri Opp.  Pecten verticillus S t o l .
„ Engelhardti Opp . ?  „ subreticulatn? Stol .
„ nimbnta Opp.  „ Rollei S t o l .
„ numismalis Opp. ?  „ palosus S t o l .

Rhynchonella polyptycha Opp.  Aoicula inaequivalvis Sow.
„ retusifrons Opp.  Lima Deslongchampsi Stol .
„ Greppini Opp.  Haueri Stol .

Spiriferina alpina Opp.  densico&ta Q u e n s t . ?
„ obtusa Opp.

Ein zweiter Punkt des Auftretens von Hierlatzschichten in den Karpathen, 
wurde noch im Bereich desselben Kartenblattes, jedoch im äussersten NW .-W inkel 
und im Aufnahmsgebiete der zweiten Section durch Herrn Bergrath F o e t t e r l e  
entdeckt. Derselbe liegt östlich von Kosera am N.-Abhange des Norovicaberges.

Von hier führt Bergrath F o e t t e r l e  Lima Deslongchampsi Stol . ,  Aoicula 
inaequioalvis Sow.  und Pecten subreticulatus S t o l .  auf.

In der grossen Arbeit von S t u r  über die geologischen Verhältnisse des 
W assergebietes der W aag und Neutra ist das Auftreten der Hierlatzschichten 
noch nicht nachgewiesen, und es ist dasselbe demnach eines der interessantesten 
und wichtigsten Resultate, welche beim Fortgang der Specialaufnahmen im Kar
pathengebiete gemacht wurde.

40*
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Juraformation.

9. R o t h e  K l i p p e n k a l k e  u n d  C r i n o i d e n k a l k e .

Jurassische Schichten überhaupt sind in dem begrenzten Gebiete nur in sehr 
geringer Verbreitung vertreten. Sie entwickeln sich erst zu bedeutenderen zu
sammenhängenden Zügen in dem nordwestlich angrenzenden Aufnahmsterrain 
der zweiten Section besonders nördlich von Valaska Bjela und südlich, östlich und 
nördlich von Zliechow.

Knollige rothe Klippenkalke mit rothen Hornstein-Knollen und Hornsteinlagen 
in Verbindung mit rothen Crinoidenkalken wurden in dem NW .-Gebiete nur beob
achtet, im oberen Belonkagebiete zwischen dem Kremenistje und Homolkaberge 
Valaska Rjela W ., zwischen dem Okruhla und Vivokäberge als Fortsetzung des 
grösseren, aus dem anstossenden Gebiete über die Kartengrenze setzenden Zuges 
von Jurakalken, ferner in Fortsetzung eines diesem parallelen, schmäleren nörd
lichen Zuges südlich von Cicmani, endlich in einzelnen mehr abgerissenen Partien 
am Dluhi Vrch, bei Vrhowski Domi und südlich vom Skobanikopfe, und südlich 
vom mittleren Hauptzug des Strazow am Horkaberge bei Trebichava 0 .

In dem südwestlichen Gebiete der Rokna Skale streicht ein etwas bedeu
tenderer Zug wieder zwischen Lucani und Divjaki im Anschluss an den oben 
genannten Zug liassischer Schichten von SW . gegen NO.

In allen diesen Punkten wurde ausser Crinoiden und Belemnitenresten in den 
rothen Knollenkalken nichts gefunden. Nur in den rothen Klippenkalken von Tre
bichava fand S t u r  Aptychen.

10. G r a u e  A p t y c h e n k a l k e .

Auf die rothen hornsteinführenden Kalke aber gewiss noch in enger Ver
bindung mit diesen, folgen in dem Jurazuge am Kremenistje im Belankagebiete 
und in dem Zuge der Ostgehänge des Gebirges der „Rokna Skale“ helle, meist 
dünner geschichtcte, plattenförmige hellgraue. Kalke und Kalkschiefer, welche 
gleichfalls noch jurassisch sind, obgleich ihre Trennung nach oben, von den 
darauf folgenden Neocommergeln wegen der petrographischen Aehnlichkeit nicht 
leicht ist.

Nur an dein ersterwähnten Punkte wurde in diesen Kalken, die meist auch 
noch einzelne kleinere Hornsteinlagen zeigen, die Zugehörigkeit zu den unter
liegenden jurassischen Klippenkalken mit Sicherheit nachgewiesen, durch den 
Fund einiger sicher bestimmbarer Exemplare von Aptychm lamellosus Pa r k .

11. W e i s s e  J u r a k a l l e .

(S tran iberger K alke?)

In noch bei weitem geringeren Grade als die vorgenannten, nehmen die im 
nördlich anstossenden Gebiete gleichfalls stärker entwickelten weissen Jurakalke 
Theil an der Zusammensetzung des Gebietes. Nur von Fackov her setzt eine 
kleine Partie auf der nordwestlichen Seite der Strasse in mein Gebiet hinüber. 
Eine zweite Partie derselben Kalke, dürfte auf der Höhe des grossen Visehrad



Deutsch-Proben 0 . vertreten sein. Petrefacten wurden darin nicht gefunden, und 
es sind diese Schichten daher nur nach ihrer petrographischen Analogie mit den 
gleichen Schichten des nördlichen Gebietes und den weissen Kalken des Manin 
im Niveau den Stramberger Kalken parallel gestellt worden.

Kreideform&tion.

Mergelschiefer, Kalke und Dolomite der Kreideformation nehmen zwar durch 
ziemlich ausgedehnte Verbreitungsgebiete an der Zusammensetzung des Gebietes 
Theil, jedoch fallt ihre Hauptentwickelung gleichfalls schon ausserhalb des Auf- 
nahmsterrains nach N. und NW.

Die in mein Terrain reichenden Gebirgspartien dieser Formation, wurden 
daher nach den genaueren und sichereren Resultaten, die durch die vollständigere 
Vertretung aller Kreideschichten und durch Petrefactenfunde in den anstossenden 
Gebieten der Herren F o e t t e r l e  und P a u l  erreicht werden konnten, gegliedert.

12. N e o c o m m e r g e l .

Eine ziemlich breite und zusammenhängende Zone, von petrographisch ziem
lich gleich bleibenden bald weicheren, bald festeren kalkigen grauen Mergeln und 
mergligen Kalkschiefern, trennt vom Bradloberge im SW . beginnend, über die 
Tlustä hora und den Kremenislje Vrch zwichen den Belankaquellen und den 
Ritkabachquellen in das nördliche Aufnahmsgebiet. Hier spaltet es sich in zwei 
Züge, von denen sich der eine gegen den Strednaberge nach N. abzweigt, der 
andere aber über den Ostri Vrch, und zu beiden Seiten von Cicmani, durch das 
obere Thal des ftcmanskabaches nach dem Skobeinkopf fortzieht und endlich in 
bedeutender Breite die Fackover Strasse übersetzt, um jenseits derselben im 
„Na Klategebirge“ den Dolomitstock des Klak selbst in zwei Arme getheilt zu 
umfassen.

Einige kleinere Partien dieser Mergel- und Kalkschiefer sind auch in den 
südlicheren G ebietsteilen vertreten. Die eine derselben setzt die Berggehänge 
zu beiden Seiten des Gajdlerthales zusammen, eine zweite Partie erscheint am 
Südrande des Zjar zwischen dem Stracb Vrh und Glaser Haj, eine dritte Partie 
zieht durch das hintere Thal von Sucani und Divjaki zwischen dem Jurazuge und 
den Kreidedolomiten der Rokna Skala hin.

In diesen Schichten wurden von S t u r  zwischen Sipkov und dem Kamene 
W rata in einer von dem Hauptzuge getrennten kleineren Partie echte Neocom- 
petrefacten nachgewiesen, und zwar:

Ammonitea Duvalianus d’O rb .,
„ Morelianus d’O rb .,

Scaphites Ivanii P u  z.

Ich selbst fand auf dem Strassendurchschnitte nach Fickov gleichfalls Reste 
von sehr scharfgekielten, platten Ammonitenformen. Ihre Erhaltungsweise war 
jedoch zu einer genauen specifischen Bestimmung nicht geeignet. Sie lassen 
jedoch mit Sicherheit ihre Zugehörigkeit zur Gruppe des Amm. elypeiformis 
d’O rb . erkennen.

Die ganze Zone dieser Mergel scheint jedoch im Ganzen sehr arm an orga
nischen Resten zu sein.

[ I S ]  Ber. über d. geol. Aufn. im Geb. d. ober. Neutra-Flusses u. d. k. Bergst. Kremnitz. 1864. 311



312 Dr. Guido Stäche. [1 6 ]

13. S p h ä r o s i d e r i t m e r g e l .

Die nach ihren Lagerungs V erhältnissen von den Geologen der zweiten Section 
„Unteres Cenoman“ in die Reihe der Kreideschichten gestellten Sphärosiderit
mergel und Sandsteine, welche in dem Gebiete nördlich von dem Zuge der Neo- 
commergel vorzugsweise an den unteren Thalgehängen verbreitet sind und nur 
zu den tieferen Einsattlungen zwischen den Kalken und Dolomiten hinaufreichen, 
kommen nur an zwei Punkten des Gebietes zum Vorschein, nämlich erstens bei 
Valaska Bjela W . Zwischen dem Cesanaberge, dem Koncinaberge und dem Kre- 
menistjiberge, bis wohin sie aus dem Ritka-Thale streichen und zweitens in einem 
Aufbruch der Neocommergel bei Cicmani.

14. B r a u n e  K r e i d e k a l k e .

(Cenoman o d er T uron .)

Nach den Lagerungsverhältnissen und dem Aullinden von Radiolitenspuren, 
wurden im nördlichen Aufnahmsgebiete die meist bräunlichen oder dunkelgrauen 
Kalke, welche über den Neocommergeln oder den Sphärosideritmergeln legen 
und einige bedeutende Bergrücken bilden, von K. M. P a u l  als Vertreter des 
„Cenoman“ aufgefasst.

Diese Kalke treten in dem Zuge zwischen Zliechow und Fackov in dem nörd
lichsten Theil meines Gebietes zu beiden Seiten des Cicmanskabaches auf. In 
einer kleineren Partie finden sie sich am Südrande des Zjar zwischen den Trias
dolomiten der Horzenova und den Trachyten und Trachytbreccien der Bralova- 
skala entwickelt.

IS. B r e c c i e n d o l o m i t e .

Meist in sehr enger Verbindung, mit diesen Kalken, aber in gewöhnlich deut
lich höherem Niveau folgen weisse oder graue Dolomite, welche meist stark kieselig 
sind und sehr häufig ein eckig brüchiges, breccienartiges Gefüge zeigen und oft 
auch schon wirkliche ältere dolomitische Breccien sein mögen. Dieselben müssen 
entweder noch mit den braunen Kalken zur „Cenomanstufe“ oder schon zum 
Turon gerechnet werden. In dem Gebiete sind dieselben durch drei Partien ver
treten. Die eine derselben liegt im Bereiche des oben erwähnten nördlichen Zuges 
der braunen Cenomankalke und dehnt sich zwischen der „Ostra Kacka“ und dem 
Koncina Vrch nördlich von Cicmani aus, die andere breitet sich südlich von den 
Cenomankalken im S. des Zjarrückens bis an den in's Handlovathal mündenden 
Grenzwasserbach, die dritte endlich und zugleich die grösste nimmt den grüssten 
Theil des Hauptrückens der „Rokna Skala“ ein.

16. O b e r e  w e i s s e  K r e i d e k a l k e .

In den Gebieten der Herren P a u l  und F o e t t e r l e  sind über den vorbe
schriebenen Kreideschichten noch weisse Kreidekalke einer höheren, aber nicht 
sicher bestimmbaren Stufe entwickelt, welche auch mein Gebiet berühren. Sie 
streichen nördlich von Cicmani unmittelbar an der Kartengrenze aus dem Rajecer 
Gebiet herüber und ziehen zwischen dem Vlakberge und Predhorje nach W. in 
das Aufnahmsgebiet des Herrn Bergrath F o e t t e r l e  bis zur kleinen Eocenpartie 
von Mojtin.
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III. Die Gruppe der jüngeren Schichtgesteine.

Die Gruppe der jüngeren Schichtgesteine derEocenformation und derNeogen- 
formation und der Sedimente des Diluviums und der Jetztzeit erfüllt vorzugsweise 
die weiten Thalgebiete zwischen der Hauptmasse des Krystallinischen im N. und 
den südlichen Trachytgebirgen. Sie erscheint aber auch in nicht unbedeutender 
Verbreitung noch an den westlichen Rändern der beiden südlichen Dolomitgebirge 
und zwischen diesen und dem nördlichen Hauptgebiete der älteren Schichtengruppe.

Eooenformation.

Die Ablagerungen der älteren Tertiärzeit, sind trotz der mannigfachen Stö
rungen späterer Zeit in dem Gebiete sehr deutlich längs der Ränder, und zwar 
fast nur der gegen SW . gekehrten Ränder der krystallinischen Gebirgskörper 
und der älteren Schichtgebirge entwickelt.

Vom SW .-Rande des Suchigebirges zwischen Uhrovskä Zävada und Kamenr 
Vrh, dehnt sich die grösste Eocenpartie des Gebietes zu beiden Seiten des Radisa- 
baches gegen Bän aus. W eiterhin am SW .-Rande der Dolomitgebirge der „Rokna 
Skale“ und des „Straza Vrch“ folgten zunächst als Fortsetzung der vorigen die 
kleinen Eocenpartien des Galuzaberges zwischen Latkovce und Hradistjev von 
Prawodice und Wysocany, dann jenseits der ßelanka die Eocenpartie des Slow- 
tfoweberges bei Skacany.

An den SW .-Rand der Mala Magura legt sich zwischen Dobrocna und Baj- 
mocz der Hauptzug des Eocengebietes von Bajmoczan, dessen Verbeitung unter 
dem Löss oder unter der mächtigen lehmigen Verwitterungsschichte der Mergel 
und Sandsteine nach S. bis zur Strasse von Novak in das Belankathal nach W . 
bis an die unteren Gehänge des gegenüberliegenden Dolomitgebirges durch zahl
reiche Aufbriiche nachweisbar ist.

Derartige blossgelegtc, kleinere Eocenpartien sind zu beobachten bei Ruduo, 
Banka, Jeskovaves, Macor, Divjaki, Bastjanka und längs des ganzen Ufers der 
Neutra zwischen Ilornj Lelovce und Apdthi Bajmocz (Bojnickt Opatovce).

Am Südwestrande des Zjar-Gebirges zieht sich endlich der letzte grössere 
Verbreitungsstrich der Eocenschichten hin und setzt in das obere Handlovathai 
und hier bis zum Ende des Ortes und zum Kohlenbau nächst der kleinen Drau- 
seliel fort. Derselbe beginnt südöstlich von Brezani aus dem Granitschutt und den 
vorliegenden Trachyttuffen hervorzutauchen und begleitet über Mala-Causa bis 
nördlich von Jalovec fort unmittelbar den Rand des Krystallinischen, nur hin und 
wieder stark von Schutt und Granit verdeckt. Zwischen Jalovec N. und dem 
Grenzwasser liegt er unmittelbar an den älteren Kalken und Dolomiten und tritt 
in die Thalsohle des Handlova-Baches. Vom Grenzwasser, wo er am breitesten ist 
bis zur kleinen Drauschel spitzt er sich allmälig aus und grenzt unmittelbar an den 
Trachytriicken des W agengrundberges.

Das Eocene zerfällt in den genannten Verbreitungsgebieten im Wesentlichen 
in zwei grössere petrographisch und altersverschiedene Gruppen, in denen beiden 
Nummuliten nachgewiesen wurden. Die untere Abtheilung besteht im W esent
lichen aus Dolomitbreccien und Conglomeratcn und untergeordnet auch aus Num- 
mulitenkalken. Die obere besteht aus Sandsteinen und aus sandigen und merg
ligen Schiefern. An diese beiden Gruppen schliesst sich zunächst eine schmale
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Zone von dtinnblätterndenMergelschicfern mit Melettaschuppen, welche die eigent
lichen, Nummuliten führenden Ablagerungen derEocenformation von den Schichten 
der Neogenformation trennt.

17. D o l o m i t b r e c c i e n  und  N n m m u l i t e n k a l k e .

Diese etwas tiefere Zone hat verbal tnissmässig eine v.'eit beschränktere Ver
breitung als die höheren Sandsteine und Schiefer. Unter den Gesteinen desselben 
sind überdies die bald nummulitenführenden, bald nummulitenleeren Dolomit- 
breccicn und Conglomerate bei weitem vorherrschend über wirkliche Nummuli- 
tenkalke. Die Bildung der ersteren war meist abhängig von der Nähe der älteren 
Dolomit- und Kalkschichten und besonders der Brecciendolomite der oberen 
Kreide, auf welchen oder an welchen die beiden bedeutendsten Züge eocener 
Dolomitbreccien aufliegen. Die Gesteine der Eocenzeit haben den grössten Theil 
ihres Bildungsmaterials aus ihnen entnommen und gehen an manchen Stellen so 
allmälig in die Brecciendolomite der unterliegenden Kreide über, dass die Grenz
ziehung eine schwierige wird.

Der bedeutendste Zug der Dolomitbreccien im Eocenstrich des Handlova- 
thales oder des Zjar-Gebirges beginnt nördlich von Rastoczno und zieht Von da 
entlang dem Südgehänge des östlichen G ren zwasserbaches bis an die unteren 
Gehänge zwischen dem Ziegeuriicken uud Hohenberg. Nicht in unmittelbarem 
Zusammenhange mit diesem Zuge, aber einst gewiss damit in Verbindung, sind 
zwei nahe gelegene, kleinere Partien von eocener Dolomitbreccie.

Die eine derselben ist südlich von Rastoczno gelegen und bildet in zwei 
gegen das Bachbett vorspringenden steilen Felsen eine Art Felsenthor vor dem 
Eingang in den oberen Theil des Handlovathalcs mit dem langen Dorfe Handlova, 
die andere liegt östlich Rastoczno aufwärts unmittelbar den Kreidekalken und Dolo
miten auf.

Im Bajmoczer Eocengebiete oder im Eocengebiete der Mala Magura ist die 
Hauptmasse der dolomitischen Breecien und Conglomerate zwischen Sutovce (O st), 
Holi Vrh, Bajmocz und Kocur entwickelt. In kleineren Partien erscheinen diesel
ben auch westlieh und südlich von Sutovee und bei Divjaki NW. Eine etwas 
abweichende petrographische Beschaffenheit haben die Conglomerate und Breccien 
des Neutraufers zwischen Apathi uud Hornj Lelovce, und ihre Zugehörigkeit zum 
Eocenen ist nicht gleich sicher festgestellt. Im Gebiete von Ban oder im Eocen- 
gebiet des Suchigebirges besteht vorzüglich die Partie bei Hradistje aus dolomi
tischen Breecien, im übrigen Gebiet herrschen Sandsteine und Mergel vor.

Unter den in den Breccien gefundenen Nummulitenresten, welche nurin der 
Gegend von Bajmocz häufiger sind, scheinen Numm. granulosa d ' Arch. ,  Numm. 
striata d ' Orb.  und Numm. Lucamna De  fr. die häufigsten Formen zu sein.

Die Fauna der Nummulitenkalke, welche ein bei weitem beschränkteres Vor
kommen haben und eigentlich nur am Fasangarlen und Kreuzherg bei Bajmocz 
und im Eocengebiet des Slowcowc-Bcrges zwischen Skacany und dem Welki Vrch 
etwas deutlicher entwickelt wird, ist eine etwas reichere.

In mergeligeren Partien der Bajmoczer Kalke kommen Bivalvcn und Gastro- 
poden vor, auch zahlreiche freie Nummuliten lösen sich heraus und liegen zerstreut 
herum.

Von bestimmbaren Resten dieses Fundortes sind zu nennen:
Turritella imbricataria L in k ., Numm. granulosa d’A rc h .,
Cerithium conjunctum D e s h . , Lucasana D e fr .
Numm. laevigata Lmck.



[1 9 ] Ber. über d. geol. Aufn. im Geb. d. ober. Neutn-Flusses u. d. k. Bergst. Kreinnitz. t864. 315

Anschliessend an die nummulitenführenden Kalke erwähne ich eines Fundes 
von braunen Feuersteinknollen mit Nummuliten, welche ich als Geschiebe im 
Bachbett des Handlovabaclics bei Priwitz fand, also ausserhalb des Eocenterrains. 
Wahrscheinlich stammen dieselben aus den Dolomitenbreccien und Conglome- 
ra ten , obgleich ein gleiches Vorkommen in denselben bisher nicht nachgewiesen 
werden konnte. Die ursprüngliche Stammschicht dieses Fundes ist daher noch 
zweifelhaft. Unter den sehr scharfen, wohlerhaltenen Durchschnitten waren zu 
erkennen solche von Numm. planulata d’O rb .,  von Numm. granulosa d’A rch . 
und von Numm. Murclmoni B r u n n .

18. S a n d s t e i n e  u n d  S c h i e f e r .

Diese entschieden jüngere und höher gelegene Abtheilung des Eocenen 
nimmt den ganzen übrigen Theil des genannten Gebietes ein. In den gröberen 
Sandsteinen sowohl des Handlovathales als des Bajmoczer Gebietes w'urden kleine 
Nummuliten und Nummulitendurchschnitte an mehreren Punkten nachgewiesen, 
welche zum grössten Theil zu Numm. striata  d’O rb . und Numm. granulosa 
d 'A rch . gehören.

Die Sandsteine und Schiefer sind w o h lg esch ich te t und zeigen durch ihre 
vielfach gestörten Lagerungs V erhältnisse, dass sie von den Störungen mit betroffen 
w u rden , w elche auch die ä lte ren  Gesleinsgruppen w ährend  d e r  Zeit der grossen  
Trachyteruptionen erlitten haben. Sowohl im Gebiet am südwestlichen Rande des 
Zjar-Gebirges als der Mala Magura ist dies deutlich zu beobachten.

19. M e l e t t a - S c h i c h t e n .

Die Grenze zwischen den echten eocenen, nummulitenführenden Schichten 
und den Neogenablagerungen bildet im Handlovathal eine wenig mächtige Zone 
von dünnblättrigen, bituminösen, meist bräunlich gefärbten Schiefem mit Fisch
schuppen, welche von Meletta crenata kaum verschieden sind.

Diese Schicht entspricht auch im Niveau, den als oberste Grenzschicht des 
Eocenen gegen das Neogene genommenen Menilitschiefern in Mähren und 
Galizien. Sie dürfte wohl fast mit gleichem Recht als unterste Abtheilung des 
Neogenen betrachtet werden. Im Gebiete des Handlovathales sind die Braunkohlen- 
Ablagerungen, über wclche Herr Cze i  m a k  einen besonderen Bericht verfasste, 
augenscheinlich mit dieser Schicht in engster Verbindung.

Neogenformation.

Die Neogenformation ist in etwas vollständigerer Gliederung nur in der klei
nen Neogenbucht des mittleren Handlovathales vertreten. Die Vorkommen ausser
halb desselben beschränken sich auf an die Verbreitung der Trachyte gebundene 
trachytische Sedimentärtuffe und auf an die Gebirgsränder der Kalk- und Dolo
mitgebirge gebundene Siisswasserkalke.

20. M a r i n e  S c h i c h t e n .

Marine Tegel mit darüber folgenden marinen Sanden und festeren Sandstei
nen sind nur im Gebiete des Handlovathales zwischen Velka Causa, Morovno, 
Handlova, Rastoczno und Lipnik vertreten.

K, k. g e o lo g isc h e  Ri-ichsaoalalt 15. Band. 1865. III. Heft. 41
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Deutlich lind mit charakteristischen Petrefaetenresten entwickelt wurden sie 
nur zwischen Velka Causa und Lipnik in einem hohen Uferaufriss beobachtet. 
Von hier gibt schon S t u r  das Vorkommen von tief marinen Neogenschichten 
mit Cer. plicatum  an, welche den Schichten des Horner-Beckens parallel zu stel
len sind.

Auf die etwas tieferen Tegel, aus welchen bisher nichts erhalten werden 
konnte, als in ziemlich bedeutender Anzahl.

Cerithium plicatum  Br ü g . ,
„ margaritaceiim B r o c c . ,  

und Nerita sp.

folgen feine weisse Sande mit zahlreichen, aber nur als Steinkernen erhaltenen 
Bivalven, im oberen Niveau derselben festere Schichten mit zahlreichen Turritellen 
(meist Turritella turris Ba s t . )  in einer tieferen Schicht zunächst der Tegel eine 
Lage mit grossen Austern, zumeist Ostrea longirostris Aut .  Im Ganzen wurden 
in diesen Sanden und Sandsteinlagen Reste von folgenden Formen aufgefunden:

Turritella turris B a s t . ,  Cytherea Pedemontana Ag.,
Natica sp., Diplodonta rotundata Mo n t  f.,
Solen vagina L i n n . ,  Cardium edule Li nn . ,

„ siibfragilis E i c h  w. , Ostrea longirostris Aut .
Tellina strigosa G m e l . , Ostrea sp.

„ planata Linn. ,

21. C e r i t h i e n s c h i c h t e n .

Die Cerithienschichten sind vertreten durch den weitausgedehnten gleichartigen 
Complex von sehr mannigfaltig wechselnden gleichaltrigen Trachyttuffen (Conglo- 
meraten, Breccien, Sandsteinen oder feinen pallaartigen Mergelschiefern), welcher 
zu beiden Seiten desHandlovathales zwischenCigel,Priwitz,Brezani, Chrenovecund 
Handlova sich ausbreitet und den Trachytzug des Kric umzieht. Derselbe bildet 
auch im Neutrathale eine kleinere Partie östlich von Novak und Kostalani „das 
Hügelterrain des Pusti Vrch“ . In diesen Schichten treten Lignite auf bei Priwitz 
und Hradek. Zahlreiche, zum Theil wohlerhaltene Blätterabdrücke und andere 
vegetabilische Reste linden sich darin am Scheibling-Berg (Handlova W est), dar
unter nach der gefälligen Bestimmung von D. S t u r . ,  Dombeyopsis grandifoliß 
U ng., Platamis pannonica Et t . ,  Phragmites oeningensis H e e r ?

22. C o n g e r i e n s c  hi  e i l t en.

Gleichaltrig mit dieser Abtheilung des Neogenen halten wir die zum Theil 
mit Tegeln in Verbindung stehenden, zum Theil bankförmig geschichteten Süss
wasserkalke mit Ile Hx, Bulimits, Planorbis, Lymnaeus und anderen Land- und 
Siisswasserschnecken, welche am Westrande des Neutrathaies an mehreren Punk
ten anstehen.

Diese Punkte sind von Nord nach Süd: Bajmocz, Dolnj Lelovce, Razochaberg 
0 . und NO. ferner in grösser Ausdehnung in dem ganzen Gebiet zwischen Male 
Ki'stenanv, Welke Krtenany, Ssimnowany und Ssimnowanski Meierhof, endlich 
jenseits des Belankathales am Zäwodnj Lanj-Berg und im Süden des W erowce- 
W aldes bei Wysocany und bei Male Bilice.



Diluvium.

Das Diluvium ist vorzugweise nur durch Löss vertreten, welcher die Thal- 
sohleu und tiefsten Thalgehänge der breiteren Hauptthäler bedeckt. Diluvialer 
Schotter, und zwar Kalkschotter findet sich auf der Höhe des Panskä-Berges, Pri- 
vitz 0 . über den Tuffen der Cerithienzeit abgelagert auf einer jedenfalls bemer
kensw erten  Höhe und ausser allem Zusammenhang mit dem jetzigen Bett des 
Handlovabaches.

Recente Bildungen.

Von recenten Bildungen des Gebietes sind ausser den verhältnissmässig nur 
schwach entwickelten Fluss- und Bach-Alluvien nur die Kalktuffe zu erwähnen, 
welche theilweise mit Abdrücken von Blättern der jetzigen Localflora und mit 
mcrustirten Land- und Susswasser-Schnecken in der Umgebung des Bades Baj- 
m ocz, ferner bei Maysel Deutsch-Prona NO. und bei Cerna Lhota Valaska Bjela 
SW S. sich abgelagert finden.

Vf. Eruptivgesteine.

In dem Gebiete finden sich sowohl Eruptivgesteine der mesozoischen Zeit 
als der känozoischen Zeit vertreten. Das Vorkommen beider ist auf das südlich 
von den drei krystallinischeu Gebirgsstöcken gelegene Terrain beschränkt. Darin 
v e rte ilen  sich dieselben so, dass die Repräsentanten der älteren Zeit ein kleines, 
westliches Eruptionsgebiet bilden auf der Westseite des N eu tra ta le s ; die Ver
treter der Tertiärzeit aber ein grosses weit ausgedehntes, durch ganze Gebirgs
züge zusammengesetzte* Terrain einnehmen.

Aeltere Eruptivgesteine.

23. M e l ä p h y r .

Von Eruptivgesteinen der mesozoischen Zeit sind in dem ganzen Gebiet nur 
Melaphyre bekannt geworden. Der Verbreitungsbezirk derselben beschränkt sich auf 
die nördlichen, unmittelbaren Ausläufer des dolomitischen Straza-Gebirges und die 
unmittelbar an das Thalbett der Belanka stossenden Ostgehänge des Gebirges der 
„Roknä Skala“. Die hei weitem grössere Anzahl der Durchbrüche enthält jedoch 
das Straza-Gebiet zwischen dem Belanka- und dem Neutra-Thal. Von den im Ganzen 
entdeckten 9 Eruptionspunkten, welche in dem durch die Orte Dolnj Vestenice, 
Dolny Lelovce und Sucani gebildeten Dreieckgebiet verzeichnet wurden, gehören 
8 den rothen Schiefer- und Sandstein-Terrains an, welche in W est, Nord und Ost 
unter den Dolomiten des Straza-Berges hervortauchen. Nur ein Punkt wurde bis
her in dem Gebiete der rothen Sandsteine von Sucani entdeckt. Ob die Quarzite, 
rothen und braunen Sandsteine und bunten Mergelschiefer insgesamrnt der hier 
als wahrscheinlich nachgewiesenen unteren Trias (W erfener Schichten) angehören 
oder ob hier alte Quarzite, rothe Sandsteine der Dyas, W erfener Schichten und 
vielleicht auch noch bunte Schiefer der oberen Trias vertreten sind, konnte bisher 
wegen den durch die Melaphyrdurchbrüche veranlassten, verworrenen Lagerungs
verhältnissen dieser Schichten nicht entziffert werden. Die Melaphyre sind zum 
grössten Theil stark verwittert und treten stellenweise in Verbindung mit Mela-

4 1 *
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phyrtuffen auf. Dieselben zeigen im Wesentlichen ganz und gar dieselben Abän
derungen und dieselbe mineralogische Ausbildung des Hauptgesteins, wie sie bei 
den Melaphyren der kleinen Karpathen von C. .VI. P a u l  angegeben wird.

Das Hauptgestein zeigt wie dort eine dunkle, röthlichbraune, zum Theil in's 
schwarzblaue stechende Grundmasse, iu der grosse längliche Krystalle eines 
triklinen Feldspatlies von graulichweisser Färbung porphyrartig ausgeschieden sind. 
Daneben erscheinen mandelsteinartige, so wie mikrokrystallinische bis dichte, sehr 
feste und zähe Gesteine ohne Feldspathausscheidung von schwarzblauer bis röth- 
lichbrauner Färbung.

Jüngere Eruptivgesteine.

24. T r a c h y t e .

Unter den Eruptivgesteinen der Tertiärzeit sind nur die Trachyte in bedeu
tender Massenentwicklung und in einer grossen Mannigfaltigkeit der petrographi- 
schen Ausbildung und der Altersverschiedenheit vertreten.

Es wurden in dem Gebiete östlich vom Neutrathal zwischen Kostolani und 
Bajmocz bis zur östlichen Kartengrenze Grünsteintrachyte, andesitische oder eigent
liche graue Trachyte, echte Trachyte und eigentliche Rhyolithe im engeren Sinne, 
in ähnlicher Ausbildungsweise und unter ähnlichen Verhältnissen nachgewiesen, 
wie sie von Freiherrn F. v. R i c h t h o f e n  in Ungarn und Siebenbürgen und von 
mir selbst in Siebenbürgen beobachtet und unterschieden wurden. Nur die Dacite 
(ältere felsitische hornblendeführende Quarztrachyte mit granitischem oder por
phyrartigem Gefüge) das Hauptgestein des westlichen Eruptionsgebietes in Sieben
bürgen, scheinen hier gänzlich zu fehlen.

a) Der G r ü n s t e i n t r a c h y t ,  das älteste dieser Eruptivgesteine, hat sein 
Hauptverbreitungsgebiet in der nächsten Umgebung der königlichen Bergstadt 
Kremnitz. Seine rundlichen breiten Kuppen und kleinen Plateaux mit tief eindrin
gender Verwitterung des Gesteines bilden das kleine, fast ringsum von grauen 
schwarzen andesitischen Trachyten eingeschlossene Revier des Kremnitzer Erz
bergbaues, dessen genaueres Studium die Hauptaufgabe des k. k. Schicht
meisters W i n d a k i e w i c z  in dem vorigen Sommer war. Ueber dasselbe liegt 
bereits eine ausführliche Arbeit vor, welche interessante Details gibt über die 
Gangverhältnisse dieses Trachytgebietes.

Mit demselben stehen nirgends Tuffgebiele in Verbindung.
b) Der g r a u e ,  a n d e s i t i s c h e  T r a c h y t  nimmt bei weitem das grösste 

Terrain ein. Er ist das fast allein herrschende, schwer verwitternde Hauptgestein 
in den scharflinig contourirten langen ßergziigen des grossen Kricberges Privitz 
SO., des W agengrundberges Handlova 0 . und der Flochova (Stuben SO.). Ueber- 
dies tritt er zu beiden Seiten des Kriczuges in einzelnen Durchbrüchen, die zum 
Theil durch spitze Bergformen markir t -sind, aus dem umliegenden Tuffterrain 
hervor. Solche Durchbrüche zählt man zwei im Osten des Hauptzuges (Handlova 
W .), unter denen der Spitzberg (oder kleine Kric) durch seine steile Form und 
Höhe besonders auflallt, im Norden zwei, einer arn Zabrj Vrch, Priwitz NO. und 
einer am Ufer des Handlova-Thales, Priwitz XO. Nespali 0 ., auf der W estseite 
endlich fünf, davon zwei bei Velka Lhotka, Priwitz SO ., einer bei Cigel nördlich 
vom Dubinaberg und endlich zwei vom Hauptrücken am weitesten entfernte bei 
Kostolani 0 ., Podhradj W ., am Friedhof nächst Kostolani und im Pusti Vrch 
bei Kamenice.

Die grauen Trachyte zeigen eine sehr reiche Reihe von Varietäten von ganz 
dichten Gesteinen mit völligem Zurücktreten der Hornblende und des Feldspatlies



in die Grundmasse bis zur kleinporphyrischen Ausscheidung. Die Färbung ist aber 
stets eine vorherrschend bald heller, bald dunkler graue oder schwärzliche. Die 
plattenförmige Absonderung ist vorherrschend, doch kommt auch die kugelige 
Absonderungsform an einigen Punkten vor, so zum Beispiel am Durchbruche bei 
Kostolani. Schlackig poröse Gesteine sind im Verhältniss zu den dichten felsiti- 
schen selten. An den Rändern der Hauptzüge und zum Theil auf der Höhe beson
ders spitzer Berge stehen gewöhnlich Eruptivbreccien und Conglomerate mit 
diesen Trachyten in Verbindung. Diese Gesteine scheinen jedoch zum grössten 
Theil in genetischem Znsammenhang zu stehen mit den Durchbrüchen der etwas 
jüngeren echten Trachyte.

c ) Die echten Trachyte, welche hier sowohl in den weissen Varietäten, wie 
am St. Anna-See, am Büdos und bei Deva in Siebenbürgen als auch in den 
rothen Varietäten, wie bei Verespatak erscheinen, haben die grossen Gebiete 
des grauen Trachytes in mehreren grossen und zahlreichen kleinen Partien durch
brochen. Dieselben haben dabei mit den grauen Trachyten mächtige Massen von 
Breccien gebildet. In den meisten dieser Ablagerungen ist das weichere Binde
mittel ein echt trachytisches, weisses, graues oder rothes, dagegen gehört ein 
grösser Theil der kleinen eckigen Stücke, wie der grösseren Blöcke oder felsarti
gen Massen verschiedenen Varietäten des festen dunklen Andesittrachytes an.

Das grösste Verbreitungsgebiet des echten Trachytes liegt südlich von Hand- 
lova zwischen den beiden grossen Trachytzügen des grossen Kric und des W agen- 
grundberges, eine zweite dehnt sich südöstlich von Ober-Turczek durch das Thal 
Dorfwassers bis in das Gebiet des langen Grundbaches aus und vereinigt sich hier 
des mit den Durchbrüchen von echtem Trachyt an der St. Anna-Capelle bei Krem
nitz 0 ., ein vierter grösser Durchbruch wurde bei Nievolno, Kremnitz SSO. auf
gefunden; eine fünfte Partie von echtem Trachyt endlich findet sich weiter im 
N. am Schindelhengstberg südlich von Glaserliaj.

d )  R h y o l i t h c  wurden wie überall so auch hier nur an den äussersten Flan
ken der älteren Trachyte beobachtet. Sie wurden nur in zwei Partien aufgefuuden. 
Die grössere dieser Partien ist diejenige, welche südlich vom Krernnitzer Grünstein- 
traehytstock von Nievolno, Windischdorf und Deulsch-Litta her ein Stück des 
unteren nördlichen Gebirgsrandes gegen den weiten Thalkessel von Heiligenkreuz 
bildet. Dir kleinere Partie liegt nördlich von Kremnitz im Teplicathal nächst 
Ober-Stuben. Bimssteintufle und Breccien in Verbindung mit Perliten wiegen im 
südlichen Gebiete, Pallagesteine im nördlichen bei weitem vor gegen die Ausbrei
tung des festen lelsitischen Rhvolillies mit weisser porzellanartiger Grundmasse und 
deutlicher Ausscheidung von Quar/.krystallen. Diese lelsitischen weissen Gesteine 
sind besonders vertreten am Teut'elsberg bei Windischdorf.

23. B a s a l t .

Das Vorkommen von B a s a l t  ist in dem ganzen Gebiete beschränkt auf einen 
einzigen Punkt mitten im Krernnitzer Trachytgebiet. Dieser Punkt liegt von Ober- 
Turczek gegen OSO. von Kremnitz NNO. unmittelbar nördlich am Büschelrand 
und östlich vom Mondscheinhübel. Der Basalt, der hier vorkommt, enthält ziem
lich viel Olivin und Hornblende und ist begleitet von Tuffen mit deutlich ausge
schiedenen Augitkrystallen.

[2 3 ] Ber. über d. geol. Aufn. im Geb. il. ober. Neutra-Flusses u. o. k. Bergst. Kreinnitz 1864. 319
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VI. Die geologischen Verhältnisse des Bezirkes Mährisch-Neu- 
stadt, zum Theil auch jener von Müglitz, Hohenstadt, Schön

berg, Römerstadt, Littau und Sternberg-. 

Von F e r d i n a n d  D a u b r a w a ,
Med. D r. und A potheker ia  M Übriech-NeueUdt.

Vorgelegfc in der S itsan g  der k. k. geo log ischen  Reicheanstalt am 7. März 186S.

Es haben wohl Fachmänner von bewährtem Rufe und hochachtbaren Namen 
diese Gegenden bereits durchforscht, auch ich hatte mir seiner Zeit (vid.
13. Band, IV. Heft, 1863) über die geognostischen Verhältnisse mit besonderer 
Beachtung der Petrographie Bericht zu erstatten erlaubt, allein dem einheimi
schen Forscher der den Gegenstand zur Lieblings-Aufgabe sich gemacht, dem oft 
wiederholt Gelegenheit zum eindringlichen Studium geboten ist, bleiben immer 
noch offene Fragen genug zu lösen iibrig, deren mehr minder gelungene Beant
wortung andere mehr allgemein gehaltene Arbeiten zu vervollständigen, theils 
ältere Beobachtungen zu constatiren vermag.

Da auch ich die Fäden meiner eindringlichen Beobachtungen in meiner Gegend 
immer weiter spann , immer grössere Kreise in den Bereich meines Forschens 
zog, so glaube ich die Resultate um so weniger verschweigen zu sollen, als ich 
reichlich Stoff zu manchen Hypothesen fand, die verschiedenes Interesse und 
auch vielleicht manchen practischen W erth in sich schliessen dürften, auch über 
den engen Raum meines Terrains heraus, namentlich dann, wenn selbe durch 
Beobachtungen Anderer geläutert würden.

Je genauer ich untersuchte, desto mehr stellt sich meine bereits gemeldete 
Beobachtung als richtig heraus, dass in dem grössten Theile des oben angedeu
teten Terrains, was die Gleichartigkeit der Zusammensetzung anbelangt, die 
Schichten nach N. 36° 0 . streichen, und zwar zumeist, und namentlich in dem 
südlichen und mittleren Theile mit einer wunderbaren Regelmässigkeit, so dass 
die, durch eruptive Massen bedingten Verwerfungen dieses Streichen der gleich
namigen Schichten kaum um einige Grade zu verrücken vermochten, und es 
folgen dieser Regel nicht bloss die rein sedimentäre Grauwacke, sondern auch 
die metamorphosirten Schiefer, wiewohl die letzteren sich die meisten Abwei
chungen erlauben.

Eben so ist es als erwiesen anzunehmen, dass eine auf diese Linie von 
W. nach 0 . gelegte Senkrechte die Stufenleiter von älteren zu stets jüngeren 
Schichten darstellt, so dass abgesehen von durch später erfolgte Eruptionen beding
ten localen Verwerfungen und Biegung der Schiefer selbst, man sich die Gegend als 
die nach N. 36» 0 . verlaufende, von NW. aus in die Höhe gehobene westliche
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Kante einer riesigen Tafel rorzustellen geneigt sein sollte, welche ausser den 
Gebilden des Diluviums und den recenten sonst von keinen aus der Reihe heraus
gerissenen Gebilden auf ihrem Schichtenkopfe bedeckt ist, sondern alle der Reihe 
nach, gegen 0 . fortschreitend, eiugelagert sind.

So genau auch diese Thatsache sich' im Aeussern des Terrains constatiren 
lässt, so sehr verschwimmt mir die Ueberzeugung von den eigentlichen Rändern 
dieser Tafel, wo überhaupt meine Beobachtungen wegen grösserer Entfernung 
nicht mit Mu9se stattfinden konnten.

Eine markirte Grenze ist jedenfalls der Moleteiner-Bach, dessen östliches 
Gebirge dem normalen Würfel meiner Gegend anzugehören scheint, während den 
westlichen Theil bereits Gebilde der Kreide bedecken.

Um Loschic, Busau bis Ludmirau traf ich noch überall dem Centrum ganz 
correspondirende Schichten und sind auch im NO. die Schichten durch eruptive 
Massen sehr verworfen und modificirt, die Gleichförmigkeit der ursprünglichen 
Zusammensetzung und die Consequenz der ausgesprochenen Regel konnte ich 
noch am Altvater, bei W ürbenthal, Freudenthal, Friedland und .lohannesbrunn bei 
Meltsch mit grösser Sicherheit wiedererkennen, so dass das Becwa- Oder Thal die 
südöstliche Grenze der oberwälmten Tafel darstellen dürfte, und südlich dieser 
Linie andere Gebilde mit weniger Consequenz den Altersstufen und der Lagerung 
zu folgen scheinen, vielleicht wurde die in NW', gehobene Platte in dieser letzt
genannten Linie unter das Niveau des nach der Kohlenbildung bestandenen 
Meeres gedrückt, so dass das Ostrauer Kohlenbecken in der Reihe der Stufenleiter 
das letzte über dem Niveau des damaligen Meeres sichtbare Glied ist, oder sollte 
das Meer nach der Hebung der metamorphosirten Massen von NW. nach SO. nur 
so langsam sich zurückgezogen haben, dass es wie eine verdunstende Lacke an 
ihren trocken werdenden Rändern die jeweiligen Gebilde seiner Epoche zuriiek- 
liess ?

Die Lagerung und andere Eigenthumlichkeiteu der Schichtcn selbst und die 
ziemliche Gleichförmigkeit der späteren Eruptionsmassen scheint, w enn auch nicht 
geradezu für eine plötzliche, doch jedenfalls rasche Erhebung und Senkung und 
liir die erste Hypothese zu sprechen.

Es wäre jedoch ein falscher Begriff wenn man auf obige Andeutungen hin 
eine allgemeine Neigung der Schichten nach SO. annehmen wollte, offenbar haben 
später die der ersten und Haupthebung folgenden von unten eindringenden erup
tiven Massen die Schichtenlage b e z ü g l i c h  i h r e r  N e i g u n g  wesentlich ver
ändert.

Von den eruptiven Massen die der allgemeinen Haupterhebung der ganzen 
Platte von W . her seitlich und im Striche N. 36® 0 . wirkend folgten, und welche 
die einander aut'lagernden Schichten an mehreren Stellen von unten durchbrachen, 
muss man nothwendig zweierlei Arten unterscheiden, welche sich durch die 
Besonderheit ihrer Zusammensetzung, und die Art, wie selbe auf die überlagern
den Schichten wirkten, wesentlich von einander sondern.

Von den beiden die scheinbar älteren sind die fast reinen massigen Quarze; 
diese nagten von unten an den Schichten lind hoben sie zu langgestreckten 
Wellen. W ir linden sie am Trlina und weissen Steinberg, am Bradler Zuge, und 
am Pinkerberge genau in dem Streichen der metamorphosirten oder sedimentären 
Schichten, zwischen denselben in langen Rissen eingepresst, mit den Durchbro
chenen mehr minder gemengt, gewöhnlich am Giebel der W elle überströmend, 
und da zu grotesken Steinblücken erstarrend.

Die andere Gattung des Eruptiven sind wahre Granite; diese thiirmten die 
gehobenen Schichten zu mehr minder ausgesprochenen Domen und Kegeln (in der
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Ebene gut wahrnehmbar au der Schönwälder Horka, und dem Spitzhübel bei 
Moskele).

Beide Arten mussten die durchbrochenen Massen in noch ziemlich weichem 
Zustande getroffen haben, denn sie bogen und falteten dieselben mehr, als sie 
selbe brachen.

Die kuppenförmigen Hervorragungen folgen nahezu dem Strichen N. 36« W . 
und je  mehr sie gegen N. kamen, desto mächtiger wurde die Einwirkung der 
inneren Massen auf das überlagernde Gesteine, desto mächtiger ihre Durchbrüche, 
so dass wenn man sie bei Gübau, Eulenberg und Deutsch-Eisenberg mehr nach 
ihrer W irkung vermuthet, erkennt man schon bei Oskau Bladensdorf ihre 
Durchbrüche.

Sie sind es höchst wahrscheinlich, die dieser eben erwähnten Linie parallel 
von der hohen Haide an bis zum Fichlich die hohen Berge aufthürmten.

Durch das W irken dieser beiden Eruptiv-Massen erlangte die Oberfläche 
unserer Gegend ein gebogenes, wellenförmiges Aussehen.

Eine solche wiewohl etwas verwischte Wellenbildung bemerkt man schon in 
der Richtung: weisse Steinberg, südwestlich Lesnic, auf Rabersdorf, Bladensdorf, 
von dieser Richtung ab fallen die östlichen Schichten meist östlich ab, während 
die westlichen in ihrer Neigung nach W . in der Linie Bezdek, Rohle, Nebes, und 
von da nördlich, jedoch etwas mehr unklar, westlich W enzelsdorf die tiefste Sohle 
des Wellenthals erreichen, wo sie entweder saiger oder sich überstürzend 
zu treffen sind, um von da ab gegen den Bradelzug wieder eine westliche Nei
gung anzunchmen.

Zwischen Lepinke und Pissendorf bemerkt man eine kleine Nebenwelle.
Von da gegen W . folgt nun die deutlichst ausgebildete, wenig gestörte, 

und grösste und so viel ich bisher fand, auch die letzte Welle, welche von der 
Linie Loschic, Aussee, Liehau, W enzelsdorf ansteigend, in der Richtung Lautsch, 
Pinke, Deutsch Eisenberg ihren Gipfel erreicht, um von da ab wieder östlich ein
zufallen.

Dieser Gipfel erweist sich theilweise durch die scharfe Faltung der thonigen, 
theils durch Bruch, Ein- und Uehcrsturz der sandigen Schichten.

Die Nähe des Eruptiven ahnet man fast bei einem jeden Schritte, theils 
durch die Biegungen, theils durch die Modification der unserer Gegend eigen
tüm lichen normalen Schichten; die Art und Gattung des Eruptiven selbst zu 
bestimmen ist desshalb schwer, weil man selbes in seiner reinen Beschaffenheit 
in dem südlichen Terrain nur sehr selten findet, weil dasselbe ungemengt sehr 
selten zu Tage kommt.

Doch ein eingehendes Studium des Granits bei W iesenberg leitete mich 
nach vielem vorgeblichen Forschen zu der mich befriedigenden Erkenntnis».

Das granitische Eruptive ist jedenfalls jenes Gestein, welches der hochver
diente Herr Bergrath L i p o i d  den rothen Granit-Gneiss nennt, den ich jedoch 
nach seinem Wirken und seiner Beschaffenheit, in unvermengtem Zustande als 
w ahren Granit bezeichnen muss, derart äussert er sich wenigstens in unserer 
Gegend.

Er ist bei uns sehr quarzreich, der Feldspath, selten rolh, mehr weiss oder 
gelblich; das prägnanteste Erkennungsmittel ist jedoch sein Knligliinmer, dessen 
weisse, meist grosse Krystalle in glasglänzenden elastischen Tafeln sind es, die 
ihm allein eigenthiiinlieh sind, und ihn sofort vor allen anderen Gebilden unserer 
Gegend kennzeichnen.

Ist der Granit massig vorhanden, so ist dieser Glimmer gewöhnlich zu 
schuppigen Nestern vereint, aber noch überall dort, wo man dessen Partikelchen
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in anderen Gesteinen eiugemengt findet, kann man versichert sein, dass man es 
mit einer durch den Granit modificirten, mit ihm mehr minder vermengten oder 
verschmolzenen Masse zu thun hat.

Er zeigt ferner die Eigentüm lichkeit, dass dort wo er mit den mit ihm ver
schmolzenen Massen vielleicht in länger anhaltendem feurigem Flusse bleiben 
konnte, sich die ihn zusammensetzenden B estandteile  von einander zu trennen 
suchen, so zwar, dass der F e ld sp a t, sowie der Quarz sich beide gerne porphy- 
risch ausscheiden, auch der Glimmer gruppirt sich gerne zu bedeutenden N estern ; 
dort wo e‘r  mit den thonig glimmerigen Partien der anderen Gesteine in Berüh
rung kommt, gesellt er sich zu diesen, so dass man diesen Kaliglimmer am reich
lichsten an den Grenzen und Berührungsflächen der verschiedenartigen Gesteinsge
menge findet, und gelingt dem Granit auch die porphyrische Ausscheidung und 
Druscnbildung nicht überall vollkommen, eine gewisse variolitische Separirung, 
oder eine gewisse Streifung der Stoffe bleibt stets kennbar.

Da man es in der Gegend mehr mit den durch ihn veränderten oder mit ihm 
gemengten Schichten als mit ihm selbst zu thun hat, und da weder der Quarz 
noch der Feldspath des Granits zu seinem Erkennen geeignete Anhaltspunkte 
bieten, so ist demnach ein solch specifisches Erkennungsmittel, als es der Kali
glimmer bietet von grossem W erthe um so mehr, als er sich von den feinen, sich 
faltig anreihenden, weissen oder grünlichen Schüppchen des nicht elastischen 
Talkglimmers, noch mehr von «lern gefärbten weichen Chlorit der übrigen Ge
steine sofort unterscheidet.

Dass übrigens der eruptive Quarz und Granit zu einander in der innigsten 
Beziehung stehen, ist nicht zu verkennen, wahrscheinlich sind sie innige Genos
sen und einander gleichzeitig, wenn auch die Thatsachen dafür sprechen, dass 
sie beide nicht ein einziges Mal, sondern beide wiederholt in verschiedenen doch 
von einander nicht gar zu ferneren Epochen ihre feurigen Massen empordrängten.

Ein Uebergang des gramtischen Gesteines in den Quarz, den ich an einem 
Gesteine des Pinkerberges wahrnahm, bestärkt mich in der lange genährten Ver
m u tu n g , dass der eruptive Quarz ein Educt des Granits sein dijrfte, dass er sich 
aus dessen B estandteilen massenhaft ausschied, was um so leichter anzunehmen 
als man das Bestreben des Granits sich in »eineBestandteile zu sondern, schon in 
seinen eigenen Massen jeden Augenblick nachweisen kann, und auch sein innigstes 
Gemenge immer noch gerne g ro s se . Krystalle von Quarz, Feldspath und Nester 
von Glimmer nachweiset; auch erscheint der Granit durchaus nicht so consequent 
in seiner Zusammensetzung; so fand ich ihn bei W ernsdorf ohne Feldspath und 
bloss seine Glimmer-Nester im Quarze, bei Wiesen aus sehr viel Quarz, wenig 
Feldspath, und den Glimmer an der Grenze der von ihm gehobenen Schiefer.

W ahrscheinlich ist demnach der eruptive Massenquarz ein B estandteil des 
Granits, der zu den von ihm durchdrungenen Schichten die mindeste Attraction, 
oder doch die geringste Ausscheidungstahigkeit besass, und mithin beim Durch
dringen der Schichten den weitesten W eg von seinen Genossen zurücklegte, und 
erst dann sich auszuscheiden begann, als seine übrigen Granitgenossen bereits 
anderen Erstarrungs-Gesetzen gefolgt waren.

Die feineren Quarzadern, die sich selbst in die feinsten Zerklüftungen 
drängten, wie man dies sehr häufig trifft, und sich daselbst manchmal wie z. B. 
an den Auerhahnbaude an der hohen Haide zu mikroskopischen oder diamantig 
glitzernden Kryställchen ausschieden, dürften entweder in Dampfform, wahr
scheinlicher später erst aus wässeriger Lösung entstanden sein; an ihren Berüh
rungsflächen mit dem ändern Gestein ist wenigstens keine Hitzeinwirkung wahr
nehmbar, was bei den an grossen Massen emporgedrungenen in ihrer Peripherie

IL k . g eo lo g isch e  R e ic h sa o ita lt. 15, Band. 1865. III. Heft. 42
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mit den durchdrungenen Gesteinen oft innig verschmolzenen Quarzen ganz 
bestimmt sichtbar ist.

Da ich in meinem früheren Berichte die meisten Gesteine bereits petro- 
graphisch beschrieben hatte, so folgen nun die Beschreibungen derjenigen, die 
von den seitdem neu Beobachteten besonders interessant zu sein scheinen.

Das Thal des W iesener Baches von Lesnic gegen W iesen kann man wohl 
als die Grenze der rein krystallinischen Schiefer ansehen, indem südlich dieser 
Richtung die Gebilde auf eine Strecke wohl immer noch krystallinisch, mehr 
minder aber metamorphosirt sind.

Oestlich der Strasse von Frankstadt gegen Liebau, nicht weit südlich der 
Ausmündung der Strasse nach Frankstadt ist ein ausgezeichnet geschichteter 
grauer Gneiss. In einer körnigen Masse von glasig weissem Quarz, weissein oder 
gclblichcm Feldspath sind parallele Lagen eines schön krystallisirten, dunkelgrün 
ins bräunliche fast schwarzen glänzenden Glimmers.

Dort wo das Gestein mit jüngeren Quarzgängen in Berührung kommt, wird 
es granatisch, es scheint der Quarz eine Umbildung des Glimmers in Granat ver
anlasst zu haben.

In manchen Partien fand ich Gyps, mitunter in ziemlich gut ausgebildeten 
monoklinischen Piramiden.

Die Höhenzüge zwischen Frankstadt und W iesen füllen theils den Granit mit 
Nestern Kaliglimmer viel Quarz und wenig Feldspath, theils ein Backwerk aus 
diesem mit dem grauen Frankstädter Gneise, worin man den ersteren au seinem 
Kaliglimmer, den zweiten an seiner grünlichen Farbe erkennt.

Zwischen Kleppel und W ermsdorf findet man ein ähnliches Gestein, nur 
verliert namentlich über W ermsdorf hinauf der graue Gneis nach und nach 
seinen tombackbräunlichen Glimmer, der um den Erzberg die Hornblende zu 
ersetzen beginnt, und sogar im ganzen Lager als Strahlstein erscheint.

Südöstlich dieser Richtung wird die Hornblende seltener.
Südöstlich des W iesnerbaches erheben sich Gebirgsmassen, denen man cs 

bald ansieht, dass sie sich den gneisig krystallinischen Schiefern nicht ohne 
weiters enrolliren lassen; ihre mehr unbeständige, und oft mannigfaltige Zusam
mensetzung, bei ihrem übrigens mehr krystallinischen Gefüge doch ein so zu 
sagen thoniges Aussehen und Geruch, lassen die Ueberzeugung, dass man es mit 
metamorphosirten Schiefern zu thun hat, in denen die krystallinischen Bestand
t e i l e  wohl überwiegend, aber nicht die einzigen sind.

In dem diesen correspondircndem Striche bei der Neumühl, westlich Lexen, 
findet man matte, graugrüne thonige Conglomerate mit Quarzbrocken, mit dünnen 
Thonschiefern wechsellagernd, streiflg gewunden, verflossen bis körnig.

Vielleicht sind diese sedimentären Grauwackensehichten das Vehikel, aus 
welchem mehr nördlich der durchbrechende, und damit verschmelzende Granit 
oder Quarz, oder die nahe Glut der krystallinischen Schiefer die eigenthümlichen 
Schiefer des Trlina Berges, des hohen Rückenzuges, und der nordöstlich liegen
den Höhenzüge bildete, welche Grauwackenschichten selbst der mehr minder vor- 
geschritteneDctritus der grauen Gneise sind, aus deren Thone der eruptive Gluthbrei 
die eigenthümliche kalkig-chloritischcn Glimmer krystallisirtc, die man bald vollkom
men krystallisirt, bald gleichsam noch unfertig als thonigkalkige Drusehen 
(weisse Steine), bald bereits wieder zersetzt (w eiter westlich) überall findet.

Auch die Gesteine aus der Lesener Graphitgrube scheinen dafür zu sprechen; 
man findet daselbst bald dunkle Schiefer mit quarziger Masse, wenig Feldspath 
und viel dunkelm (Frankstädter) Glimmer und viel mikroskopischen Granaten
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(krystallinische Schiefer), bald Quarze einschliessend grosse Tafeln Kaliglimmer, 
und eingehüllt in eine kalkige weissliche Masse (eruptiv); bald Schiefer von 
körniger, meist quarziger Grundmasse mit feinen weisslichcn Schüppchen Talk
glimmers, mit einzelnen Partien grasgrünen Chlorits, und einzelnen Schwefel- 
kieskrystallen (krystallinisch metamorphiscli), so wie graue schicfrige thonlgc 
Massen (metamorphiscli grauwackig) und endlich thonige feste graue Massen 
(Grauwacke).

An der Strasse östlich Lexen sind ganze Einlagerungen eines gelblichen 
Feldspaths wahrnehmbar.

Bei Schweine ist ein gelblich weisses gneisiges, ausgezeichnet schiefriges 
Gestein mit viel graulichem Quarz, weissem bis gelblichem Feldspath, der theils in 
kleinen Körnern variolitisch, theils porphyrartig das Gestein durchzieht, mit weis
sen ziemlich grossen Tafeln Kaliglimmer, während parallele Lagen eines feinen 
talkigen Glimmers, und einzelne Chloritkrystalle zwischen gelagert sind, der 
Chlorit ist oft zersetzt, und als ochrig gelbe Masse vorhanden.

Das Interessanteste daran ist, dass dieses Gestein in seiner krystallinisch 
körnigen Masse kleine Krystalle G r a p h i t  eingeschlossen enthält.

Der weisse Steinberg nördlich Raabe besteht aus quarzigen Massen, die in 
ziemlich parallellen Druschen eine pulverige weisse kalkigthonige Masse einge
schlossen enthalten.

Bemerkbar ist auch das Gestein eines kleinen Steinbruches am W ege nord
westlich Rohle gegen den Hohenrückenwald, am Saume des W aldes; in einer 
krystallinisch körnigen Masse von viel graulichem Quarz und etwas weissem 
Feldspath sind einzelne grosse Krystalle Kaliglimmer, etwas von dem dunklen 
Frankstädter Glimmer, und viel schöne malachitfarbige Krystalle Chlorit.

Manchmal durchziehen dieses Gestein parallele Druschen, in denen sich ein 
zersetzter tombackbrauner (Frankstädter) Glimmer, und an den W änden Krystall- 
chen von Epidot befinden.

Das übrige Gestein dieser Gebirge könnte man vielleicht eine Art Phyllit- 
gneiss nennen, denn cs kommt der Beschreibung dieser am nächsten. Seine 
Zusammensetzung ist variirend.

InAehlesken und weiter gegen Brftnnles sind die Schiefer graugrün,haben eine 
gneissige Masse mit Talkchloritglimmer und scheiden Feldspath porphyrisch aus.

Je mehr die kalkigchloritisch-thonigen Bestandtheile zunehmen, desto häufi
ger erscheinen Krystalle von Magneteisen, wie dies vorzüglich südöstlich des 
W iesener Baches der Fall, während dort wo die quarzige Masse vorherrscht, Gra
naten bemerkbar werden; wie dies überwiegend in der nördlichen Richtung der 
Fall zu sein scheint. So haben die thonig glimmerreichen Schiefer um Brünnlcs 
Magnetitoctaeder, während westlich Ulischen die vorkommenden grauweissen ge
streiften Schiefer Granat führen.

Bei Rabersdorf ist ein körniges Gemenge von etwas weissem glasigem Quarz, 
viel variolitischen Körnern Feldspath, viel Kaliglimmer, und parallele Lamellen 
des talkigen Glimmers, während der Chlorit zumeist nur als ochrige Partikel sich 
manifestirt.

Man hat es augenscheinlich mit einem wohl durchkneteten Gemenge von 
Granit mit den chloritischen Schiefern zu thun.

Gegen den Tannenbusch trifft man dasselbe Gestein, jedoch weniger zersetzt, 
und den Frankstädter Glimmer enthaltend.

Bei W iesen am Bache bemerkt mau wie der Granit hier mit viel Quarz und 
wenig Feldspath die dunkeln thonigen Schiefer durchbrach, und seinen Kaliglim
mer zumeist an den Berührungspunkten ausschied.

43 *
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Am hohen Viebich sind die graugrünen glimmerigen Schieler bald körnig, 
bald variolitisch porphyrisch, und enthalten zugleich viel Kaliglimmer.

Nördlich Licbesdorf an der Liebau-Schönberger-Strasse wird das Gestein 
weisssteinartig; in einem gneisig körnigen Gemenge von viel Quarz und wenig 
weissem, hier auch manchmal grünlichem Feldspath ziehen nur sehr seltene und 
schwache Lamellen eines grünlichen Glimmers und sind manchmal mikroskopische 
Granate vorhanden.

Am Bladcnsdorfer Mühlberg und gegen W enzelsdorf linden sich gneisreiche 
Thonschiefer graugrün und sehr gewunden, gegen den Koobel werden sie bald 
gramtisch, bald porphyrisch.

Im Seifengraben von Bladensdorf bis zu der Neumühl bei Deutsch-Liebau 
lassen sich alle möglichen Uebergänge von grauem Gneis, in die metamorpho- 
sirten Hohen-Rücken-Gesteine, in die Nebeser und Bradler Schichten, und die 
Einwirkung des eruptiven Granits belehrend verfolgen.

Es scheint so ziemlich Gesetz zu sein, dass je  mehr die Schichten sich einem 
oberwähnten W e l l e n t h a l e  nähern, die Gesteine thonigglimmerig, gegen den 
W e l l e n b e r g  zu quarzreich (von Eruptivem) werden. W ährend nämlich der 
erste W ellenberg bei den w e i s s e n  S t e i n e n  u. s. w. fast reiner Quarz ist, sieht 
man in der tief eingestürzten Wellenfurche Rohle-Nebes glimmerreiche Schiefer, 
die an ihrem zweiten östlichen Wellenberge Bradel wieder fast reine Quarze 
werden.

Die Gesteine des Bradler-Zuges, und jene des hohen Rückens haben sehr 
viel Analoges, doch auch manches Abweichende.

Indem nämlich im Striche des hohen Rückens der Chlorit etwas reichlicher 
zum Talkglimmer vorhanden ist, lind oft in ausgebildeten Krystallen isolirt und 
ganz unzersetzt vorkommt, verleiht er den Schiefern durch sein Vorwalten ein 
glattes, dunkelgrünes Aussehen, gegen den Bradler-Zug jedoch, und daselbst wird 
der talkige Glimmer bedeutend vorherrschend, und gibt dessen Lamellen das Aus
sehen kleiner Fältchen von weisslich schimmernder Farbe.

Der Chlorit tritt in den Letzteren etwas zurück, er ist nicht mehr, oder nur 
sehr selten isolirt und hat einige Modification erlitten, hat selten eine grüne sondern 
eine sehr veränderliche Farbe von grünlich-gelblich bis roth, da er dem über
wiegenden Talkglimmer enge und gleichförmig verbunden ist, ertheilt er diesem 
die verschiedenartigsten, wunderbar schimmernden Farbentöne, welche diese 
Lamellen auszeichnen.

W as an den quarzrcicheren Bradler-Gesteincn besonders bemerkbar auftritt, 
sind die Rotheisenerz-Rhomboeder, die längs den Glimmer-Lamellen, namentlich 
dort, wo der Chlorit verschwindet, zum Vorschein kommen; sie sind oft nur 
mikroskopisch klein, oft und namentlich gegen die Grenze zu den mehr normalen 
Gesteinen vorzüglich den jüngeren zu von ziemlicher Grösse meist vollkommen 
ausgehildete Rhomboeder, oft ist das Eisenoxyd wieder zum Theile oder ganz 
verschwunden, oder in Schwefeleisen umgewandelt, oft sind blosse Zellen übrig 
geblieben, manchmal mit röthlichem Quarz pseudomorphisch ausgefüllt.

Namentlich häufig werden diese Rhomboeder Zellen ari den Dreysteinen.
Dieselben Gesteine fand ich nördlich Deutsch-Licbau an der westlichen 

Abdachung des Stückenwaldes, in einem Theile des Seifengrabens, und an der 
Aucrhahnbaude der hohen Haide und am Oppafall, doch sind darin am vorletzten 
Orte Tafeln von Kaliglimmer gut zu erkennen, das Gestein ist mehr mit dem 
farbigen Glimmer gemengt, als lamellig durchzogen, und roth gefärbt, und dort 
wo die rothe Farbe verschwindet, erscheinen sehr zahlreiche kleine Eisenerz- 
Rhomboedei1.
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Die nun folgenden Ausseer Schiefer haben wieder viel Analoges mit den 
Nebes, in welche sie übergehen, nur sind die Ausseer mehr thonig, die quarzi
gen Bestandtheile treten zurück, der Talkglimmer bedeutend überwiegend, gibt 
ihnen ein silbergraues, glänzendes, zart gefaltetes Aussehen.

Sie sind meist fein schiefrig, und kommen der Beschreibung von J  o k 6 1 y's 
Phylliten am nächsten.

Aus den Ausseer Schiefern verhöben sich die durchbrechenden Quarze der 
Bradlerhühe mit den Glimmer-Lamellen.

Gegen Polaic werden sie mehr matt, thonig, etwas kalkig, oft sehr geflasert, 
gebogen, zuweilen von Gängen rosarothen gestreiften Kalkspaths durchzogen, 
dann wird durch den Kalk der Glimmer hellgrün oder gelb.

Bei W ellebor erscheint das Thongestein mit dem Kalke innig durchknetet.
Matt und quarzig sind sie bei Pissendorf. Ganz den Ausseern entsprechend 

sind sie, wiewohl sehr dünn, westlich Oskau, etwas gneisig bei Wenzelsdorf 
(östlich), durch eruptiven Granit merkwürdig modificirt, Kaliglimmerhältig, und 
etwas variolitisch am W ach- und am Spitzhübel südlich Moskele, gewunden und 
dunkel bei Friedrichsdorf, gneisig bei Rabenstein.

Sie machen den Schluss der metamorphosirten Gesteine (der A E tage), die 
ein mehr krystallinisches Aussehen, und ausgebildete Glimmerkrystalle enthalten, 
denen man den directen und langem Eindruck der Schmelzhitze ansieht.

W as nun gegen W . folgt sind sedimentäre Schichten, die wohl eine gewisse 
Gluth noch immer verrathen, aber einem Schmelzprocesse nur an einzelnen, sel
teneren Berührungspunkten und in geringem Maasse unterlagen, etwas ausge
dehnter geschah dieses zwischen Bergstadt und dem Reschner Wasserfalle.

Am ältesten ( 5 )  dieser Sedimentären ist ein schmaler Zug von St. Rochus, 
über den Steinbruch östlich Aussee an der Strasse gegen Model und den Tauben
busch westlich Storzendorf.

Man sieht es diesen glcich an, dass man es mit den gröbsten Ablagerungen 
eines Sedimentären zu thun hat.

Ziemlich grosse bis über eigrosse abgerundete Quarzstücke sind in einem 
weissgelblichen talkigen Bindemittel eingekittet, oder in Lamellen lichten Glim
mers wie eingehüllt, an vielen Stellen wie durch Feuer gefrittet, mit Eisenrhom- 
boödern, und in den Zerklüftungen mit prachtvoll irisirenden W ärzchen eines 
stalaktitischen manganhaltigen Eisenerzes bedeckt, auch bemerkt man hier zuerst 
elliptische Ringe und Zonen von schönem Farbenspiel das Gestein durchziehend.

Von da ab folgen verwandte Gesteine von kleinerem Korne (D ) .
An der Loschicer Schiessstätte findet sich ein gefritteter Sandstein, wech

sellagernd mit einem zusammgehackeneH Conglomerate von Quarz mit Thonschie- 
fer-Breccien, etwas östlich davon am Hatlankiherge wird der Sandstein dem 
Mädler schon nahezu glcich.

Derselbe erscheint wie gefrittet, und mit schwarzen Thonschieferpartikel- 
chen gemengt, bei dem Schüttboden südlich Busau.

Am Brablec finden wir dasselbe Gestein mit mehr minder glasigen Quarz
körnern, durchtränkt mit einer durch Eisenoxydul und Graphit gelarbten Kalkmasse, 
durchzogen von schwarzen gestreiften Kalkspathadern, einschliessend, namentlich 
in den tiefern Partien mattgewordene dunkle Ausseer Schiefer.

Alle sind zur Reihe und dem Wesen der Mädler Sandsteine gehörig, einiger 
Unterschied besteht darin, dass das Cement der Loschicer mehr kiesölig der 
Brablecer mehr kalkig und der Mädler rein talkigthoiiig ist.

Man erkennt es an der südöstlichen Grenze der Ausseer-Bradler Schichten, 
dass der Detritus beider dem Grauwackenmeer das Material zu der Bildung 
dieser Gesteine geliefert.
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Nachdem das Material mehr ausschliessend von den Bradler Quarzen, oder 
von den Ausseer Thonglimmer-Schiefern herstammt, entstand ein System von 
Sandsteinen und Thonschiefern, die später mehr minder von der eruptiven nahen 
oder unmittelbaren Hitze modificirt und gefrittet wurden.

In den südlichen Partien zwischen Loschic, Busau, Aussee, Neustadt, 
Markersdorf-Schönwald sind die Reste der Bradler Gesteine abgelagert.

Ganz nahe denselben als grobe Conglomerate, wo die wenigen talkig- 
chloritischen Lamellen der Bradlerschichten als ein sehr karges,, thonig talkiges, 
mehr minder zersetztes Bindemittel die Massen etwas bindet, gegen W . weiter 
werden diese Reste der Talklamellen bereits zu einem meist thonigtalkigen 
Bindemittel, doch haben sich diese Talkglimmer-Reste oft auch mehr minder 
verwittert zu dünnen Schichten in den Sandablagerungen isolirt eingelagert, 
manchmal verrathen diese ihren Ursprung noch recht gut, oft sind sie zu talkig 
schlüpfrigen Thonen verwittert, oft durch eruptive Massen zu einem Stcin- 
markähnlichen Fossil wieder gefrittet; bis sie in der jüngeren Schicht zu Let
tengängen (faulen Adern) werden.

Den Gebilden dieses Alters sind auch mehr minder reine Kalksteine einge
lagert z. B. bei Markersdorf; diese sind vorherrschend dunkel und von mehr körni
ger Beschaffenheit.

In einem Thale der südlichen Partie um Neumühl bei Neuschluss, und um 
Rzimuic, insbesondere nördlich von Schönwald, östlich Oskau bis Trübenz und 
Pudelsdorf sind die Reste der metamorphosirten T h o n s c h i e f e r  vorwaltend.

W enn diese Thonsehiefer der Grauwacke auch je  mehr sie sich ihrer west
lichen Grenze nähern von kieseliger Substanz durchdrungen, und fast körnig 
erscheinen, so unterscheiden sie sich von den älteren doch durch ihr mattes, 
homogenes, mehr minder grauschwarzes bis dunkles Aussehen, und nur dort, wo 
sie etwas kalkhaltig werden, wie z. B. im Trübenzer Grunde werden sie etwas 
heller und grünlich, auch lagern ihnen als specifische Unterscheidungsmittel in 
kleinen Drusen etwas von einem gewöhnlich bräunlich gefärbten Sandsteine mit 
etwas verwittertem Glimmer ein.

Von Bergstadt, Hangenstein bis zum Reschner Wasserfalle unterlagen wieder 
diese Schiefer einer weiteren Veränderung. Sie wurden da zu quarzeichen 
krystallinischen Schiefern die viel Aehnlichkeit mit den Bradler Schichten haben, 
sich jedoch dadurch unterscheiden, dass sie keine glänzenden Glimmer-Lamellen 
einschliessen, ein weniger krystallinisches mehr mattes Aussehen haben, und 
sich als ein feuriges Gemenge von viel Quarz mit thonigen Massen darzustellen 
scheinen.

Da aber nur am Uhusteine es mir gelang den eruptiven Granit zu consta- 
tiren, so dürften sie so entstanden sein, dass sedimentäre Thonsehiefer mit 
bedeutenden Quarzsandstein-Einlagerungen, wie selbe in dieses Gebiet recht gut 
passen, durch anhaltende nahe Gluth einen Schmclzprocess eingingen, wobei die 
thontalkigen Substanzen mit dem Quarz der Sandsteine zusammenflossen, die 
thonigen Substanzen zeitweilen wohl eine lamellare Abscheidung als Glimmer 
anstrebten, nie aber vollkommen erreichten.

Eine Wahrscheinlichkeit dieser Hypothese gibt wie erwähnt ihr e ig en tü m 
lich krystallinisch und thoniges Aussehen, und auch der Umstand, dass man dar
unter sich porphyrartig ansehende Massen findet, die ganz das Ansehen haben, 
als wenn in solchen die ehemaligen Sandsteinkörner in der übrigen halbgeschmol
zenen Masse noch nicht vollkommen in den Fluss gekommen wären.

Die Grenze dieser sedimentär älteren Gebilde ist sehr deutlich markirt, 
namentlich im S. und N. durch den plötzlich auftretenden Reichthum an Kalk.
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Die südlichste Grenze ( E )  ist mir bei Ludmirau bekannt.
Bei Mnienek, östlich von Lautsch ist ihre Grenze sehr auffallend ge

schieden. Fast genau im oft erwähnten Striche von Ludmirau aus, führt von 
Mnienek gegen die Marchau ein Einschnitt in dem Höhenzug, auf der Karte 
durch einen von S. nach NO. ziehenden W eg gekennzeichnet.

Oestlich diesem Einschnitte und Wege treten plötzlich massenhafte, sich 
weit hinziehende Kalkgebirge auf, während westlich eben so plötzlich die 
älteren Thonschiefer sich scharf abscheiden.

Dieser Kalkstein zeigt keine rechte Lagerung, er ist nicht körnig, sondern 
wie verflossen, zumeist licht, und sehr rein.

In dieser Linie weiter über Pinke auf den Reschner Wasserfall fortschrei
tend, schneiden sich auch an diesem plötzlich die älteren kieselreichen Schiefer, 
von den kalkreichen matten leicht verwitterbaren Thonschiefern ab.

Von dieser Linie östlich verschwindet das chloritische Aussehen fast ganz, 
die grünlich gelben Reste und Färbung der Conglomerate lassen seine ehemalige 
Existenz errathen, nur wo viel Kalk sich einmengt, weckt dieser in den Schiefern 
wieder einiger Maassen das grünchloritische Aussehen wieder (im Reschner- 
Grunde).

Es folgt eine Reihe feiner homogener matter Thonschiefer im N., im S. fein- 
thonige Sandsteine in dünner Wechsellagerung mit Thonschiefern. Diese sind 
matt, kiesclreich, grau bis schwärzlich, doch schieferartig, oft griffelig zerklüftend, 
leicht verwitterbar.

Stellenweise erscheinen Conglomerate.
Nun folgt ( H *!) eine Reihe dunkler sandiger gut geschichteter Kalksteine 

(Eulenberg) und von da ab von der Richtung Karle, Friedland und Freudenthal 
folgt ein grosses System von Sandsteinen und Thonschiefern, die in steter 
W echsellagerung —  ohne bemerkbar grossen Unterschied in Ansehen und Zusam
mensetzung sich weit nach 0 . hin erstrecken, wenigstens fand ich selbe ohne 
grösser Verschiedenheit noch bei Meltsch in Johannesbrunn; wo sie manche 
Petrefacte führen.

Die Sandsteine sind feinkörnig, haben ein thonig g l i m m e r i g e s ,  etwas 
schimmerndes Bindemittel, die Sandkörner gelblich, grünlich, wei9S sind fast 
zusammenhängend.

Die Dachschiefer sind dunkelschwarz, fein thonig, gut spaltbar, e t w a s  
g l i m m e r i g  schimmernd, von Quarzen wenig durchzogen.

Die Rähriseh-Ansseer Schiefer.

Der eigenthümliche ehloritisch -  talkige Glimmer unserer Gegend spielt 
sowohl in seinen reinen Krystallen in den krystallinischen Schiefern der meta- 
morphischen Gebilde, als auch in seinen mehr minder thonigen Zersetzungs
produkten eine so bedeutende Rolle, .dass er mir der sorgfältigsten Analyse 
werth schien.

Ich wählte hiezu die Ausseer Schiefer des Kreuzberges, die leicht zu erken
nen, und als eine Art Mittelstufe des Vor- und Rückwärtsschreitens der Glimmer- 
Substanz von mir angesehen wurden.

Die Glimmer-Substanz wurde durch Abschaben möglichst getrennt und 
untersucht.

Sie enthalten:



a )  kohlensauren K a l k ............................................• ................................. 0-20
b )  durch concentrirte Salzsäure uud Schwefelsäure aufschliessbar . 15-23
c )  erst durch kohlensaures Kali Natron oder Baryt aufschliessbar . 69-50
d )  W asser .............................................................................  . 14-40
e )  Verlust ................................................................................................. 0-67
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100-00

b)  enthält 32  Pct. Eisenoxyd «
68 „ andere Stoffe ß.

« ) Dieser Eisengehalt ist Lheils als Eisenoxyd (Rotheisenerz), theils als 
Krystalle von Magneteisen vorhanden, welche beim Schlemmcn der feingepul- 
verten Probe als dem Magnete folgsame Kryställchen sich zum grossen Theile 
abscheidcn lassen.

ß )  erithält in 100 Theilen:

T h o n e r d c ................................. 10-15
T a l k e r d e ................................. 4 -45
K i e s e l s ä u r e .............................17*45

c )  enthält in 100 Theilen:

K ie se ls ä u re ............................  50*555
T h o n e rd e ................................. 27*000
E isenoxyd ................................. 13*555
T a l k e r d e ................................. 0*768
L ith iu m o iy d .............................0*082
K a liu m o x y d .............................1 ' 606

F h i o r ......................................Spur
Differenz als W asser . . . 6*434

mithin:
in Schwefelsäure 

löslich =  b unlöslich — r
Zusammen

6+ i-
Kieselsäure . . . . . . 2 * 6 5 .  . . . 38-00
T h o n e r d e ............................. . . . 1-55 . . . . . 18-90  * . . . 20*45
liiaenoxyd (inanganltiillig) . . . . 10*35 . . . . . 9 -4 »  . . . 19-80
T a lk e rd e ................................. . . . 0*68 . . . . 0 - 5 3 .  . . . 1-21

. . .  — . . . . . 1*17 . .
W a s s e r ................................. . . . 14*40 . . . . . — . . 14-40
H y d ra t-W a s s e r ................... . . .  — . . . . . 4 -1 0  . . . 4*10
Kohlensauren Kalk . . . . . 0-20 . . . . 0.20

. . . . Spuren
V e r l u s t ................................. —  . . . . 0 -6 7

100-00

Aus dieser Analyse berechneten Acquivalente sind:

gefunden für resultirt Iu r.

b + e "  'Vj e
T honerde . ...........................................6 4 ................................ 3 .................................59
T a lk e rd ü ............................................... i O ................................. 5 ................................. 5
Kali m it ( y so L i t h i o n ) ................... 4 ...................................— ...............................  4
K iese lsäu re ...........................................134 ...............................1 0 ...............................124
als E is e n o x y d ......................................  40 ............................. 20 . . . . .  20
als E is e n ................................................1 4 .................................7 . . 7

Demnach die Form el:
für b -- SMgO. S i0 3 +  SAIjjOu . S i03 - f  [F eO . Fe,();l +  2FeäOs] 

für c =  Ö9(A1,0.,. 2SiO .) +  SMgO, SiO, +  FeO . S i03 +  4 KFI. ( </#0 LiFl.) 
+  [2  (F eO . FeO -. ) ]  +  . . .  +  HO.



b )  ist demnach ein durch Säuren . aufschliessbaires einfaches Silicat, ein 
chloritarliger einaxiger Glimmer.

c)  ist ein Lithion-Talkglimmer
v. K o b e l l  hat für die e inzigen  Glimmer von Monroe und Miask die Formel 

aufgestellt:

KO. S i03 +  SMgO. SiOs +  SAl20 3(Fe80 3)S i0 s>

welche mit b viel Aehnlichkeit besitzt.
c) Scheint verwandt zu sein mit dem grünen Lithion Glimmer von Alten- 

berg, welcher nach E. T u r n e r  folgend Zusammengesetzt ist:

SiO.,. 40-19; A120 , . 22-72; L i0 .3-06; KO.7-49; HFl 3-99; Fe3Oa. 19-78; Mn0.2-02.

Nimmt man b und c zusammen so hat der Ausseer chloritische Talkglimmer 
eine ähnliche Zusammensetzung wie der Phyllit von Massachussets der nach 
Thoms. zusammengesetzt ist au s :

SiO ,. 38-40; Alä0 3 23-60; FesO„ 17-52; MgO 8-96; KO 6-80; HO 4-80.

An der Markersdorfer Horka findet man einen Lehm der aus verwittertem 
Ausseer-Schiefer entstanden ist.

Er hat 68 2 Perc. Thon und 
31-8 „ Sand.

Die 68-2 Perc. Thon geben geglüht 3-5 Perc. W asser.
Der übrig bleibende Thon enthält:

K ieselsäure..................................SO-37 Perc.
Thonerde (Eisenoxyd) . . . .  49 52  „

T a lk e rd e ...................................... 0-12 „
Der Lehm enthielt 0-266 Perc. Lithion, 

und 0 276 B Kali.

Die Sandsteine von Mädel.

Ueber das Alter, die Art und Genesis der mächtigen Mädler Sandsteine, die 
östlich Mädl, knapp an der Kirche ihre grossen Tagebauten offnen und w e r t 
volle Materialien der Technik und Industrie bieten, waren und sind die Ansichten 
«ehr getheilt, und gewiegte Geognosten sprachen und schrieben darüber, ohne 
sich ein vollkommen klares Bild ihrer Verhältnisse und der dortigen Vorkomm
nisse bilden zu können.

Im Allgemeinen glaubte man in ihnen ein viel jüngeres Gebilde zu erkennen 
als sie es in der That sind, suchte desshalb unter ihnen wiederholt Kohlen, und 
auch in den geognostischen Profilkarten erscheinen selbe als den anderen 
Schichten der Umgebung auflagernd.

Eben so unrichtig und unklar ist ihre Lagerung grösstentheils gezeichnet; 
auch meine Bezeichnung auf der Karte meines früheren Berichtes (1 3 . Band) ist 
nur für einen Theil richtig.

Dies erklärt sich sehr leicht, wenn man der Besichtigung nur eine kurze 
Zeit gönnen kann.

Es ist nicht so leicht ihrer Lagerung eine Regelmässigkeit abzugewinnen, 
denn nach verschiedenen Richtungen, ziehen die Schichtungs- und Zerklüftungs
flächen, nach allen Richtungen durchziehen selbe Quarzadem, bald das Gestein 
fest kittend, bald nur locker einlagernd.

[ ( 2 ]  Die geognostischen Verhältnisse des Bezirkes Mähris&h-Neustadt u. s. w. 3 3 1
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Die Beurlheilung wird noch mehr gestört durch die Beschaffenheit des 
Gesteines selbst, bald sind es blendend weisse, bald dunkelrothe, bald gestreifte 
Schichten, die sich verschieden kreuzen, bald sind sie durch ein ziemlich reich
liches Bindemittel ziemlich fest verbunden, bald ganz lose und sandig zerfallend, 
bald die Quarzkörner zu zellenreichen Waben verflossen, bald als fester Sand
stein sich in prismatische Blöcke absondernd, bald von schiefrigen Adern durch
zogen, bald von lettigtalkigen Massen nach gewissen Richtungen durch
drungen.

Nach sorgfältigem Prüfen überzeugte ich mich endlich, dass man nicht auf 
die Schichtung, Zerklüftung und Farbe, sondern einzig und allein auf die innere 
Beschaffenheit der Massen Rücksicht zu nehmen hat, um dann auch bestimmt 
eine Regelraässigkeit zu finden.

Geht man von diesem Gesichtspunkte aus, dann kann man über das eigent
liche Streichen dieser Sandsteine auch nicht lange mehr zweifeln, die Richtung 
der alten mächtigen Tagcbauten, die Axe der dadurch ausgehöhlten grossen Rinne 
ist ein W egweiser seiner Richtung schon aussen, mehr noch wenn man dem 
Gestein nach seiner Zusammensetzung folgt, und davon, überzeugt mau sich recht 
lebhaft, wenn man, da man nun begonnen auch unter Tags dem besonders 
gesuchten lockeren weissen Sand nachzugehen* in diese beginnenden Katakomben 
eindringt, überall erkennt man dann die Streichungslinie N. 36® 0 ., dieselbe 
Richtung, in die auch die Kukus-Brablecer gegen S., und andererseit die Silber
berg (Deutschlosen) und Treiblitzcr gegenseitig liegen, und die auch alle den 
Mädlern nahe ähnliche Zusammensetzung besitzen, und offenbar auch miteinan
der in Verbindung stehen.

ln diesen erwähnten beginnenden Bergbau cindringcnd überzeugt man sich 
bald, dass die Schichten elliptisch bogenartig gefaltet und gewunden sind, und 
mithin den wellenförmigen Charakter der ganzen Gegend in kleinerem Maassstabe 
wiederholen.

W as mein Interesse lauge Zeit ganz besonders in Anspruch nahm , und 
dessen Ergründung ich mir zur Aufgabe machte, sind die darin vorkommenden 
eigentüm lich gefärbten Zonen, die sich an den Felswänden als mehr minder 
elliptische, eingebogene und gezackte Kreise iin Durchmesser von einigen Zollen, 
bis vielen Klaftern repräsentiren.

Die Centca dieser Kreise sind mehr minder licht, bis blendend weiss, die 
farbigen Kneisc selbst meist dunkelroth, mit einzelnen schwarzen Garnituren, 
die sich aber zu den rothen Kreisen ganz bestimmt und regelrecht verhalten.

Nachfolgende Erklärungsart hat mich am meisten befriedigt, sie harmonirt 
mit den Ergebnissen der tatsäch lichen  Untersuchung sehr gut, und dürfte dem
nach der W ahrheit am nächsten kommen.

W ie schon erwähnt sind diese Sandsteine offenbar der Detritus der quarz- 
reichen metamorphischen Bradler-Schichten. Nach der Grösse des Korns sonderten 
und schichteten selbe die Wellenschläge des damaligen Grauwackenmeeres.

Der Glimmer der zertrümmerten Bradler-Schiefer, chloritisch-talkig, sehr 
eisenreich wurde theilweise verändert, verwittert, der Chlorit zersetzt, das Eisen 
zu Ocher, der Talkglimmer mehr minder verändert. So verändert lagerte sich 
ein Theil mehr selbstständig, wiewohl immer nur in dünnen Lagen dem Sande ein, 
und conservirte sich derart mehr, während der bei weiten grössere Theil zu 
einem talkig thonigen sehr ciscnschüssigen Bindemittel wurde, in bald reicherem 
bald geringerem Verhältnisse mit dem Sande selbst sich mengte.

Als die Schichten durch Druck compacter wurden, begann ein chemisch 
physikalischer Process.



Eindringende kuhlensäurereiche W asser drangen ein, begannen das Eisen, 
und das demselben manchmal etwas beigemengte Mangan zu lüsen. Nun wirkte 
sofort die Capillarität des Gesteines, die Lösungen wurden im Gesteine gehoben, 
und zwar desto rascher, je  günstiger das Verhältniss des Bindemittels zum Sand- 
korne der capillaren Krall war, und diese cnpillare W anderung legte einen desto 
weiteren W eg zurück auf je  weitere Strecken die Zusammensetzung des Gesteines 
denselben^ günstig blieb. W urden die Massen zu thonig und undurchlässig, wurde 
der Sandstein zu grobkörnig, oder frei von allem thonigen Bindemittel, mithin 
nicht saugend, so wurde die Capillarität unterbrochen.

Die Lösungen des Eisens und Mangans stauten sich an solchen Stellen, an 
diesen Grenzen concentrirten immer neu anlangende Lösungen die älteren, die 
Kohlensäure verliess das Eisenoxydul, dieses wurde zu Oxydhydrat, das Mangan- 
oxydul zu Manganoxvdhydrat.

Doch geschah beides nicht durch einander, so wie wenn man einen Streifen 
Filtrirpapicr an einem Ende etwas in eine gemengte Lösung verschiedener Farb
stoffe taucht, und die durch das Papier aufgesaugten, in daselbst capillar stei
genden Lösungen ein relativ verschiedenes Wandervermögen zeigen, so dass 
sich gegen das trockene Ende hin ziemlich gesonderte Streifen bilden, so auch 
hier, dcsshalb erkennt man separirte Zonen von Eisen (roth) und von Mangan 
(schwarz).

Dieser Process muss durch lauge Zeit fortgedauert haben, so dass der Kern 
solcher Kreise mitunter seines Eisengehalts vollkommen beraubt, und oft als ganz 
weisses Gestein zurück blieb; ähnliches ging in den eingelagerten verrotteten 
Glimmerlagen vor.

Nun kam eine Katastrophe, durchbrechende glühende Quarze fritteten den 
Sandstein ihrer unmittelbaren Nähe zu wabenförmigen Massen zusammen, brannten 
wenn sie in die Nähe der eingelagcrten Glimmerreste kamen, diese zu stein
markähnlichen Massen und glühten das gelbe Eisenoxydhydrat der Zonen und 
der Letten zum rothen Eisenoxyd, als welches es sich jetzt darstellt.

Dies der Grund, dass einzelne Sandsteine blendend weiss, andere dunkel 
roth gefärbt sind, indem das was sich beim Anbruch als ein Ring repräsentirt, in 
d erT hat die Peripherie, die nach allen Richtungen mehr minder eingedrückte und 
geschlossene gefärbte Schale eines lichteren Kernes ist.

An den ältesten und gröbsten Ablagerungen dieser Art Sandsteine, nämlich 
an dem tieferen Gestein des Ausseer-Kiefer Steinbruches erscheinen die Zonen 
zumeist klein, aber von prachtvoll schimmerndem verschiedenem Farbenspiel.

Offenbar hat hier derselbe Process stattgefunden, nur war die spätere Hitze 
intensiver und anhaltender, die Farbenringe sind gegen die Peripherie an Zahl 
zunehmende sehr dünne Eisenoxydlagen, wie wir ähnliches beim Anlassen des 
Stahles wahrnehmen, und wobei der schimmernde Glanz dieser schönen Farbein 
ringe des Gesteins durch die Glimmerblättchen bedeutend gehoben ist ,  de- 
daselbst entweder noch weniger zersetzt, oder durch das Feuer wieder mehr 
krystallinisch schimmernd geworden sind.

Aus demselben Grunde, durch spätere Feuereinwirkung, sind die in den 
Zerklüftungen stalaktitisch, glaskopfartig aus ihren Lösungen sich ausscheidenden 
Eiscnwärzchen sehr schön irisirend geworden.

Für die Wahrscheinlichkeit obiger Ansichten spricht der Augenschein und 
der Umstand, dass dort, wo das unmittelbare Einwirken der eruptiven Gluthmassen 
nicht bemerkbar ist, wie in dem Treiblilzcr Sandsteinbruche die isolirt lagern
den, halbvcrwitterten Glimmerreste noch sehr gut erkennbar, die Sandsteine 
nicht so gefrittet roh, sondern lehmartig mehr eisenoxydhydratisch erscheinen.

[ 1 4 ]  Die geognostischcn Verhältnisse ües Bezirkes Mährisch-Neustadt u. s. w. 3 3 3
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Dass durch die Zerklüftungen später wieder W asser eindrang, in dem Ge
stein nicht bloss die Eisenoxyde und Manganoxyde, sondern auch die Magnesia- 
Verbindungen theilweise sich lösten, und deren Lösungen in den Zerklüftungen 
wieder das gelösste abschieden, ist nicht befremdend.

Die löslich gewordenen Talksilicate sind in den Zerklüftungen namentlich 
des Treiblitzer Gesteines, als haloisitische Ueberzüge bemerkbar, in dem Ausseer 
Kiefercr findet man dieselben von den manganitischen Eisenlösungen verschieden 
weiss, auch violett bis dunkel gefärbt, oder dendritisch durchzogen, oft zu 
schönen Zeichnungen auf mattem Grunde geordnet.

In dem Silberberg bei Deutschlosen sind schwarze manganische Zonen nicht 
selten, und in den Zerklüftungen finden sich W arzen von Psilomelan, und was 
hier, gleichsam im Kleinen angedeutet erscheint, musste bei Ludmirau in grossem 
Maassstabe stattfinden, wo der feinkörnige Sandstein mit manganreichen Schich
ten wie gekittet, und reiche Einlagerungen von Psilomelan, selten Pyrolusit sich 
vorfinden.



[1] 3 3 5

VII. Das linke Waagufer zwischen Sillein, Bistritz und dem 
Zilinkaflusse im Trentsehiner Comitate.

Yon K. M. P a u l .
M itge theilt in der S iU u o j der k . k . geo log ischen  Rcielisanstall am 6. Deeembor 1964.

An der Grenze des Trentsehiner und Turoczer Comitates erhebt sich der 
krystallinische Gebirgsstock des Mincoy-Gebirges. Betrachtet man die westlichen 
Abhänge dieses Gebirges und die zwischen diesem und der W aag sich erheben
den Vorberge und niederen Höhenzüge, so beobachtet man (von dem aus Granit 
zusammengesetzten Kamme ausgehend), zunächst sehr regelmässige Randzonen 
von Gneiss, Urthonschiefer und altem Quarzite, und in minder regelmässiger 
Lagerfolge Triasdolomite, rothe (triassische) Schiefer, Kössener Schichten, Lias
kalke und Mergel, Neocom-Fleckenmergel und Kreidedolomite. An diese Bildungen 
schliesst sich das vom Zilinkaflusse durchschnitteneEocenbecken von Rajec an, aus 
welchem man, weiter gegen W est fortschreitend, über das vorwiegend aus Jura 
und Neocom gebildete Fackow-Luckaer Gebirge in das ausgedehntere Eocen- 
gebiet von Domanis und Sillein gelangt Die westliche Begrenzung dieses Eocen- 
gebietes bilden die Kreidesandsteinc und Schiefer, welche zwischen Sillein und 
Bellus das linke, und theilweise das rechte Ufer der W aag zusammensetzen, 
welche jedoch als eigentliche Karpathensandsteine sich wohl mehr dem Gebirgs- 
svsteme des Javornikgebirges und den Beskiden anschliessen, daher die Grenze 
zwischen den genannten Gebirgen und dem Gebirge der W cterne hole (dem das 
Mincov-Gebirge angehört) nicht genau durch die W aag bezeichnet i s t

Von den in dieser Uebersicht berührten Gebirgsglicdern zwischen dem 
Mincov und der W aag sind die, dem krystallinischen Kerne des Mincov angehöri- 
gen, und die diesem zunächst anliegenden Gebilde von Herrn F. Freih. v. A n d r i a n  
untersucht und auch bereits in einer vorläufigen Notiz besprochen worden 4) ;  die 
Eocengebiete von Rajec und Domanis, das Fackow-Luckaer Gebirge und die 
Kreidebildungen des linken Waagufers zwischen Sillein und Bistritz gehörten dem, 
mir im Sommer 1864 zur Detailuntersuchung zugewiesenen Terrain ?n, und sollen 
den Gegenstand vorliegender Mittheilung bilden.

Als Vorarbeit wurde für dieses Gebiet die ausgezeichnete und oft citirte 
Ucbersichtskarte von S t u r  und die dazugehörige Abhandlung 2)  benützt.

U Jahrliucli der k. k. gcol. fteiehsansb lt J86S, 1. Heft, Silziiujj vom 4. Februar.
*) P r. S t i l  r. Bericht über die geologische UebiTsiehls-Aufiialune des W assergehietes der 

Waag UM d N eulra, Jahrbuch der k . k . geo!. KcichviiiisUilt, i l .  Bund. S. 17.
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1. D ie  K r e i d e b i l d u n g e n  d e s  l i n k e n  W a a g u f e r s  z w i s c h e n  
S i l l e i n  u n d  B i s t r i t z .

Es ist bereits im Eingänge erwähnt worden, dass die in Rede stehenden 
Gebilde in enger Verbindung stehen mit der Sa'ndsteinzone der Karpathen, oder 
jenem ausgedehnten Sandsteingebiete, welches, als Fortsetzung der den Nordrand 
der Alpen begleitenden Sandsteinzone, bei Sobotist und Skalitz (an der March) 
beginnt, und sich von hier in nordöstlicher Richtung an der mährisch-ungarischen, 
schlesisch-ungarischen und galizisch-ungarischen Grenze fortzieht, das gesammte 
Karpalhen-Gebirgssystem gegen Norden abschliessend.

Ich hatte im Laufe des letzten Sommers, im Vereine mit dem k. k. Berg- 
expeetauten Herrn F. B a b a n e k  einen Theil dieser Sandsteinzone seiner ganzen 
Breitenausdehnung nach zu untersuchen, und gebe nun den beifolgenden Durch
schnitt, welcher ein Beispiel der geologischen Zusammensetzung dieses Gebietes 
bildel.

Fig. I.

W aagllial D orf D ^hcpol« K iaur-T lial Pul«»ml»er~

ii Ii ■ ‘

i.  Gotlulasanffoteia (A lh ien ). 2. Istehnasindatein  (C coou iia ien ). K iugjicasaoilsU 'iii ('C euoiuauieu), 3 . Puclm w e

Schichten  (S e u o n irn ). 4. KocenM odatrin.

Geht man vom linken W aagufer an irgend einem Punkte zwischen Predmjr 
und Ober-Hricov aus, so sieht man dasselbe aus Sandsteinen, Schiefern und 
Conglomeraten zusammengesetzt, von denen später nähere Details mitgetheilt 
werden sollen, und von denen ich je tz t nur vorläufig bemerken w ill, dass sie zum 
grössten Theil dem Cenomanien angehören. Diese Gebilde führen bei Qrlove, 
Vrtizer, Jablonove u. s. w. die Exogyra columba, und sind daher auf beifolgen
dem Durchschnitte (Fig. 1) als Exogyrensandstcin (2 )  bezeichnet. Sie gehen bei 
Miksovä (südwestlich von Bittse) auf das rechte Waagufer über und werden hier 
von Bildungen überlagert (3 .) , welche sich vom Wlaraflusse in nordöstlicher 
Richtung über Pruskau, Puchow, Bittse und Kisuc Neustadl bis gegen Alt- 
Bistritz ziehen, von Herrn S t u r  P u c h o w e r  S c h i c h t e n  genannt, und als 
S e n o n i e n  nachgewiesen worden sind <). Die Nordgrenze dieser Gebilde ist 
durch die Linie Leskowec, Rudinska, Dlhepole, Rovnc.Papradno u. s. w. bezeichnet; 
auf sie folgt eine ausserordentlich mächtige, bis nahe an den, die Landesgrenze 
bildenden Kamm der Beskiden reichende Ablagerung eines Sandsteines, der nach 
einzelnen von H o h e n e g g e r  und S t u r  darin gemachten Nummulitenfunden als 
e o c e n  bezeichnet werden muss (4 .). Dieser Sandstein ist in petrographischer 
Beziehung ziemlich charakteristisch; er ist vorwiegend bräunlich, meistens weiss-

<) Näheres über diesen Schichtencomplex findeI sich in F . B a h rtn e k 'a  Bericht über 
dessen Aufnahme im nördlichen Theile des T rentschincr Coniilats.



punktirt, l’eldspathhältig, mittel- bis grobkörnig; in der Gegend von Turzowka 
wechselt er mit einem feinkörnigen, gelblich-weissen Sandsteine, einzelne Lagen 
eines dunkeln dünnblätterigen Schieferthones stehen überall mit demselben in 
Verbindung. Alle bis jetzt berührten Schichten streichen südwest-nordöstlich 
und stehen nahezu senkrecht. W enn man aber vom Kisucthale an (wcichcs das 
Gebiet des erwähnten Eocensandsteines nahezu in der Mitte als Längsthal durch
zieht), etwa vom Orte Rakowa aus, durch eines der zahlreichsten Querthäler, 
wclche die nördlichen Zuflüsse der Kisuca bilden, gegen den Kamm hinaufsteigt, 
sieht man die im Kisucthale noch senkrechten Schichten sich allmälig flacher 
legen und endlich ein deutliches Fallen gegen S. annehmen. Unmittelbar (südlich) 
unterhalb des Polombcrges, einer der bedeutendsten Höhen des Grenzkammes 
(westlich von der Jablunkauer Schanze) findet man plötzlich unter dem Eocen- 
sandstein einen ganz abweichenden, dunkelgraucn, dünngeschichteten, auf den 
Schichtflachen wie Graphit glänzenden, und in auffallender W eise mit wulstarti
gen Hervorragungen bedeckten Sandstein einl'allen (2 .) ;  er fallt durch petrogra- 
pbisebe Identität und Streichungsrichtung mit dem S a n d s t e i n e  von  I s t e b n a  
(in Schlesien) zusammen, welcher durch H o h e n e g g e r ’s Cephalopodenfunde als 
C e n o m a n i e n  nachgewiesen ist t). Der Südabhang der Beskiden stellt somit ein 
Becken dar, dessen Ufer durch die Cenomanbildungen des W aagthaies und durch 
di« eben erwähnten Istehnasandsteine gebildet werden, und dessen Centrum durch 
Eocengebilde ausgelülH ist. Allerdings zeugen die aufgerichtcten Eocenschichtcn 
von späteren, die ursprünglich nothwendig muldenförmige Lagerang der Schich
ten störenden Dislocationen. Durch solche muss wohl auch das sonst unerklärliche 
gänzliche Fehlen der Puchowcr Schichten an der nördlichen Begrenzungslinie des 
Eocengebietes erklärt werden; einige in Begleitung des Herrn B a b ä n e k  aus
schliesslich zur Auffindung dieser Etage unternommene Excursionen auf den 
Siidabhängen. der Polomberge , und in den Thälern von Rakowa und Ofesna 
(westlich von Caca) ergaben nur eine unmittelbare und anscheinend concordante 
Lagerung von Sandsteinen, die petrographisch von Eocen nicht zu trennen waren, 
auf dem Istebna-Sandsteine; hiermit soir jedoch keineswegs die Wahrscheinlich
keit, dass die fraglichen Schichten weiter im W esten oder Osten noch a u fg e fu n -  
den werden können, in Abrede gestellt werden.

W eiter gegen Nord fortschreitend, findet man auf der Spitze des Pofom- 
herges einen weissen ausserordentlich wert verbreiteten Sandstein (1 .), der zwar 
dem Eocensandsteine petrographisch sehr ähnlich, dessen Einfallen unter den 
Istebna-Sandstein jedoch am Südgehänge des erwähnten Berges eben so deutlich 
ist, wie das des Istebna-Sandsteins unter den eocenen. Dieser weisse Sandstein 
bildet den höchsten Kamm der Beskiden im engeren Sinne (des Gebirges west
lich von der Jablunkauer Schanze) und setzt in grösser Verbreitung nach Schle
sien hinüber, wo er von H o h e n e g g e r  G o d u l a  S a n d s t e i n  genannt wird, 
und als A l b i e n  nachgewiesen worden ist. Im Liegenden desselben findet man 
endlich, noch weiter gegen Nord fortschreitend, H o h e n e g g e r ’s W ernsdorfcr 
Schichten, und die Teschencr Ncocomienbildungen, welche wie alle schlesischen 
Vorkommnisse durch H o h e n e g g e r ’s oben citirte Abhandlung hinreichend 
bekannt sind.

Das wäre in kurzen W erten die Zusammensetzung desjenigen Theiles des 
mährischen Grenzgebirges, welcher die Kreidebildungen des linken Waagut'ers 
gegen W esten und Norden begrenzt; gegen Süd werden diesejjn der Gegend von

[ 3 }  Dtslh iktW atgtffenw ischenSillem , BistrHrz und dem Zilinkallusse imTrentschinerComitatc. 337

1)  H o h e n e g g e r ,  die geognostischen Verhältnisse der N ordkarpalhen als E rläuterung 
zur geognost. Karte der Nordkarputhen. Gotha, 1861.
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Illava und Trentscliin durch Kreidedolomite von wahrscheinlich gleichem Alter 
ersetzt *), gegen Osten bildet das Eocengebiet zwischen Domanis und Sillein 
deren Begrenzung. Bei letztgenannter Stadt treten sie auf das rechte Waagufer 
über und setzen gegen Osten noch in Gegenden fort, bis zu welchen die Detail
aufnahmen noch nicht vorgedrungen sind. Sie verschwinden hier in mysteriösem 
„Karpatlicnsandsteine“ ; cs steht zu hoffen, dass es der fortschreitenden Unter
suchung gelingen wird, diesen auch hier in seine Elemente aufzulösen, wie es 
im oben skizzirten Durchschnitte versucht wurde.

Betrachten wir nun die in Rede stehenden Kreidebildungen etwas näher.
W enn man von W aag-Bistritz nun die Poststrasse gegen Norden verfolgt, so 

hat man links das Alluvium der W aag , rechts eine aus Schotter und Lehm 
bestehende Diluvialterrasse und hinter derselben Sandsteine, aus denen sich als 
Hintergrund des Bildes die malerisch geformte Klippenkalkinsel der M a n i n b e r g e  
erhebt, von der später noch einige Details mitgetheilt werden sollen.

Unmittelbar hinter den letzten Häusern des kleinen Dorfes V r t i z e r  ver
schwindet die Diluvialterrasse, die Sandsteine treten bis an das Ufer der W aag 
heran, und sind hier am Strassendurchschnitte gut aufgeschlossen. Man sieht hier 
einen hell blaugrauen, an verwitterten Stellen grünlichen, meistens ziemlich fein
körnigen Sandstein mit Lagen eines braun-grauen Kalksandsteines wechsellagern, 
welcher letztere ganz angefüllt ist mit zum Theile sehr wohlerhaltenen Exemplaren 
von Exogyra columba G o 1 d f. Die Schichten sind sehr steil, stellenweise nahezu 
senkrecht, aufgerichtet, und fallen gegen Siid.

Schreitet man längs des Ufers weiter gegen Norden fort, so sicht man die 
Sandsteine allmälig grobkörniger werden, und bei Plevnjk mit fetten kalkig-san
digen Schiefcrn wcchsellagern, zwischen Rasov und Marsova treten endlich 
weiche, weisse, dünnblätterige Mergelschiefer mit Sphärosiderit-Einlagerungen 
auf, welche in der Schlucht von Marsova sehr schön aufgeschlossen sind. Sie 
fallen nach S. iftid SW-, also unter die Sandsteine; sehr deutlich sieht man diese 
Ueberlagerung an der Stelle, wo sich (etwa eine halbe Stunde östlich von 
Marsova) die Schlucht in zwei Thäler spaltet; man hat hier auf der Nordseite 
derf Thaies die Mergelschiefcr, welche, gewöhnlich in Distanzen von 2— 4', 
Sphärosideritlagen von 6— 8" Mächtigkeit regelmässig eingelagert enthalten; sie 
bilden noch die Spitze zwischen den zwei kleinen Schluchten, in die sich das Thal 
spaltet, und werden auf der Südseite derselben von grauem mittelkörnigem Sand
steine überlagert.

Figur 2.

S chlucht ro a  M arJova Hraftiako Berg*

NO. SW .

f . W e is e r  M trgclechiefrr*  2. A jiliä rusitlm tlugfi’. 3. Sandsli*ia.

>) Diese Kreidcdolomitc Qnden voll hier gegen SW ., S. und 0 . eine jrrosse Vernreilung, 
während die Kreidesandsleine gänzlich fehlen. Das Vorkommen dieser Dolomite im 
„Weissen Gebirge“ in den kleinen Karpathen haben wir bereits in unserer Abhandlung 
über die {jeol. Verh. der kleinen Karpathen von v. A n d r i a n  und P a u l .  Jahrbuch der 
k. k. geol. R eichsanstalt XIV. Hand, geschildert.
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Diese Sphärosideritmergel bilden das Ufer des Waag-Alluviums von Rasov 
bis Hluboke. W enn man von Predmjr aus im Thale des Hradnabaches (welches 
die Kreidebildungen in ihrer ganzen Mächtigkeit in 9üdost-nordwestlicher Richtung 
schneidet) gegen Jablonove geht, so hat man am rechten Ufer folgenden Durch
schnitt :

Fig. 3.
P redm if. Jablonove

NW. 8 0 .
1. S phärosideritm ergel. 2 . G rober Q u aru an d a te lo . 3. B lan g rao e r Exogyrenaandatein m it S ch ieferlageo . 4 . W eiche 

blaue S ch iefer. S. N nnm aliteokalk . 6 . Eoceoconglom erat. 7. W aag-A lluvium .

Zunächst beim Austritt des Thaies in das Waag-Alluvium die Sphärosiderit
mergel, gegen SO. einfallend (1 .) ;  sie erscheinen am rechten Ufer nur in sehr 
geringer Ausdehnung und werden von grobkörnigem, in Quarzconglomerat über
gehendem Sandstein überlagert (2 .) , welcher nächst dem Eingänge des Thaies 
durch Steinbrüche aufgeschlossen ist. Auf ihn folgt ein feinkörnigerer, blaugrauer, 
in allen Varietäten mit demjenigen von Vrtizer genau übereinstimmender Sand
stein (3 .) , welcher einzelne Schieferlagen enthält, in denen ich ein dem Fucoides 
Brianteus Mas s .  sehr ähnliches Fossil in mehreren Exemplaren aufgefunden 
habe. Dieser Sandstein grenzt gegen Osten an dunkelgraue, an der Oberfläche 
blaue, weiche, mergelige Schiefer (4 .) ,  welche eine Conglomeratschichte mit 
Exogyra cohtmba enthalten. Diese Schiefer (von Herrn S t u r  Praznower Schich
ten genannt) sind in einer ununterbrochenen Zone in südlicher Richtung bis Praz- 
nov zu verfolgen, wo Herr S t u r ,  ebenfalls in einer Conglomeratbank, Turritella 
Fittonana M ü n st., Corbula truncata S o w. ?  u n dCardium Conniacum d’O rb .?  
darin auffand.

An diese Schiefer grenzen nummulitenführende (somit eocene) Kalke und 
Conglomerate, welche letztere da9 durch seine pittoresken Bergformen mit Recht 
berühmte Sulover Gebirge zusammensetzen. Alle Schichten stehen nahezu senk
recht, nächst der Eocengrenze sogar übergekippt, so dass der Nummulitenkalk 
unter die Kreideschiefer einzufallen scheint.

Auf der linken Seite des Hradnathales sind die Schichten 3, 4, S und 6 in 
ganz übereinstimmender Weise entwickelt, und namentlich in dem Thälchen, 
welches sich unmittelbar vor Jablonove gegen SW . abzweigt, schön aufge
schlossen; die groben Sandsteine (2 .)  treten zurück, indem die Sphärosiderit
mergel hier tief in das Thal hineinreichen. Sie wechsellagern hier mit korallen
führenden Kalkbänken, in denen Herr S t u r  Rhynchonella plicatilis Sow.  sp. 
und Rhynchonella latissima Sow . sp. auffand. Ich selbst fand in den Mergeln am 
Eingänge des Thaies nächst Predmjr einen Belemniten und mehrere leider nicht 
näher bestimmbare Steinkerne von Gastropoden und Bivalven.

Aehnliche Verhältnisse, wie die beispielsweise geschilderten Profile, zeigen 
alle in der südlichen Umgebung Predmjrs quer durch das Kreidegebiet von der 
W aag an die Eocengrenze (das Sulover Gebirge) gezogenen Durchschnitte. W ir 
linden somit die bis jetzt kennen gelernten Kreideschichten in drei, auf längere 
Erstreckung als Zonen verfolgbare Etagen zerfallen: zu unterst die Mergel mit 
Sphärosideritknollen, in der Mitte die Sandsteine, zu oberst die blaugrauen 
Schiefer (Praznover Schichten). Alle diese Etagen sind jedoch durch ihre wie

K . k . g e o lo g ia c h e  R e ic h ta a tla lt . I S . B aad. 1865« III. lieft» 44
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wohl quantitativ geringe Pelrefactenführung als dem C e n o m a n i e n  angehörig 
charakterisirt.

Nördlich von Predmjr verschwinden die Spliiirosideritmergel und die Praz- 
nover Schichten allmälig, die Sandsteine setzen nahezu ausschliesslich die ganze 
Zone von Kreideschichten zusammen, sind noch bei Strasav an der W aag mit 
ganz gleichem petrographischen Auftreten in grossen Steinbrüchen aufgeschlossen 
und setzen hier auf das linke W aagufer über.

Ausser den bis jetzt geschilderten kommen jedoch in kleineren und isolirten 
Partie^ noch einige andere, der Kreide angehörige Bildungen in dem Gebiete vor, 
auf welche ioh noch durch einige W orte aufmerksam machen will.

Rechts von der Strasse zwischen Predmjr und Ilrabpvö ragt mitten aus den 
Cenomansandsteinen ein isolirter Block eines lichten, gelblichen Kalkes hervor, in 
dem ich Caprotina Lonsdali? d'Orb.  und Radiolües neooomiensis d ' Orb.  ge
funden habe. Die Caprotina stimmt wohl nicht genau mit d’O r b y g n y ’s Lons
dali, doch sind beide Specics genau übereinstimmend mit denjenigen aus dem 
Radioliten- und Caprotinenkalke des Bakonyer Gebirges, welche dort das unterste 
Glied der Kreideschichten repräsentiren, von (durch zahlreiche Petreiactc charak- 
terisirten) Gaultschichten überlagert werden, und somit sicher als Neocomien 
bezeichnet werden können *). Da der in Rede stehende Kalk auch petrographisch 
dem des Bakonyer Waldes vollkommen gleicht, so glaube ich denselben wohl mit 
Sicherheit als mit letzterem identisch und dem N e o c o m i e n  angehörig bezeichnen 
zu können a) . Dieser Kalk bildet noch im Thale von Hricov-Podhradj, bei Sulov 
(unterhalb der Kirche) und am Eingänge in das Hrabover Thal kleine isolirte 
Partien. An letztgenanntem Punkte enthält er eine Lage von grauem Mergel, in 
dem ich einen Ammoniten gefunden habe, der zwischen den beiden d ' O r b i g n y ’- 
schen Neocomspecies: A. Ugatus und A. intermedius in der Mitte zu stehen 
scheint.

Auf der rechten Seite des HricovrPodhradjer Thaies findet ma n , angelehnt 
an einen grossen, hervorragenden, aus dem eben besprochenen Kalke bestehen
den Felsen eine kleine Partie eines sandig-kalkigen Gesteins, in dem ich Anan- 
chytes ovata L am ., Herr S t u r  ausser diesem Vincularia grandis d’O rb ., 
Spondylus striatus Kn e r , eine Pyrula und einen Nautilus auffand. Die Schichte 
ist durch diese Petrefacte, wie schon Herr S t u r  bemerkt, m it Sicherheit als 
S e n o n i e n  charakterisirt; sie konnte ausser diesem Punkte, dessen Lagerungs
verhältnisse ausserordentlich undeutlich sind, nirgends aufgefunden werden, 
findet jedooh am ändern, (rechten) Ufer der W aag ihr Analogon in den Puchower 
Schichten.

Endlich ist noch ein Congloincrat zu erwähnen, welches am Ufer des Zilinka* 
flusses gegenüber von Sillein, zwischen Zavodj und Strasov beginnt, und sich in 
einem schmalen Zuge, die Cenamansan4steine von dem Eocenconglomerate tren
nend, in westlicher Richtung bis gegen Hricov-Podhradj fortsetzt. Es bildet 
ausserdem den,  westlich von letztgenanntem Orte in die W aag vorgeschobenen 
kleinen isolirten Felsen und eine Partie zwischen Strasov und Qber-Hrieow. Die 
Fortsetzung des letzterwähnten schrnalen Zuges findet sich in der Stadt Sillein 
selbst, von wo derselbe auf (Jas rechte W aagufer übersetzt. Dieses Conglomerat

*) Siehe F. y. H a u e r  „Die Petrefacten der Kreidefbrmation des Bakonyer W aldes “ 
S itzungsbericht der kais. Akademie der W issenschaften, XLIV. Band.

2)  S t u r  rechnet ihn zum Turonien, was wohl dem Umstande zuzuschrciben sein dürfte, 
dass zur Zeit meiner Publicalion die Resultate im Bakonyer Walde noch nicht gewonnen 
waren.



ist von dem angrenzenden eocenen Kalkconglomeratc durch das Vorwiegen von 
Quarz- und Melaphyrgeschieben, durch quarzige Grundmassc und constant 
dunklere Färbung deutlich unterscheiden. Es ist auf dem rechten Waagtifer in der 
Gegend von Orlove und Upohlaw mächtiger entwickelt, tiberlagert dort die Ce
nomansandsteine (in die es an den Berührungsstellen durch Wechsellagerung über
geht), wurde von Herrn S t u r  Upohlawer Conglomerat genannt und in Folge eines 
Fundes von Hippnritea sulcata als wahrscheinlicher Repräsentant des Turonien 
bezeichnet. Ich selbst fand in demselben ebenfalls ein, wohl derselben Species ange
höriges Exemplar eines Hippuriten, im W asserriss nördlich von Zavodj, welches ich 
jedoch nicht ohne es zu zertrümmern aus dem Gestein herausschlagen konnte.

In Mitten des Eocengebietes, welches die eben geschilderte Zone von Kreide
bildungen gegen Osten begrenzt, ist noch der Boden des, auf allen Seiten von 
Eocenconglomerat eingeschlosseneil Thalkessels von Sulov, aus Kreideschichten 
zusammengesetzt. Dieselben zeigen im Allgemeinen eine Wiederholung der Ver
hältnisse, wie wir sie im Hauptzuge kennen gelernt haben. Beim westlichen Ein
gänge in den Kessel (nächst der katholischen Kirche von Sulov) steht der neocome 
Radiolitenkalk an ; die Mitte dos Kessels besteht aus Cenomansandsteinen, und am 
Ostrande desselben findet man, gegen SW . fallend, die bläulichen Schiefer, 
welche mit den höheren Lagen der Sandsteine in Verbindung zu stehen pflegen.

Eine Zusammensetzung des im vorhergehenden Mitgetheilten ergibt nun für 
die Kreidebildungen des linken Waagufers zwischen Bistritz und Sillein folgende 
Schichtenfolge:

1. Neocomien (lichter Kalk mit Radiolites neocomiensis d’O rb. und Capro- 
tina Longdali? d’O rb ., Mergelschiclite mit Ammonties ligatus? d 'O rb .).

2. Cenomanien (sphärosideritfuhrende Mergel mit Belemnites sp. und Kalk
einlagerung mit Rhychonellu plicatilis Sow.  sp. und Rh. latissima So w.  sp .; —  
Sandsteine mit Exogyra columba Gol df .  und Fucoides Brianteus? Ma s s . ;  —  
Praznover Schiefer mit Exogyra columba G 0 1 d f . ; Turitella Fittonana Mü n s t .  
Corlmla truncata S o w. ?  und Cardium Conniacum d’O rb .? ).

3. Turonien ? (Quarz-undMelaphyrconglomerat mit Hippurites sulcata D e f r .)
4. Senonien (sandige Schichte mit Vincularia grandis d’O r b., Ananchytes 

ovata L a  m., Spondylus striatus Kn e r ,  Pyrula sp. und Nautilus sp.).
Mitten um die Kreideschichten erheben sich nordöstlich von Waag-Bistritz 

d ie  K l i p p e n k a l k i n s e l n  d e r  M a n i n b e r g e .
W enn man vonVagh-Tepla im Mezimanin- oder Teplathale (welches den Manin 

als ausgezeichnetes Querthal durchbricht, und den grossen vom kleinen Manin schei
det) gegen Osten fortschreitet, so beobachtet man folgendenDurchschnitt (Fig. 4).

Zunächst bei Vagh-Tcpla hat man eine kleine, aus Lehm und Schotter 
bestehende Diluvialterrasse (2 .)  und hinter derselben die Exogyrensandsteine (3 .) , 
welche von Vrtizer hierher streichen und sehr steil gegen W est einfallen. Gleich 
hinter der Postredni-Mühle, wo sich das Gebirge steiler zu erheben beginnt, findet 
man, am Ufer des Baches anstehend, ein gelbliches, kalkig-sandiges Gestein (4 .) , 
welches gegen Osten in einen dunklen Kalk mit Pecten und Belemniten über
geht (5 .) ,  der sehr deutlich unter 30— 40° gegen Osten einfallt. Auf diese 
folgt wieder eine gelbliche kalkige Schicht, ebenfalls deutlich in 2' mächtigen 
Bänken geschichtet und gegen Ost fallend (6 .). In diesen Schichten findet sich 
die Gryphaea arcuata in zahlreichen, zum Theil sehr wohl erhaltenen Exempla
ren, wodurch dieselbe mit Sicherheit als unterer Lias charaktcrisirt ist »).

1) Die Daten über die Liasbildungen hei der Postredni-M ühle verdanke ich der freundlichen
Milthi-ilung des Herrn Bergrathos F. F o e t t e r l e ,  welcher diese Stelle näher tu  un ter
suchen Gelegenheit hatte .
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Fig. 4.
P o ilfe d o i-

Vagh-Tepla Mühle Manin*Berg Zaskalje  K aw eaa-Berg M eie rto f  Nadbolaane-Berg

1. W aag-A lluvium . 2 . D ilurtaU errasse. S . Kreidegandatein. 4 . Sandig-kalk ige S eh ich t, Lias« S. D nokler Kalk« 
L iaa. 6 . K alkige Schiebt m it tfry p b le o , Lias» 7 . R o th e r Knollenkalk» K lippeokalk. 8 . Roth e r  Hornateiokalk, Klip
penkalk . 9 . G rauer H ornaleinkalk, K lippenkalk. 10. L ich te r  C oaglom eratkalk (S tra m b e rg e r  K a lk ). 11. Eocen-

conglom erat.

Auf die Liasschichten folgen Jurabildungen, und zwar zu unterst eine 
Schichte röthlichen, knolligen Kalkes mit Ammonitenspuren (7.)» darüber rother 
Hornsteinkalk mit Belemniten (8 .) , darüber grauer Hornsteinkalk, in dem keine 
Petrefacten gefunden wurden (9 .). Alle drei zusammen können als Klippenkalk 
bezeichnet werden; das Fallen ist, wo eine Schichtung zu beobachten ist, eben
falls nach Ost.

Auf dem grauen Hornsteinkalke liegt am Ostgehänge des grossen und kleinen 
Manins ein lichtgrauer Kalk, der zahlreiche weisse, von abgerollten Conchylien- 
schalen herrührende Brocken eingeschlossen enthält, und dadurch ein conglome- 
ratartiges Ansehen gewinnt (10 .). S t u r  folgerte aus der petrographischen 
Beschaffenheit dieses Gesteines dessen Identität mit gleichen Bildungen, welche an 
vielen Orten, namentlich am Isonzo die Stramberger Schichten begleiten; ich 
selbst fand darin eine Nerinea (wahrscheinlich N- Castor d’O rb .)  und einen 
noch nicht beschriebenen Brachiopoden auf, wodurch diese Annahme nicht 
beeinträchtiget wird.

In der Einsenkung von Zaskalje folgen auf diese Stramberger Schichten 
wieder Kreidesandsteine, aus denen sich östlich von Zaskalje der Kawesa-ßerg als 
zweite Klippenkalkinsel erhebt. Er besteht ganz aus dem grauen Hornsteinkalke, 
dessen Schichten sehr deutlich am W estgehänge nach W est, am Ostgehänge nach 
Ost fallen.

Oestlich von diesem Berge folgen wieder die Kreidesandsteine und Schiefer, 
welche cndlich von dem Eocenconglomerate des Nadholasne-Gebirgszuges 
begrenzt werden.

Dieser Durchschnitt gibt ein ziemlich vollständiges Bild der Zusammensetzung 
der Maninberge; der Lias, der das W estgehänge des grossen Manin bis nahe an 
den Kamm zusammensetzt, tritt nördlich vom Mezimaninthale (am kleinen Manin) 
zurück, die Mitte und den Kamm des Zuges bilden die Klippenkalke, und das 
ganze Oslgehänge der Stramberger Kalk.

Unterhalb des W estabhanges des grossen Manin schaltet sich zwischen die 
Kreidesnndstcine und den Lias eine kleine Partie lichtgrauen, hornsteinführenden 
Kalkes ein,  welcher nämlich nicht bis zum Mezimanin-Thal reicht, daher auf 
dem Durchschnitte nicht dargestellt ist, und mit einiger Wahrscheinlichkeit als 
Neocom bezeichnet werden kann.

Oestlich von den Maninbergen finden sich ausser dem erwähnten Kawcsa- 
berge, dessen Zusammensetzung seine Zugehörigkeit zur Maningruppe sicher
stellt, noch einige kleine, isolirte Kalkpartien, so ein schneeweiser Kalk bei 
der Häusergruppe Kremenja, und ein gelbröthlicher Kalk östlich von Kosteletz; es 
kann jedoch nicht entschieden w erden, ob diese den Klippenkalken oder über
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haupt dem Jura zuzuzählen sind; der weisse Kalk erinnert vielmehr sehr an den 
weissen Kalk, den wir im Fackower Gebirge kennen lernen werden, und der der 
oberen Kreide angehört.

2. D ie  E o c e n g e b i e t e  v o n  D o m a n i s ,  S i l l e i n  u n d  R a j e c .

W enn man von Waag-Bistritz dem Thale des Bistriczka- (oder Precinka-) 
Baches gegen SO. folgt, so gelangt man, nach Durchschneidung der Kreideschich
ten, bald hinter die Einmündung des Praznover Thaies an jenen Gebirgszug, der 
als östliche Begrenzung der Kreidebildungen schon auf den Durchschnitten 3 und 
4  dargestellt ist. E r besteht aus Kalkconglomerat (wie Fig. 3— 6 und Fig. 4 — 11), 
dessen Schichten auf beiden Seiten des Thaies gut aufgeschlossen sind; sie 
stehen theils senkrecht, theils fallen sie nach NW ., also wieder scheinbar unter 
die Kreideschichten. Nichtsdestoweniger erscheint die Auffassung dieses Con- 
glomerates als eocen durch das Vorkommen von Nummuliten im Bindemittel und 
Geschieben von Nummulitenkalk sichergestellt.

W eiter gegen Ost im Thale fortschreitend, findet man in der Mulde von 
Precin Sandstein und Mergel mit viel weniger steil aufgerichteten Schichten 
anstehen; sie werden gegen Osten abermals von einer steilen W and von Eocen- 
conglomerat begrenzt. Hat man diese verquert, so gelangt man in eine kleine 
Windung, welche aus Kreidemergeln mit Belemniten zusammengesetzt ist; die 
Schichten fallen sehr steil nach NW. Auf sie folgt wieder ein breiter Gebirgs
rücken und steil aufgerichtetes Eocenconglomerat und bei Domanis wieder der 
flacher liegende Sandstein und Mergel. E r ist wie bei Precin, auf allen Seiten vom 
Conglomerate eingefasst, welches sich endlich bei Sadecne und Plebani-Lhota an 
den weissen Breccienkalk des Fackower Gebirges anlehnt.

Fig. 5.
Waag»
■Bifltrit» P razn o v -T b tl P recin  D om aoit

NW . SO.

1. W iag-A U im ’am , 2 . H reideaandsleia uad S cb icfer. 3 . Eocencoogtom erat. Eoceaaaadstein uod M ergel. 5. K reide- 
tnergel m it B eleu n iteo . 6 . W eisaer 0reccienk«lk .

Dieser Durchschnitt (Fig. ß) verquert das ganze Eocengebilde von seiner 
westlichen bis zu seiner östlichen Begrenzung und gibt ein instructives Beispiel 
von den tektonischen Verhältnissen desselben. Die steil aufgerichteten, langen, 
Von N. nach S. gerichteten Höhenzüge bildenden Conglomeratschichten, die 
flach-muldenförmig in den Zwischenräumen der letzteren liegenden Sandsteine und 
Mergel, endlich die stellenweise plötzlich in Mitte des Gebietes auftretenden 
Kreideschichten lassen sich wohl nur als die Resultate grossartiger Faltungen 
deuten, wie ich es durch die punktirte Linie a— b (Fig. 5) anzudeuten versuchte. 
Die Conglomeratziige stellen die W ellenberge, die mit Sandsteinen und Mergeln 
ausgefüllten Mulden die Wellenthäler dar; wo die W ellenberge gebrochen sind
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tritt in auffallenden Kesseln das Liegende, die Kreideformation darunter zu Tage. 
Der, wie schon oben erwähnt, ebenfalls aus Kreideschichten zusammengesetzte 
und ringsum von Eocenconglomerat eingeschlossene Thalkessel von Sulov stellt 
ebenfalls einen derartigen Aufbruch dar. Und liegt genau in der Fortsetzung des 
kleinen Kessels, in dem wir (im Durchschnitte zwischen Domanis und Precin) 
belemuitenführende Kreidemergel auftreten sahen.

Uetrachten wir nun die Gliederung der Eocenschiclitcn etwas näher.
An einer einzigen Stelle, östlich von .lablonove (s. Fig. 3) findet s ich , den 

Eingang des nach Sulov führenden Engpasses bildend, ein fester gelblicher 
N u m m u l i t e n k a l k .  Er lallt steil gegen W ., also scheinbar unter die Kreide
schichten, während er gegen 0 . auf dem Conglomerate aufliegt; nichtsdesto
weniger stellt er wohl sicher eine tiefere Etage als dieses letztere dar, da schon 
aus dem Verhältnisse zu den KreLdeschichten eine Umkippung der Schichten au 
dieser Stelle hervorgeht, und auch östlich von Praznov Geschiebe aus diesem 
Nummulitenkalke im Conglomerate Vorkommen.

Das C o n g l o m e r a t  nimmt bei weitem den grössten Theil des ganzen 
Eocengebietes ein, und bildet alle bedeutenden Höhenzüge desselben. Es bildet 
au der W estgrenze der Eocenschichten gegen die Kreide einen ununterbrochenen 
zackigen Kamm, der östlich von Podhradj beginnt und sich von hier in südlicher 
Richtung über die Ruine Podhradj, den Sagsova-Rerg, Patrikova skala, Nad- 
holasne-Berg, Nadholasne-Praznovka, Bukovina-Rerg bis an den Babice-Berg bei 
Podskali fortsetzt. Südlich vom Sagsowa-Berge zweigt ein zweiter Parallelzug von 
diesem ab, der über den Ciakov-Berg, Cibrit-Berg, Do Marek-Berg, Cerna hora 
Yajanice-viind Richtarska-Berg bis in die Gegend von Prusina fortzieht. Die Berge 
Ciakov, Cibrit, Marek, Nadholasne und Patrikova schliessen den Sulover Kessel 
ein und bilden zusammen das wegen seiner abenteuerlichen Bergformen berühmte 
Sulover Gebirge.

Diese Formen, welche wohl jeden unvorbereiteten Beschauer in begründetes 
Erstaunen zu versetzen geeignet sind, scheinen direct mit der Zusammensetzung 
des Conglomerates in Verbindung zu stehen. Dieses besteht hier fast durch- 
gehends aus sehr wohl abgerundeten, an der Oberfläche glatten Kalkgeschieben, 
zwischen denen in den meisten Fällen gar kein Bindemittel zu beobachten ist. Wo 
ein solches vorkommt, ist es wcich, leicht verwitternd und niemals quarzig, 
bedingt also ebenfalls kein sehr festes Aneinanderhalten der Geschiebe. Es ist 
nun leicht erklärlich, dass diese, ohnedies nur lose zusammenhängend, unter dem 
Einflüsse der Atmosphärilien sich leicht von einander trennen, und dem Gesetze 
der Schwere folgend, abrollen. Es entstehen hierdurch in den einzelnen, meistens 
ziemlich mächtigen Schichten trichterförmige Rinnen, durch welche in der Fort
setzung des Processes die Schichtcn endlich in eine Reihe von Kegeln aufgelöst 
werden, wo die Schwerpunkte solcher Kegel mit denjenigen aus darunter und 
darüber liegenden Schichten zufällig in einer Geraden liegen, bleiben sie über- 
einandergethürmt stehen, während die umliegenden Theile der Schichtcn, ihrer 
Basis beraubt, einstürzen; cs entstehen hieraus die menschenähnlichen, dem Volke 
der Gegend längst bekannten und mit verschiedenen Namen belegten Formen, an 
denen man in den Kopf, Hals und Rumpf trennenden Einschnürungen die ehema
ligen Schichtflächen meistens noch deutlich erkennen kann.

An dein mühevollen, aber in pittoresker Beziehung um so lohnenderem Fels
pfade zwischen Hrabova und Sulov kann man so ziemlich alle Phasen des ange
deuteten Processes beobachten.

An anderen Stellen besteht das Conglomerat aus schlecht abgerollten, 
eckigen Dolomitstücken und ist dann vom brcccienartigen Kreidedolomite schwer 
zu unterscheiden.



In den höheren Lagen werden die Geschiebe gewöhnlich kleiner, das ganze 
Gestein wird compacter und sandiger und bildet hierdurch sowohl als durch 
W echsellagerung einen Uebergang zum Eocensandsteine.

Die Verbreitung des S a n d s t e i n e s  ist bereits angedeutet, auf einzelne 
Mulden oder Niederungen des Conglomeratgebietes beschränkt. E r findet sich bei 
Precin, in der Niederung zwischen Prusina und Domanis, zwischen Kardos-Vaszka 
und Mala-Cerna, und endlich in der grossen Mulde westlich vom Zillinkaflusse, in 
der die Orte Babkov, Podhorje, Brezani, Huorka u. s. w. liegen. Er ist gewöhnlich 
ziemlich feinkörnig, gelblich, in dünnen Platten geschichtet, und geht nach oben 
in weiche, graue, sehiefrige M e r g e l  über, welche namentlich in den nördlicheren 
Gebieten prävaliren. Die Verwitterung dieser Gesteine gibt einen gelben, lehmigen 
Boden, der namentlich im Becken von Huorka von dem dort ebenfalls entwickelten 
Diluviallehm zu unterscheiden ist.

Bei Lednic liegt auf dem Mergel noch eine Ablagerung eines groben Con- 
glomerates aus schlecht oder gar nicht abgerollten Geschieben, welches , da 
Neogenbildungen in diesem, auf allen Seiten von echtem Eocenconglomcrat einge
schlossenen Becken wohl nicht vermuthet werden können, wahrscheinlich auch 
noch dem Eocen angehören dürfte. Die Auflagerung desselben auf dem Eocen- 
mergelv ist in dem Graben beim letzten nordöstlichen Hause von Lednic, an der 
nach Cerna führenden Strasse gut aufgeschlossen. Nächst diesem Punkte zweig 
sich von der Strasse ein ostwärts führender Fussweg ab, welcher ein instructive 
Beispiel von den Lagerungsverhältnissen der Eoccnschichten bildet.
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Fig. 6.
L fd ilic z

I .  G robes (E o c e n ? )  Coaglom erat. 2 . Eoceom ergel. 3 . Eocensandstein. 4. Eocenconglom erat. 5. G rauer bröck
lig e r  M ergelkalk (N eocorn).

Die Gliederung der Eocenschichten zeigt somit von oben nach unten folgende 
Reihenfolge:

Conglomerat von Lednic (nur local).
Mergel.
Sandstein.
Conglomerat.
Nummulitenkalk.
Das E o c e n b e c k e n  von R a j e c  zeigt in dem von m ir untersuchten Theile 

(der Partie westlich vom Zilinkaflusse) analoge Verhältnisse. Eine Randzone von 
Eocenconglomerat zieht sich längs des Ostrandes des Fackow-Luckaer Gebirges 
h in ; sie beginnt bei Suja und setzt von hier in nördlicher Richtung westlich von 
den Orten Rajec, Jasenove und Zbinjov ununterbrochen fort; zwischen Zbinjov 
und Rajec-Teplitz setzt sie auf das rechte Ufer über, ist an der Strasse nach 
Sillein an vielen Punkten anstehend, und steht bei Lucka und Hlove mit dem 
Conglomerate des Domanis-Silleiner Eocenbeckens in Verbindung. Die Zone ist 
meistens schmal und die Entwickelung des Congloinerales überhaupt untergeord
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neter als im Domaniser Becken. Die Partien östlich von dieser Zone werden von 
Sandsteinen und Mergeln gebildet, welche den oben erwähnten vollkommen 
analog sind.

In vollkommen übereinstimmender W eise fanden wir vor einigen Jahren die 
Eocenformation in den kleinen isolirten Becken der k l e i n e n  K a r p a t h e n  ent
wickelt; auch dort findet man, namentlich in der Bixarder Eocenmülde deutlich, 
als unterstes Glied Conglomerat und Breccien, welche Nammuliten führen, den 
eben besprochenen vollkommen gleichen, und an den Rändern der Mulde steil auf
gerichtet sind; al9 oberes Glied in der Mitte der Mulde Sandstein und Mergel »).

Vergleicht man die, wie eben gezeigt wurde, im ganzen westliche Karpathen
gebiete gleiche Entwickelung der Eocenbildungen mit derjenigen aus anderen 
Gegenden, namentlich mit der des istrischen Karstgebietes, welche durch 
Dr. G. S t a c h e ’s umfassende Untersuchungen bekannt geworden i s t a) ,  so ergibt 
sich eine, trotz der grossen Entfernung ziemlich vollkommene Uebereinstimmung 
der karpathischen Eocenbildungen mit den von S t ä c h e  als „ o b e r e  E o c e n -  
g r u p p e “ bezeichneten Abtheilung, welche nach S t ä c h e  auch in Istrien in den 
unteren Lagen vorwiegend aus Conglomerat und Breccien, in den höheren aus 
Sandsteinen und Mergeln (dem eigentlichen Flysch oder Macigno) besteht. Ab
lagerungen, wclche S t  a c h  e's unterer Eocengruppe (untere Foraminiferenkalke, 
Cosinaschichten, Milioliden- und Orbitulitenkalke, Alveolinenkalke und Nummu- 
litenkalke im engeren Sinne) entsprechen w ürden , scheinen in den bis je tz t 
untersuchten Gebieten der Karpathen nicht oder nur sehr untergeordnet entwickelt 
zu sein.

Leider entbehrt diese auf petrographische Analogie gestützte Parallclisirung 
eigentlicher paläontologischer Beweise, indem ausser den erwähnten, nicht näher 
bestimmbaren Nummuliten weder in den kleinen Karpathen, noch in den Eoccn- 
gebieteu von Doinanis, Sillein und Rajec Pctrefacten aufgefunden werden konnten.

3. D a s  F a c k o w - L u c k a e r  G e b i r g e .

Das besprochene Eocengebiet wird durch einen von Süd nach Nord gerich
teten Gebirgszug, der, als nördlicher Ausläufer des Rohatingebirges sich von 
Fackow bis Lucka erstreckt, in zwei Theile getheilt, von denen wir den west
lichen als das Domanis-Silleintr, den östlichen als das Rajeccr Eocenbecken so 
eben kennen gelernt haben.

Einige Parallel-Durchschnitte durch diesen Gebirgszug werden dessen geolo
gische Zusammensetzung klar machen.

W enn man von Domanis den Fussweg nach Fackow verfolgt, so gelangt 
man, nach Durchschneidung des Alluvialgebietes des Domanisanka (oder Precinka-) 
Berges zunächst auf eocene Sandsteine und Mergel (Fig. 7, 2 ) ,  welche jedoch 
hier nur geringe Entwickelung erreichen und bald (wo der W eg sich in den W ald 
zieht) von Eocenconglomerate (3 .)  unterteuft werden. Auch dieses ist hier nur 
wenig mächtig und bald findet man, gegen den Kamm des Gebirges hinansteigend, 
einen schnceweissen, stellenweise dolomitischen Breccienkalk (4 .), der, wie an vie
len Stellen deutlich zu beobachten ist, unter das Eocenconglomerat einlallt. Die 
genaue Grenze zwischen diesen beiden Bildungen ist jedoch aus dem Grunde

1) Siehe v. A n d r i a n  und P a u l ,  die geol. Verh. der kleinen Karpathen. Jahrbuch der 
k. k. geol. Reiehsanstalt, XIV. Band, III. lieft.

2)  Dr. 6 . S la  e h e ,  Die Eocengebiete in Inner-Kram  und Istrien. Jahrbuch der k. k. geol. 
Reiehsanstalt, IV. Band.



schwer festzustellen, da das Conglomerat sein Material in seinen tieferen Lagen 
beinahe ausschliesslich aus dem darunter liegenden weissen Kalke entlehnt zu 
haben scheint und daher, wo die Abrollung der Geschiebe nicht deutlich beobachtet 
werden kann, ein diesem selbst sehr ähnliches Ansehen gewinnt.

Dieser weisse Breccienkalk bildet in grösser Entwickelung den ganzen west
lichen Theil des Gebirges, nordöstlich bis in die Gegend von Lednic, gegen Siid- 
west und W est bis Mojtin fortsetzend.

Hinter dem, die Mitte des W eges zwischen Domanis und Fackow bezeichnen
den Kreuze beginnt ein lichtgrauer, nicht mehr breccienartiger dichter Kalk
stein (8 .) , der, wo der W eg sich gegen Fackow abwärts zu senken beginnt, an 
einen Brecciendolomit (5 .)  mit sehr steil aufgerichteten Schichten angrenzt. 
Schreitet man in diesem Dolomite weiter gegen Fackow hinab, so gelangt man an 
zwei von SW . nach NO. streichende Felskämme; sie bestehen beide aus dunkel
braungrauem weissgeadertem dolomitischem Kalke (6 .) ;  ein kleines, flaches, zwi
schen diesen beiden Felskämmen liegendes Plateau ist aus dünngeschichteten kal
kig-mergligen Schiefern zusammengesetzt, welche, wie die braunen Kalke, gegen 
NW. (also unter den Brecciendolomit) fallen (7 .).

Der untere dieser Kämme reicht bis an das Alluvium des Zilinkaflusses hinab, 
an dem Fackow liegt.

Fi(;. 7.
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Z il inka-Fluss
FackoY K re u z  am W ege zw ischen F a c k o r und Domaois

1 . A llu v iu m  d e s  Z ilinkafluyseti. ’i. E o c e n e r  S a n d s te in . 3 .  G u c en co n g lo in e raU  4 . W e ie se r  B re c c ie n k a lk . 5 .  B re e c ie n -  

d o lo m it . 6 . B ra u n e r K a lk . 7 . S c h ie fe r .  8 .  L ic h tg ra u e r  J u r a k a lk .

Betreffs der Altersbestimmung der in diesem Durchschnitte auftretenden 
Schichten bietet die petrographische Beschaffenheit derselben die einzigen Anhalts
punkte, indem in der ganzen Gegend keine Petrefacte aufgefunden werden konnten.

W as zunächst den lichtgrauen dichten Kalk betrifft, der die Mitte des Gebir
ges einnimmt, so lässt sieh derselbe wohl nur mit dem Stramberger Kalke, den 
wir am Ostgehänge des Maninberges bei W aag-Bistritz kennen gelernt haben, 
vergleichen; da ausserdem bei Trstjenna, wo der ganze Zug an den Zilinkafluss 
heraustritt, unter diesem Kalke rothe Klippenkalke, wie am Manin beobachtet 
wurden, so kann diese Parallelisirung wohl als eine sehr wahrscheinliche bezeich
net werden,

Der braune weissgeaderte Kalk und der Brecciendolomit bei Fackow stim
men vollkommen überein mit dem braunen Kalke der Havrana skala und dem 
Dolomite des weissen Gebirges in den kleinen Karpathen, so wie mit dem Dolo
mite, der, wie schon bei Besprechung der Kreidebildungen des W aagulers erwähnt 
wurde, bei Illava und Trentschin die Exogyrensandsteine ersetzt. Sie gehören, 
wie die Beobachtungen in den erwähnten Gegenden ergeben haben, wohl sicher 
der mittleren Kreide an.

Der weisse Breccienkalk endlich liegt weiter südlich , wo er mit diesem 
Brecciendolomite in Berührung tr itt ,  über demselben und dürfte daher, da es

K. k . g e o lo g is c h e  ß c ic b s a u s la l l .  15, Band. 1 8 6 3 . U I. H eft.
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andererseits von dem untersten Gliede des Eocen, dem Conglomerate überlagert 
wird, als obere Kreide bezeichnet werden können. Der braune weissgeaderte 
Kalk (Kalk der Havrana skala) geht in den Dolomit häufig ohne scharfe Grenze 
über, eben so der Dolomit in den weissen Kalk, so dass diese drei Bildungen als 
zusammengehörig betrachtet werden müssen.

Begeht man den nächsten nördlichen Uebergang über die Gebirge (den 
schmalen Felspfad von Trstjenna nach Kardos-Väszka), so findet man bei Trstenna 
einen weissen Dolomit, der in der Fortsetzung des Stramberger Kalkes liegt, und 
wahrscheinlich (wie schon von S t u r  bei der Uebersichtsaufnahme dieser Gegend 
geschah) diesem zugczählt werden muss, obwohl die Trennung desselben von dem 
ebenfalls weissen Kreidedolomite stets eine etwas unsichere bleiben wird. Er 
wird von dem weissen Brcccienkalke durch eine Lage eines dünngeschichteten, 
grauen, bröckligen Mergelkalkes getrennt, der seiner petrographischen Beschaffen
heit nach wohl noch ain besten als Neocom gedeutet werden kann. Er findet sich, 
wenn man von Trstjenna ausgeht, unmittelbar vor Erreichung des westlichen, aus 
dem weissen Beccienkalke bestehenden Gebirgskammes, und fallt deutlich nach 
W est. Alle diese Schichten keilen sich zwischen Lednic und Suja aus; nur der 
graue bröcklige Mergelkalk setzt gegen Norden fort, und bildet östlich von 
Cherubin-Cerna die einzige Grenzscheide zwischen den Eocenbildungen des 
Domaniser und denen des Rajecer Beckens.

In dem nächst nördlichen Querthale (dem Baranjowa-Thale zwischen Rajec 
und Velka cerna) treten schon wieder zahlreichere Bildungen auf.

Fig. 8.
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W N W . 0 5 0 .
1. Eoceum ergel. 2 . fiocencoDglom erat. 3 . G rauer dG nngeschichteter M ergelkalk (N eocu in ). 4 . D olom it. 5 . L iohU

ffrancr Kalk ( J u r a ) .

Wenn man von Rajec ausgehend (längs der neuen Fahrstrasse nach Velka 
Cerna), die Eocengcbilde des Rajecer Beckens verquert hat, findet man zunächst 
unter dem Eoeenconglomernt (gegen 0 .)  einfallend, den grauen bröckligen Mer
gelkalk (3 .). Unter diesem, ebenfalls nach 0 . und ONO. lallend, einen weissen, 
bröckligen Dolomil (4 .) , und weiter fortschreitend, einen lichtgrauen Kalk (S .), 
der ebenfalls, den übrigen Schichten concordant, gegen 0 . einfällt. Bevor man in 
das Thal von Velka Cerna hinaustritt, findet man, zu beiden Seiten der Strasse 
anstehend, nochmals den Dolomit und es ist liier sehr deutlich dessen Lagerung 
unter dem lichtgrauen Kalke z.u beobachten. Hält man die oben ausgesprochene 
Deutung des grauen bröckligen Mergelkalkes als Neocomien fest, so muss man 
den unter demselben liegenden lichtgrauen Kalk, sammt den diesen letzteren im 
Hangenden und Liegenden begleitenden Dolomiten als Jura auffassen.

Im nächsten Durchschnitte (am W ege von Rajec nach Mala Cerna) findet man 
(von Ost nach W est) das Eocenconglomerat, den grauen Mergelkalk, den weissen 
Dolomit und den lichtgrauen, hier etwas bräunlichen Kalk in übereinstimmender 
W eise wie im vorigen Durchschnitte; yon Mala Cerna schaltet sich jedoch eine



von hier gegen Nordwesten in bedeutender Entwickelung fortsetzende Zone von 
echten Neocommergeln ein, in denen Bruchstücke von Ammonites Nisus d 'O rb . 
gefunden wurden. Diese Neocommergel fallen unmittelbar von Mala Cerna nach SO., 
also gegen die so eben als wahrscheinlich jurassisch bezeichnten  Kalke ein. Es 
scheint hieraus sich die Möglichkeit zu ergehen, dass wohl vielleicht der Complex 
dieser Kalke und Dolomite der Kreideformation angeboren könnte; ein sicheres 
Resultat lässt sich jedoch bei dem gänzlichen Pctrcfactenmangel aus den so 
häufig wechselnden Lagerungsverhältnissen hierüber wohl nicht festsstellen.

Die Neocommergel, welche bei Mala Cerna am W estrande des Gebirges 
beginnen, setzen von hier gegen NO. die Hauptmasse des Gebirges zusammen. Die 
in den vorhergehenden Durchschnitten erwähnten, östlich an die Neocommergel 
angrenzenden Dolomite und Kalke keilen sich schon wcstlich von Jasenove gänz
lich aus, so dass von hier bis an das Ende des ganzen Gebirgszuges bei Lucka die 
Neocommergel den Ostrand desselben, und die Begrenzung der Eocenbildungen 
des Rajecer Beckes bilden.

Im W esten der Neocommergel, zwischen diesen und dem Eocenconglomerate 
des Domanis-Sillciner Beckens, treten dafür andere Bildungen hinzu, von denen 
der Durchschnitt aus dem Einschnitte zwischen Jasenove und Zbinjov auf den 
Zibrit-Berg ein gutes Beispiel bietet.
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Fig. 9.
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V

Man schneidet an der Mesja Hora die von Mala Cerna in einem geraden, auch 
orographisch-deutlich ausgeprägten Zuge herüberstreichenden Neocommergel (4 .). 
Auf dieselben folgt eine Schichte, die wir bisher in diesem Gebirgszuge nicht ken
nen gelernt haben; es ist ein meistens diinngeschichleter, dunkelgrauer Crinoiden
kalk und Kalksandstein, der letztere mit weissen Kalkspathadern in geraden, sich 
kreuzenden Linien durchzogen, und dadurch dem oben erwähnten Havrana-Skala- 
Kalke ähnlich. Er beginnt im Jasenover Thale und zieht sich in einer ununter
brochenen Zone westlich unterhalb der, aus Ncocomicnmergel gebildeten Berge 
Mesja-Hora, DoW hloka, Sta Hoka und DoGrudnik, östlich bei den Orten Svinna 
und Podzamek vorbei bis Lucka; hier setzt er auf das rechte Ufer des Zilinka- 
flusses über, und ist hier bei Hlove, wo der ganze Gebirgszug sein Ende erreicht, 
noch deutlich zu beobachten. Im Jasenover Thale fand sich darin Rhynchonella 
nuciformis Sow. ,  daher man diesen Crinoidenkalk und Kalksandstein noch dem 
Neocomien zuzählen kann. Auf demselben liegen w eiche, merglige, manchmal 
auch kalkige Schiefer (6 .) , welche durch Wechsellagerung an den Begrenzungs- 
stellcn mit dem Sandkalksteine verbunden zu sein scheinen, und die Zone dessel
ben im W esten bis Lucka begleiten. Eine Aehnlichkeit dieser Schiefer mit den 
Cenomanen Schiefern des Sulover Beckens, welche dort, wie die in Rede stehen,
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den, unmittelbar unter da9 Eocenconglomerat des Zibrit-Berges einfallen, ist nicht 
zu verkennen. Auch die überall deutliche Lagerung dieser Schiefer auf dem Neo- 
comien steht einer Parallelisirung derselben mit den Cenomanien-Bildungen des 
W aagthaies und des Sulover Kessels nicht in Wege.

Alle ferneren nördlichen Durchschnitte durch die Gebirge ergeben gleiche 
Verhältnisse wie die letztgeschilderten, und können daher, um unnöthige W ieder
holungen zu vermeiden, übergangen werden.

Nur über den Ostrand de9 Gebirges in der Gegend von Rajec-Teplitz müssen 
noch einige W orte bemerkt werden.

Es liegt hier, an der Strasse zwischen Rajec und Sillein vielfach vorstehend 
und entblösst, ein weisserBrecciendolomit auf den Neocomienmergeln, welcher von 
S t u r  in seiner ausgezeichneten und oft citirten „Uehersichtsaufnahme des W as
sergebietes der W aag und Neutra“ als „Neocomdolomit“ bezeichnet wurde. Ich 
sah mich genöthigt, hievon abzuweichen, und das Gestein als Eocenconglnmerat 
aufzufassen, da ich in demselben einzelne ganz wohl abgerollte Geschiebe auffand, 
und einen ganz deutlichen lTebergang in die angrenzenden typischen Eocenconglo- 
merate des Rajecer Beckens beobachtete.

Die auf beifolgender Skizze (Fig. 10 j unmittelbar hinter dem Podhradek- 
Gasthause (s. v. Poruhka) erscheinende Partie des fraglichen Gesteines zeigt das 
erwähnte Vorkommen runder Geschiebe im Dolomit am deutlichsten.

Fig. 10.
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VIII. Das Vorkommen und die Gewinnung von Petroleum im 
Sanoker und Samborer Kreise Galiziens. 

\ o n  Franz P o s e p n y ,
V orgetragen in der S itzung d e r k. k. geologischen Reichaanstnlt am t\. Mtirz 18G5.

Im Frühjahre vorigen Jahres besuchte ich einige dieser Vorkommen im 
Sanoker und Samborer Kreise, worunter die beiden reichen Petroleumfelder 
Borystaw und Schodnica.

W enn man alle bekannten Petroleumvorkommen der Karpathen auf einer 
Karte verzeichnet, so bilden sie am nördlichen Gehänge einen nur durch geringe 
Intervalle unterbrochenen Streifen, der in Schlesien beginnt und sich über ganz 
Galizien und die Bukowina in die Moldau hinein erstreckt; wogegen dieselben 
an der südlichen Seite nur sporadisch auftreten.

In dem ganzen oben bczeichneten von mir besuchten Gebiete, ist das Vor
kommen von Bergöl, Bergtheer und Asphalt eine sehr verbreitete Erscheinung. 
Schon der Volksmund unterscheidet das dünnflüssige Bergöl R o p i a k a ,  K y p i ^ k a ,  
kurzweg P i n t k a  oder P i a c z k a  von dem dickflüssigen Bergtheer R o p a  >) 
und von dem festen Bitumen S m o l a  und eine Menge Localnahmen, wie Ropa 
Ropiaka Smolnica und Smolanka deuten darauf hin, dass diese Stoffe den Ein
wohnern seit jeher bekannt waren. Bis vor kurzem wurden sie freilich nur zur 
Gewinnung von W agenschmiere und hie und da von den ärmsten Leuten zur 
Beleuchtung angewendet, doch ist die W ichtigkeit dieser Stoffe den technischen 
Beamten nicht entgangen, und man findet sie in einigen alten Relationen sehr 
warm empfohlen. Die erste eigentliche Gewinnuogsarbeit scheint die von der 
Starosoler Salzkoktursverwaltung unternommene Destillation der Starosoler und 
Strzelbicaer Theere und Asphalte zu sein, sodann hat Herr Robert D o m b s  in 
Lemberg diesem Gegenstände die verdiente Aufmerksamkeit gewidmet. Den 
Hauptaufschwung der hiesigen Oelerzcugung, bewirkte natürlich das Erscheinen 
des amerikanischen Petroleums im Handel.

Die drei genannten Stoffe, das Bergöl, der Bergtheer und der Asphalt, 
kommen immer gemeinschaftlich vor. Das 0  e 1 zeigt sich an Quellen und Bach- 
nfern, bildet entweder blos eine dünne irisirende Haut auf der W asserfläche, 
und kann durch einen, über den abfliessenden W asserstrom gelegten Gegenstand 
angesammelt werden, oder es steigt aus dem Untergründe in Kügelchen verschie
dener Grösse auf die Wasserfläche, hier grössere Flecken und Augen bildend,

*J Ropa ist zugleich de r russische Ausdruck für Salzsohle und das öftere gemeinschaft
liche Vorkommen von S a lt und Petroleum  mochte diese U ebertragung veranlasst 
haben.
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Durch langes Stagniren wandelt sich das Oel in dickflüssigen T h e e r  um,  oft 
steigt aber dieser beim Aufrühren des Untergrundes zugleich mit dem W asser in 
dicken schwarzen Streifen hervor und muss also durch Stagnirung im Untergrunde 
der Quelle oder des Baclics seine Veränderung erlitten haben.

Durch fortschreitende Oxydation und theilweise auch durch Verflüchtigung 
scheint aus dem ursprünglich leichtflüssigen, hellgefarbtcn Oxygen freien Oel 
der dickflüssige Theer als Mittelproduct, und der bei gewöhnlicher Temperatur 
feste A s p h a l t  als Endproduct entstanden zu sein.

Man findet gewöhnlich in der Umgegend einer noch jestehenden oder bereits 
versiegten Petroleumquelle, den Asphalt in der Dammerde als R a s e n a s p h a l t  
angesammelt; ganz analoge Verhältnisse, wie man sie bei den Petrolcumquellen 
von Baku am Caspisee und bei Enniskillen in Canada findet. Auch in manchen 
lockeren Sandsteinen, in denen das Oel lange Zeit s ta g n ir th a t, bemerkt man 
seine Verwandlung in Theer und Asphalt.

Einige der interessantesten Vorkommen sind folgende:
Bei S t a r o s o l  stehen in der Nähe der alten Salzkoktur und der Soolschächte 

steil nach SW . fallende graue feste Sandsteine, lichtgrüne Mergel mit Einlage
rung von Menilitopalen und graue Kalksteine an. Das Oel quillt an mehreren 
Stellen des Bachufcrs aus den Mergelbänken aus, der Mtsrgel reicht angenehm 
ätherisch, und seine Kluftfläehcn findet man mit einer dünnen Oelschichte be
deckt Sie sind sehr hart, lassen sich schwer bearbeiten, an der Luft zerfallen 
sie aber leicht oder werden wenigsten.1' seh r mürbe. Auch an den Gehängen ent
halten sic Oel und Theer, und die sic bedeckende Dammerde ist mit Asphalt 
geschwängert.

Zur Zeit meines Besuches waren einige Schächte im Betriebe, wovon einer 
bis zur 15. Klafter den harten lichtgrünen Mergelschiefer durchfuhr, worauf ein 
weicher Schieferthon folgte. Der Oelzufluss war besonders bei diesem Gcsteins- 
wechsel ein grösserer, zugleich aber auch der Wasserzufluss, so dass man ihn 
nicht mit der gewöhnlichen Methode mittelst Heben im Kübel gewaltigen konnte.

Blos durch einen kleinen Bergrücken getrennt, findet sich im S m o l a n k a -  
t h a l e  eine zweite Localität. Das Gestein ist ein lockerer feinkörniger Sandstein, 
mit seltenen Einlagerungen von Schieferthon und einzelnen grossen Knauern 
von einer harten Sandsteinart. Oft bemerkt man an demselben eine sehr flache 
Lage, doch häufiger noch ein sehr steiles Einlallen.

An dem Oberläufe des Thaies und an mehreren Punkten seines nördlichen 
Gehänges, ist dieser Sandstein ganz mit Oel, Theer und Asphalt imprägnirt, so 
dass oft letzterer das Cement der Sandkörner bildet. Je nach dem Grade der 
Asphaltbildung hat derselbe auch eine lichtere oder dunklere Färbung von Gelb 
angefangen, durch alle Nüancen von Braun bis zu Schwarz. Das Oel ist beson
ders in den lichten Sorten reichlich vorhanden, doch enthält selbst der ganz 
schwarze Asphaltsandstein auch noch geringe Mengen von Oel und Theer, diese 
zeigen sich augenblicklich, wenn man etwas von dem Gestein im W asser zer
reib t, als eine isirende Haut an der Wasserfläche. Durch blosses Kratzen mit 
einem Schurfhammer wurde der Bach auf 3l)0 Schritte mit einer solchen Haut 
bedeckt. Es sind also in diesem Sandsteine ansehnliche Quantitäten von Petroleum 
vorhanden und es wurde faktisch an einigen Stellen durch W aschen des Ge
steins gewonnen.

An mehreren Punkten des Berggehänges sind Schächte abgeteuft worden, 
die wegen grossen Wasserzufluss grössten theils verunglückten. Es zeigte sich 
das Oel sowohl in dem Thone, als auch in dem darunterliegenden Schotter. Bei 
4nfahrung des beinahe schwimmenden Sandsteines, hatte man stets mit grossen



Hindernissen zu kämpfen. Mit einem dieser Schächte hat man unter dem lockeren 
Sandsteine harten Sandstein und Kalkstein erreicht.

Ein anderer Punkt ist 300U Klafter weiter gegen SW . entfernt. Beim Dorfe 
B i l i c z  unterhalb des Huttyberges, findet sich ein etwas dichterer Sandstein, als 
der des Smolankathales, mit Petroleum imprägnirt, besonders an den Kluftflächen.

Verschieden davon ist das Vorkommen an drei Stellen am nördlichen Ge
hänge des Biliczer Thaies, unmittelbar in der Nähe des Dorfes. Die Gesteine 
sind hier steil nach S. fallende harte Sandsteine mit Einlagerungen von schwar
zem Schieler, Hornstein und Kalkmergeln.

So wie bei Starosol kömmt hier das Petroleum aus den Mergelbänken her
vor, und zwar ist es bem erkensw ert, dass, nachdem eine nur 3 Fuss mächtige 
Mergelschieferschichte von der einen Schluchtseite auf die andere verfolgt wurde, 
sich auch hier Oel zeigte.

Beim Entblössen einer dieser Mergelbänke auf circa 4 Klafter im Streichen, 
erhielt man täglich einen Kubikfuss Oel.

Das Oel dieser drei Localitäten, zeichnet sich durch seine gelbe Farbe 
und die Reichhaltigkeit an flüchtigsten Oelen aus.

In der nächsten Umgegend findet man noch Oel bei Libuchowa, Rosuchy, 
Steinfels, Badrdw u. a. 0 .

Ein ganz in einer anderen Richtung gelegener Oelfundort ist bei J a s i e n i c a  
z a m k o w a  2*/2 Meilen südlich von Stare miasto entfernt. Hier sind es saiger 
fallende Schieferthone und Mergel, aus denen das Oel auf der Wasseroberfläche 
des Baches heraufströmt. Auch hier sind einige Schächte abgeteuft worden, und 
wegen zu leichter Versicherung mit Flechtwerk früher zusammengebrochen, bevor 
noch ein Resultat erzielt wurde.

In der Nähe kömmt über einem harten Sandstein mit Mcrgellagen in dem 
darüber liegenden Lehm eine Ansammlung von Bergtheer vor, so dass es durch 
blosses Darauftreten in starken Strömen heraufgepresst wird.

Das interessanteste Oelvorkommen ist unstreitig, das von B o r y s t a w  und 
zugleich auch das W ichtigste, da der grösste Theil des galizischen Rohöls 
und Erdwachses hier gewonnen wird. Borystaw liegt 1 '/* Meilen südlich von Dro- 
hobyez, die Oelfelder liegen unmittelbar am Fusse der ersten Hügel der Karpathen 
an einer nur einige Klafter über dieEbene sich erhebendeuTerrasse. Die ursprüng
lichen Anzeichen des Petroleums sind hier theils durch die alten Dukeln, aus 
der Zeit der Gewinnung der Wagenschmiere, theils durch die neuen zahlreichen 
Schächte schon unkenntlich gemacht. Hier hat inan es nicht mehr mit dem natür
lichen Vorkommen, sondern bereits mit einer eingeleiteten Gewinnung zu thun. 
Das ganze mit Schächten dicht hesäete Terrain theilt der von Mraznica kommende 
Bach in zwei Felder, in das westliche von Boryslaw und in das östliche von 
WoJanka. Zur Zeit, meiner Anwesenheit schätzte ich die Anzahl dar theils im Ab
teufen begriffenen, theils fertigen, theils bereits wieder eingegangenen Schächte 
auf 5000. Sie stehen dicht aneinander, grösstentheils trotz vielfacher Verbote nur 
4  Klafter von einander entfernt.

Für je  einen Schacht, also in 16 Quadratklafter, beansprucht der Grund
eigen tüm er 50 Gulden als Grundcntschädigung und den vierten Theil der ge
wonnenen Rohproducte.

Die Schächte sind rund, anfangs mit 6 —  7 Fuss Durchmesser angelegt, 
und werden meist nur mit Flechtwerk, d. h. ähnlich den Ruthenzäumen und dem 
Wagengeflecht versichert. Nur hie und da wird eine Pfostenzimmerung, und dies 
nur wegen der leichteren Herstellung der Dichtung eingebaut. Sobald der Schacht 
unter den Schotter reicht, wird er durch eine Lettenstauchung zwischen den
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freien Stosseu oder dem Flechtwerk und der Zimmerung wasserdicht zu machen 
gesucht, und sodann wird mit dem Abteufen in geringeren Schichtdimensionen 
von oft nur 2 1 / a Fuss fortgefahren.

Unter der Dammerde und dein Diluviallehm von 1— 2 Klafter Mächtigkeit, 
folgt der 1 — 7 Klafter mächtige Schotter, sodann Schieferletten, Sandstein, 
Salzthon etc.

Das Oel zeigt sich gewöhnlich schon im Schotter, doch grössere Mengen 
liefern erst die darunter liegenden Gesteine. Sobald sich nun Oel zeigt, wird das 
Abteufen eingestellt, der Schacht verbiihnt, um die Abkühlung zu vermindern 
und von Zeit zu Zeit abgeschöpft. Die täglich geförderte Menge, betragt anfangs 
ltei den meisten 5 Kubikfuss, bei einigen Schächten bis 80 Kubikfuss.

Die täglich zusitzende Oelmenge vermindert sich nach und nach, und sinkt 
zu einer unlöhnigen Quantität herab, dies erfolgt hei einigen Schächten in einigen 
Tagen, bei anderen in einigen W ochen, ja  oft Monaten. Sodann wird weiter 
abgeteuft, um die nächste ölbaltende Gesteinspartie zu erreichen.

Die ungenügende Zimmerung und die mit zunehmender Teufe schwierigere 
W asser- und W ettergewältigung setzt dem Abteufen eine Grenze. Einige Schächte 
hatten 25 Klafter Tiefe, doch erreichen die meisten kaum 20 Klafter, als bereits 
schon die Schachtstösse vielfach eingedrückt sind. Au eine Saigerrichtung lässt 
sich nicht denken, man findet cs billiger in der Nähe einen zweiten Schacht 
anzuschlageu.

Als Vorboten des Oeles stellen sich starke Entwickelungen von Kohleu- 
wasserstoffgasen ein, diese wirken auf die Arbeiter betäubend, darum ist der am 
Schachtsumpfe arbeitende Mann stets an einem Seile angebunden, es geschieht 
sehr oft, dass er in einem ganz bewusstlosen Zustande heraufgebracht wird. Mit 
einer Flamme in Berührung, explodiren diese Gase ganz wie die schlagenden 
W etter der Steinkohlengruben. Die je tz t angewendeten W etterlosungsapparate 
sind grösstentheils hölzene Ventilatoren seltener Schmiedblasbälge, beide sind 
unzureichend, um Unglücksfälle zu verhindern.

Die Förderung und das Heben des W assers und Oeles geschieht mittelst 
eines primitiv gebauten Haspels, auch werden mittelst desselben, da keine Fah
rung besteht, die Arbeiter auf und niedergebracht.

Oft wird statt des Ocls Erdwachs oder Ozokerit in einzelnen Stücken oder 
in grösseren Massen angefahren, die hierbei ausströmendeu Gase haben einen 
mehr aromatischen Geruch, als dies bei Oelschächtcn der Fall ist. Sobald mau 
die Ozokeritmasse mit dem Schachte erreicht, wird dieselbe als eine zähe Masse 
in den Schacht eingedrückt. Es wird nun Ozokei’it herausgefördert, ohne dass 
sich der Schachtsumpf vertieft. Dieses Nachdrücken geschieht in langen Strängen, 
die zwar einander berühren, doch leicht von einander zu trennen sind. Diesem 
hat wahrscheinlich noch der Ozokerit seine faserige und sehnige Structur zu 
verdanken, ln der Zeit von einigen Tagen, oft erst in einigen W ochen, hört das 
Nachdrücken gänzlich auf. Man traute sich nicht die Schachtstösse anzugreifen, 
sondern begnügt sich mit einer Nachlese. Der Schacht hat inzwischen einige 
Bewegungen gemacht, ist oft ganz aus der Saigerrichtung gebracht, so dass mau 
ihn in vielen Fällen aufgeben muss.

Es ist m erkwürdig, dass, wenn vou den so dicht aneinander stehenden 
Schächten einer Ozokerit angefahren hat, nicht die Folge ist, dass man in 
den benachbarten Schächten an«h Ozokerit antrefTen muss. Der Schacht der Ozo
kerit liefert, gibt gewöhnlich nur geringe Quantitäten von Oel.

B o h r u n g e n  bestehen hier auch einige, die des Herrn R. D o m b s ,  hatte 
sammt dem 40 Klafter tiefen Boiirschachte eine Tiefe von 51 Klafter. Nach



Durchteufung eines W echsels von Sandsteinen und Schieferthonen, hat man einen 
Thon angebohrt, der sich durch die Salzauswitterung an der Luft und durch die 
häufigen Gypsbeiinengungen als Salzthon herausstellte. Es sind Theer und Ozokerit 
angefahren worden, allein da man keine Pumpen zur W asserhebung vorbereitet 
hatte, wurde Theer von der W assersäule zurückgehalten. Auch hatte man noch 
keine Röhren zur Versicherung der stark nachfall enden Bohrlochsstösse ange
wendet.

Die Lage der Gesteinsschichten lies sich nicht beobachten, da die Schacht- 
stösse durchgehends verdeckt sind, doch scheint sie eine sehr gestörte zu sein. 
Nach den auf den Halden liegenden Gesteinen, kann man nicht beurtheilen, ob 
sie aus dem Schotter oder aus den tieferen Schichten stammen. Das Vorkommen 
von Salzthon spricht dafür, dass man es mit dem marinen Miocen zu thun hatte.

Unmittelbar an dem Fusse des Hügelzuges bei der Borystawer Kirche stehen 
steile, nach S. fallende, schwarze bituminöse Schicfer mit Schuppen und Zähnen 
von Fischen an, von plastischen Letten- Sandsteinen und dünngebänderten Horn
steinen begleitet.

Auch weiter gegen SO. in der Streichungsrichtung des Hügelzuges findet 
man natürliche Oelquellen, und darauf geführte Arbeiten bei den Ortschaften 
T r u s t a n o w i c e  und T r u s k a w i c e .  Mit einem Schachte in der Nähe letzteren 
Ortes, der durch das erste Vorkommen von Ozokerit in Galizien bekannt is t, fuhr 
man in der 15. Klafter ein Salzlager an. Es wurde den Unebenheiten des Lagers 
folgend, eine 14 Klafter lange Strecke aufgefahren, doch wurde wegen diesen 
Unebenheiten die W etterlosung unmöglich. Die Badequellen von Truskawice 
zeigen viel Gasentwicklung und eine der Quellen, die sogenannte Naftaquelle, hat 
einen sehr deutlichen Geruch nach Petroleum. Von Borysfaw weiter hinauf im 
Thale gegen M r a z n i c a  finden sich schwarze bituminöse Schiefer und graue 
Mergel anstehend. An vielen Stellen sind Schächte abgeteuft worden und man 
traf hier ganz analoge Verhältnisse, wie bei Starosol Bilicz und Jasienica zamkowa 
und die gewonnenen Oelquantitäten waren auch hier bedeutend.

An den Obertheilen desMraznica-Thales undindenTysmienica undTysmienka- 
Thälern finden sich in der Nähe steil entfallender schwarzer Schiefer und Sand
steine ebenfalls einige Arbeiten. W eiter trifft man att den ersten W indungen der 
Strasse über den Buchow-Berg nach Schodnica einen lockern Sandstein an , der 
jenem von Strzelbice oder dem des Smolanka-Thales ähnlich is t , aber keine Im
prägnation von Oel zeigt.

Ueber den Rücken des Buchow-Berges, eine Meile südwestlich von Boryslaw 
entfernt, liegt der Ort S c h o d n i c a .

Das Oelfeld liegt unterhalb des Dorfes an der Einmündung des Thaies 
Podrosocha in das Schodnicaer Thal unmittelbar am Bache. Zur Zeit meines 
Besuches waren etwa 40 Schächte niedergebraciit, wovon die tiefsten 30 Klafter 
waren. Unter dem Schotter folgt hier ein grauer Kalkmergel und Schieferthon, 
der bis zu den Schachtsümpfen andauert. Der Wasserzufluss ist ein stärkerer als 
in Borysfaw. Die Gasausströmungen sind ebenfalls noch reichlicher; ich traf 
gerade nach einer Explosion ein, die vier der ergiebigsten Schächte zerstörte.

Das hiesige Oel riecht viel unangenehmer als das von Borystaw, ist auch 
ärmer an Paraffin, und Ozoknit ist hier bisher noch nicht vorgekommen.

Die ersten Schächte lieferten eine Oelmenge bis 100 Kubikfuss täglich, und 
sie beträgt noch immer bei einigen Schichten 10 Kubikfuss täglich.

Die Gewinnungsart ist dieselbe wie in Boryslaw. Die Schächte stehen 
grösstentheils ln Pfostenzimmerüng und bei einem Schachte tra f ich sogar eine 
durch einen Pferdegöppel getriebene Wasserhaltungs-Maschine und Ventilator.
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An dem Gehänge unmittelbar über dem Oelfelde stehen schwarze und graue 
bituminöse Mergel mit steilem Einfallen nach SN. an.

Die geologischen Verhältnisse dieser Localitäten so wie sie sich mir bei dem 
allerdings nur flüchtigen Besuche aufdrängten, habe ich in den zwei Profilen zu 
versinnlichen getrachtet. Ein drittes Profil von Stare miasto über das Juro Vor
kommen von Ldzek gorny nach Jasienica zamkowa habe ich im II. Hefte dieses 
Jahrganges pag. 213 besclirieben.

Das erste Profil in der Linie Starosol Woloszynowa zeigt die Lage der Oel- 
quellen a von Stakosol, b des Smolankathales c von Bilicz.

Das zweite Profil in der Linie Borystaw Schodnica die Lage der Oelfelder 
d  von Borystaw e von Mraznica und f  von Schodnica.

A.

Fig. 2.
sw. NO.

Schodnica Buch<nv H orodystcze 888® B o rjaU w

Der lockere Sandstein des Smolanthales bei Strzelbire und der des Tysmienka 
Thaies bei Mraznica ist als Miocen aufgefasst, da Ersterer sich bis Smolanka ver
folgen lässt, wo er in ein petrographisch ganz den Leithaconglomeraten und 
Leithakalken ähnliche, Gestein übergeht.

Die bituminösen Schieier mit den Fischresten, die bituminösen Mergel mit 
den Fukoidenresten mit der charakteristischen Begleitung von Menilitopalen und 
Hornsteinen sind sammt den mit ihnen wechsellagernden Sandsteinen analog der 
Auffassung bei den Uebersichtsaufnahmen als die Menilitschiefergruppe zusammen
gefasst worden; während der Complex der harten Sandsteine als ein wahrschein
lich älteres Gebilde davon ausgeschieden ist.

Da durchgehends ein steiles Verflächen nach SW . vorherrscht, so lassen 
sich die aufeinanderfolgenden Züge der Menilitschiefergruppe nicht anders erklä
ren, als entweder als Einfaltung oder als grossartige Verwerfung und Umküppung 
mit den Verwerfungsspalten bei A, B und C. Die Einfaltung lässt sich nicht ohne



Sprungklüfte denken, nur müssen diese eine andere Lage haben. Durch solche 
Aufbrüche kommen auch stellenweise die ältesten Gesteine der eigentlichen Kar
pathen die Jurakalke zum Vorschein.

Auf einer guten hydrografischen Karte von Galizien bemerkt man auf den 
ersten Blick eine parallele Anordnung der Thäler parallel zur Gebirgsaxe. Es 
sind Längsthäler, die sich plötzlich oft unter einem rechten Winkel umbiegen, um 
auf kurze Zeit Querthäler zu werden und sodann abermals in ein Längsthal einer 
zweiten Reihe zu übergehen. Diese Längsthalrichtungen lassen sich aus einem 
Flussgebiete in das andere verfolgen. Besonders auffallend sind diese Verhältnisse 
am Oberlauf des Dniester- und Stryflusses. Dieses muss in den innern geotek- 
torischen Verhältnissen des Gebirgsbaues seine Begründung haben, und schon die 
Uebersichtsaufnahme bieten zu der Erklärung einige Anhaltspunkte. Es sind diess 
die ausgeschiedenen Züge der Menilitschiefergruppe, die durch eben so viele 
Kluftsysteme bei der Bildung der Karpathen in diese isolirte Lage gekommen sind.

Das Petroleum-Vorkommen bindet sich nun an die Nähe dieser Gesteins
gruppe, und es lassen sich auch hier einzelne parallele Richtungen unterscheiden. 
So z. B. an der Grenze des Eocen mit dem Miocen Starosol, Uroz, Jasisnica solna, 
Popile Borystaw, Truskawice; ferner einen bereits ganz von älteren Gebilden ein
geschlossenen Zug Bilicz Terszow Schodnica Oröw etc.

Die Erklärung der Entstehung des Petroleums ist eine für die Praxis sehr 
wichtige Frage, darum weiche ich ihr nicht aus und theile nur meine diesbezüg
lichen Ansichten mit.

Unzweifelhaft rührt das Petroleum aus der langsamen Zersetzung organischer 
Stoffe her.

Die Entwicklung von leichtem Kohlenwasserstoffgas ist aus unter W asser 
faulender organischer Substanz, aus vielen bituminösen Gesteinen und älteren 
Kohlenarten bekannt. B i s c h o f  hat auch die Bildung von ölbildendem Kohlen
wasserstoffgas in Gesteinen nachgewiesen.

Die Entstehung der flüchtigen Kohlenwasserstoffe oder der Petroleums kann 
man sich entweder durch Comprimirung obiger Gase oder als selbstständige Bildung 
denken. Das rohe Petroleum ist ein Gemisch von homologen, durch den verschie
denen Grad von Flüchtigkeit von einander verschiedenen, bei gewöhnlicher Tem
peratur flüssiger Kohlenwasserstoffe. Oele aus verschiedenen Localitäten, ja  selbst 
aus verschiedenen Schächten derselben Localität sind in dieser Hinsicht in ihrer 
Beschaffenheit verschieden, was auf eine Verschiedenheit der Agenzien bei ihrer 
und nach ihrer Bildung schliessen lässt.

Bei Berührung mit der Luft nimmt das Petroleum Oxygen auf und verwan
delt sich in Asphalt ganz analog der Umbildung ätherischer Oele zu Harzen.

Es ist am nächsten liegend den Ursprung der flüssigen Kohlenwasserstoffe 
aus den bituminösen Gesteinen der Menilitschiefergruppe herzuleiten.

In den bituminösen Schiefem von Borystaw fand ich 30 Proc., in den bitumi
nösen Mergeln von Schodnica 16 Proc. organische Materie. Letztere enthielten 
48 Proc. Kalk. Beim Auflösen in Säuren entwickelten sich Kohlenwasserstoffgase 
und die W ände des Glases, worin die Auflösung vorgenommen wu r d e b e d e c k t e n  
sich mit einer öligen Haut. Es scheinen somit gasförmige und flüssige Kohlen
wasserstoffe im Gestein festgehalten zu sein.

Sobald einmal die flüssigen Kohlenwasserstoffe aus dem Gesteine ausge
schieden sind, unterliegen sie den Gesetzen tropfbar flüssiger Körper, sie werden 
aus ihrem ursprünglichen Medium fortgeführt und werden überhaupt die Circulation 
des W assers theilen.

W asserdichte und wasserlässige Gesteine und die Zerklüftung werden für sie 
dieselbe Bedeutung haben wie für das W asser.
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Die Zerklüftung in Gesteinen des ursprünglichen Mediums bezweckt den 
schnelleren Austausch der zersetzenden Agentien, und dies scheint der Grund zu 
sein, warum die Oelquellen so häufig an zerklüfteten Stellen in den Menilitschiefer- 
gesteinen zum Vorschein kommen.

Im Gestein selbst wird die Circulation unvergleichlich langsamer stattfinden 
und auf diese Art kommt das Petroleum in hiezu geeignete Gesteine unbekümmert 
um ihr geologisches Aller, imprägnirt diese zugleich mit dem W asser und kommt 
auch zugleich mit diesem an den tiefsten Stellen des Terrains zu Tage. Schodnica 
repräsentirt das Vorkommen im ursprünglichen Medium, Boryslaw dass in jüngeren 
und viele ausserhalb des beschriebenen Terrains liegende Punkte, z. B. Turka 
jenes in älteren Formationen.

Herr Prof. Dr. F. v. H o c h s t e t t e r  bei seinem Vortrage über das Vorkommen 
von Petroleum im Sandecer Kreise leitete den Ursprung des Petroleums aus der 
langsamen Zersetzung der Kohlenflötze der Kohlenforrnation ah, welche die ganzen 
Karpathen unterteufe, wobei die Zersetzungsproducte durch Dislocationsspalten in 
diese jüngeren Gesteine aufsteigen.

Ähnliche getheilte Ansichten herrschen auch hinsichtlich der Erklärung des 
Petroleum-Vorkommens von Amerika. Bekanntlich findet sich dort das Petroleum 
in zwei verschiedenen Niveaus im sogenannten Corniferous-Kalkstein der Devon- 
und im Trentonkalkstein der Silurformation. Einige Geologen nun nehmen eben
falls Kohlenflötze noch unterhalb dieses Niveaus an (da in anderen Gegenden 
Kohlenflötze in der Silur- und Devon-Formation bekannt sind), deren Zersetzungs
producte durch Spalten in diese Kalksteine aiifsteigen. Andere halten dafür, dass, 
da diese Kalksteine häufig selbst bituminös sind, und da sich fertig gebildetes 
Petroleum in Zellen der eingeschlossenen Petrefacten vorfindet, dass sich das 
Petroleum in diesem Kalksteine selbst gebildet hat. Andere endlich vermuthen, da 
auf diese beiden Kalksteine ausgezeichnete bituminöse Gesteine folgen (auf den 
Corniferous-Kalkstein die Hamilton Itrandschiefer und auf den Trenton-Kalkstein 
die bituminösen Uticarnergel), dass das Petroleum diesen ursprünglich entstammt.

Meine Ansicht hinsichtlich der Entstehung des Petroleums von Galizien geht 
zumeist mit letzteren Ansichten parallel.

Es ist so wie ausgemacht, dass die bis zu Tage sprudelnden reichen Bohr- 
brunnen Amerika’s sogenannte flowing wells, nur durch Annahme von Höhlungen 
erklärt werden können, aus denen das angesammelte W asser und Petroleum durch 
den Druck der gleichfalls angcsammeltcn comprimirten Gase heraufgetrieben wird. 
Da Höhlungen hauptsächlich in Kalksteinen vorausgesetzt werden können, diese 
aber in Galizien nur untergeordnet au (treten, so haben wir wenig Hoffnung in 
Galizien flowing wells zu bekommen.

Doch sind die gewonnenen Oelquantilälen von Boryslaw, Schodnica, Polanka 
ebenfalls bedeutend und man kann bei der nüchternsten Auffassung die W ieder
holung dieser Verhältnisse in dem so ausgedehnten Gebiete erwarten. Die Erfül
lung dieser Hoffnungen dürfte aber einzig von der genaueren Kenntniss des Vor
kommens und einer rationelleren Gewinnung abhängig sein, den letztere ist bisher 
leider mehr geeignet diese so werthvollen Naturschätze unwiderbringlich zu 
verwüsten.

3 5 8  F. Posepny. D. Vork. u. <1. Gewinn, v. Petroleum im Sonoker u. Sauiborer Kreise Galiziens, [ 8 ]
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IX. Das k. k. hüttenmännisch-chemische Laboratorium in 
W i e n .  

Von Adolph P a t e r a ,
k . k . B ergrath  und H üttenchem iker für gesam m tes M onianwexen,

M itgetheilt in der Sitzung d e r k. k. ideologischen R eiehsanstalt am 16. Mni 186$.

Das im Jahre 1864 durch Seine Excellenz' den k. k. Finanzminister Herrn 
Ignaz Edlen v. P ie  n e r  ins Lehen gerufene hüttenmännisch-chemische Laboratorium 
hat im Allgemeinen den Zweck, Verbesserungen im Gold-, S ilber-und Kupfer- 
Hiittenweson mit besonderer Berücksichtigung der Processe auf nassem W ege, 
anzubahnen.

Mir wurde der ehrenvolle Ruf zur Leitung dieses Laboratoriums zu Theil, 
und ich erlaube mir in Folgendem die Geschichte der Entstehung und die Aufgaben 
desselben, so wie die Mittel, welche demselben geboten wurden, um diese Auf
gaben zu lösen, in Kurzem zu skizziren.

Die Geschichte der Genesis dieser Anstalt steht im innigsten Zusammen
hänge mit der Geschichte der vielen Versuche, welche in Oesterreich über Ver
arbeitung der Erze und Hüttenprodukte auf nassem Wege gemacht w urden; ein 
wenn auch kurzer Überblick dieser Arbeiten und ihrer Erfolge wird daher am 
besten zeigen, wie sich das Bediirfniss nach einem solchen Laboratorium immer 
deutlicher herausstellte und eben so werden sich die Aufgaben am besten und 
natürlichsten aus der Geschichte der Versuche in dieser Richtung ableiten 
lassen.

Der Einfluss, den die mehr oder minder vorte ilhafte  Verhüttung der Erze 
auf die Ertragsfähigkeit des Bergbaues ausübt, ist ein maassgebender.

Ein Blirk auf die Schmelzhüttenprocesse des Goldes, Silhers und Kupfers 
stellt die Überzeugung fest, dass bei den dabei .stattfindenden namhaften Metall
verlusten, den stets steigenden Preisen der Materialien und Löhne namentlich des 
Holzes und bei dem Mangel an fossilem Brennstoffe in der Nähe der meisten 
Silber-und Kupferhütten, nur durch eine eingreifende Reform des Hüttenwesens 
dem Bergbaue auf diese Metalle die Zukunft gesichert werden könne.

Unter den verschiedenen Methoden der Metallgewinnung scheinen jene auf 
nassem W ege, die Extractionsprocesse, ihrer Einfachheit und Billigkeit wegen, in 
erster Reihe berufen, dem Bedürfnisse abzuhelfen, und schon vor beiläufig 
fünfzehn Jahren wurden in Oesterreich Versuche begonnen, solchen Processen auf 
nassem W ege bei den verschiedenen ärarischcn W erken Eingang zu ver
schaffen.

Es wurden von der obersten Verwaltung dem Staatsbergbaue namhafte 
Opfer gebracht, es wurden keine Kosten gescheut, um dem Bergbaue auf die
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genannten Metalle durch im grossen Maassstabe ausgeführte Extractionsversuche 
unter die Arme zu greifen.

In Tajowa begannen im Jahre 1849 *) die Versuche über die A u g u s t i n ’sche 
Silberextraction; dieselbe war damals neu und die Details noch mehr geheim 
gehalten. Die Versuche leitete der k, k. Hiitteuverwalter Herr Joseph R ö s z n e r ,  
gegenwärtig k. k. Bergrath und Hüttenwesens-Referent in Schmöllnitz. Dieselben 
hatten den Zweck, das Silber aus dem Kupferstein, den Speisen und endlich seit 
1854 aus den Schwarzkupfern der Altgebirger und Neusohler Hütte, welche 
früher durch den Saigerprocess entsilbert wurden, durch Extraction zu gewinnen.

Im Jahre 1853 waren die Vorarbeiten bereits so weit gediehen, dass daselbst 
die Extraction definitiv als currente Manipulation eingeführt wurde. Seit dieser 
Zeit ist diese Silber-Extractions-Anstalt, welche die älteste der Monarchie ist, in 
ununterbrochenem Betriebe, sie wurde zuerst von dem k. k. Hütten Verwalter Herrn 
Johann F e r j e n t s i k ,  und als dieser die Direction der oberungarischen W ald
bürgerlichen Hütten übernahm vom k. k. Hiitteuverwalter Herrn Franz M a r k u s  
geleitet.

In Schmöllnitz begann im Jahre 1851 der k. k. Bergrath und Hüttenwesens- 
Referent Herr Joseph R ö s z n e r  Versuche über die Extraction der Antimon- 
Fahlerz-Speise, wobei das Antimon durch Rösten mit Pottasche und Schmelzen 
mit Ätzkali, als antimonsaures Kali weggcschafft werden sollte. Nach Entfernung 
des Antimons sollten das Silber, das Gold, und endlich das Kupfer gewonnen 
werden. Diese Versuche wurden im Grossen ausgeführt, hatten jedoch nicht den 
gewünschten Erfolg, die Kosten waren sehr gross und die Abscheidung des Anti
mons gelang nur unvollkommen.

Später extrahirtc der k. k. Hüttenverwalter Herr Anton H a u c h  die Speise 
nach der Au g u s t i n ' s e h e n  Methode, ohne Rücksicht auf das darin enthaltene 
Gold.

Im Jahre 1860 wurden in Schmöllnitz durch den k. k. Hüttencontrollor 
Herrn Franz K i s s  mit der Fahlerzspeise V ersuche über gemeinschaftliche 
Gewinnung des Goldes und Silbers durch Extraction mit unterschwefligsaurer 
Kalkerde gemacht, welche später durch die Herren Anton H a u c h  und den k. k. 
Hüttenmeister Anton F e l i x  fortgesetzt wurden. Über die Erfolge dieser Ver
suche wurde nichts Näheres bekannt.

In Schemnitz begann der k. k. Hüttenverwalter Herr Johann F e r j e n t s i k  
im Jahre 1856 Versuche arme göldisch- silberführende Erze nach der A u g u  s t i  n’- 
schen Methode zu entsilbern. Es wurde das in den Erzen enthaltene Gold ver
loren und die Menge der Zu extrahirenden armen Erze bot ein bedeutendes 
Hinderniss.

Später entwarf der k. k. Bergrath und Hüttenwesens-Referent Herr Wenzel 
B l a s c h k a  ein Programm für Verarbeitung der Schcmnitzer Erze. Dieselben 
sollten zuerst auf Stein verschmolzen werden und dieser Stein sollte zuerst nach 
der Z i e r v o g e l ' s c h c n  Methode entsilbert und dann nach der P l a t t n e r ’sehen 
entgoldet werden. Die extrahirteu Stein-Rückstände sollten ins Schmelzen 
zurückgegcben werden, wodurch man ein sehr hohes percentisches Gesainmlaus- 
bringen zu erreichen hoffte.

Die Versuche wurden zuerst von dem k. k. Hüttenverwalter Herrn Franz 
M a r k u s ,  dann von dem k. k. Hüttenprobierer Herrn Eduard B i t t s a n s k y  
geleitet. Nach der lithographirten Zusammenstellung der Erfolge der Extraction

1)  Fr. Ma r k u s :  Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt. II. Jahrgang. I. Viertel
jahr. — V. Jahrgang. I. Vierteljahr.
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von Herrn Quirin N e u m a n n ,  brachte B i t t s a n s k y  64-78 Pct. von dem Silber
inhalte und ü 9 -81 Pct. von dem Goldinhalte der Erze als Feinsilber und Feingold 
aus. Beim Wiederversclimelzen der beinahe nur aus Eisenoxyd bestehenden 
extrahirten Stein-Rückstände fiel ein sehr eisenreicher S tein, der sich schlecht 
zerkleinern und extrahiren liess.

Die Versuche wurden durch den k. k. Hüttenprobierer Herrn Rudolph M e h e s  
fortgesetzt.

Im Jahre 1860 wurde auch eine Parthie armer Erze unter Leitung des 
k. k. Hüttencontrollors Herrn Franz K i s s  mit unterschwefligsaurer Kalkerde 
extrahirt.

Nach Herrn Quirin N e u m a n n ' s  litliographirter Zusammenstellung brachte 
Herr K i s s  von dem in den Efzen enthaltenen Silber 58 P c t  von dem Golde nur 
24 Pct. in Barren aus.

Schon früher nämlich 1858 hatte Herr K i s s  diese Methode im Grossen an 
den armen gold-und  silberführenden Erzen von Nagybanya in grösserem Maass
stabe versucht. Über die Erfolge liegen keine Daten vor.

In Pribram hatte ich schon in Jahre 1849 Versuche begonnen, um die dort 
vorräthig liegenden Blendschliche nach der A u g u s  tin 'sch en  Methode zu entsil- 
bern und auf Cadmium und Zink zu verarbeiten <).

Später beantragte der k. k. Bergrath und Hütten-Referent Herr Alois R o c h e l ,  
gestützt auf die bei den comparativen Schmelzversuchen der Jahre 1857 und 1858 
gemachten Erfahrungen, die Abscheidung der Blende aus den Erzen auf mechani
schem W ege. Aus den gewonnenen blendercichen Geschicken sollte das Zink 
durch Rösten und Auslaugen mit der beim Rösten als Ncbenproduct erhaltenen 
Schwefelsäure, als Zinkvitriol entfernt werden. Die im grösseren Maassstabe aus
geführten Versuche hatten nicht den gewünschten Erfolg. Die beim Rösten 
entweichende schwellige Säure war zu sehr mit fremden Gasen gem engt, konnte 
daher zur Schwefelsäure-Gewinnung nicht benutzt werden; und von den beim 
Rösten der Blende sich bildenden basischen und wasserfreien Salzen konnte selbst 
durch sehr langes Laugen mit verdünnter Schwefelsäure nur ein sehr kleiner 
Theil weggeschaift werden.

Für Joachimstlial hatte ich schon im Jahre 1847 die Gewinnung des Uran
gelb aus dem Uranpecherz vorgeschlagen, und eine neue Methode hierzu ange
geben; in den Jahren 1849 und 1850 hatte ich mich mit den verschiedenen 
Extractionsmethoden durch Versuche bekannt gemacht. Diese Versuche fanden 
an Sr. Excellenz dem k. k. Minister für Landescultur und Bergwesen Herrn 
Ferdinand Edlen v. T h i n n f e l d  einen hohen Gönner. Ich wurde im Jahre 1851 
dem Laboratorium der k. k. geologischen Reichsanstalt zugewiesen, um dort die 
Versuche mit den Joachimsthaler Erzen in grösserem Maassstabe auszuführen. Von 
dem Director der k. k. geologischen Reichsanstalt dem k. k. Sectionsrathe Herrn 
Wilhelm H a i d i n g e r  meinem hochverehrten Lehrer und freundlichen Gönner auf 
das wohlwollendste aufgenommen, richtete ich in den Räumen dieser Anstalt ein 
hüttenmännisch-chemisches Versuchs-Laboratorium ein und beendete die Versuche 
über die Urangelb-Gewinnung und die Silber-Extraction mit unterschwefligsauren 
Salzen *).

Im Jahre 1852 wurde ich nach Joachimsthal gesendet um dieProcesse dort 
einzuführen. Thätigst unterstützt durch die Herren Em est V i s o k y  gegenwärtig

*) Jahrbuch  der k. k. geologischen R eichsanstalt. 1. Jahrg . IV. V ierteljahr.
*) Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt. II. Jahrgang. 111. Vierteljahr.
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k. k. Hüttencoatrollor in Joachimstha], spater durcli die Herren Ferdinand S i ege l ,  
nun Besitzer und Leiter eines chemisch-metallurgischen Etablissements in Prag, 
H e r m a n n H i n t e r h u b e r ,  gegenwärtig k. k..A ssistent für Chemie und Hütten
kunde an der Schemnitzer Bergakademie und Carl Ma n n ,  k. k. Exspectant in 
Joachimsthal, führte ich im Jahre 18S3 dieüran-und Vanadin-Gewinnung ein, woran 
sich die Silber-, Wismuth-, Kobalt- und Nickel-Darstellung nach neuen Methoden 
anreihlen. Sämmtliche Manipulationen sind gegenwärtig currcnt im Betriebe.

Die Verleihung von fünf Medaillen, 1854 bei der Industrieausstellung in 
München, 1855 in Paris und 1862 in London bezeugt den auf diesem Gebiete 
erreichten Fortschritt. Hier sei es mir erlaubt, des 20. Septembers 1862 zu 
erwähnen, des schönen mir unvergesslichen Tages, wo mir die Ehre zu Theil 
wurde, die Sectionen für Chemie und Mineralogie der siebenunddreissigsten Ver
sammlung deutscher Naturforscher und Arzte, welche damals in Carlsbad tagte, als 
Tagespräsident der Section in meiner Arbeitsstätte in Joachimsthal zu begrüssen 
ind meine Arbeiten der Kritik so vieler Koryphäen der W issenschaft zu unter
ziehen. Der betreffende anerkennende Bericht, verfasst von den Berichterstattern 
der Excursion, den Herren: Professor Dr. Rudolph B o e t t g e r ,  Dr. Carl 
S c h e i b l e r  und Professor Friedrich M a r i a n ,  abgedruckt in dem amtlichen 
Berichte über die genannte Versammlung schliesst mit den W orten:

„Die auf den Silbergängen gemeinschaftlich mit den Silbererzen geförderten 
Uranerze erliegen einer Verarbeitung auf Uranpräparate und Vanadinsäure in 
einer W eise, die einer rein chemischen quantitativen Operation fast gleich zu 
stellen is t, so wie denn überhaupt das einstimmige Ilrtheil aller anwesenden 
Chemiker dahin lautete, dass der chemischen Fabrik in Joachimsthal, was die 
wissenschaftlichen Einrichtungen und die exacte Leitung derselben anbetrifft, 
schwerlich dürfte eine ßivalin zur Seite gestellt werden können. Die Theil— 
nehmer an der Excursion schieden daher auch mit dem Bewusstsein, den Tag in 
lehrreicher Weise verbracht zu haben, und das Gesehene bildete noch bis spät 
zum Abende vielfachen Stoff zu interessanten Debatten, wobei immer wieder aufs 
Neue hervorgehoben w urde, dass, das besuchte Etablissement in chemischer 
Beziehung einen bew undernsw erten Höhepunkt eiimehme, in seiner Art einzig in 
Europa dastehe und hoffentlich für immer als eine bleibende Zierde deutscher 
Industrie grünen und blühen werde.“

Noch ist zweier Arbeiten zu gedenken, welche die Gewinnung des Goldes 
und Silbers aus den Erzen zum Zwecke haben. Die eine die g e m e i n s c h a f t 
l i c h e  Gewinnung des Goldes und Silbers durch eine mit Chlorgas gesättigte 
Kochsalzlösung veröffentlichte ich in der österreichischen Zeitschrift für Berg- 
und Hüttenwesen Nr. 21, vom 25. Mai 1863. Die andere von dem k. k. Berg- 
rathe Herrn Joseph R ö s z n e r  ebendort Nr. 25 den 22. Juni 1863 pubficirt 
schlägt die abwechselnde Gewinnung beider Metalle, und zwar des Silbers nach 
der Augus t i n ' s chen  Methode, und des Goldes durch eine mit Clilorwasser ver
setzte Kochsalzlösung vor.

W ar bei den Extractions-Versuchen im Allgemeinen der chemische Theil die 
Hauptaufgabe so war der mechanische Theil auch nicht ganz zu vernachlässigen. 
Besonders bei den armcnErzen, wo es gilt grosse Massen zu gewaltigen, kann die 
Extraction leicht an der Langsamkeit des Laugendurchflusses und an der 
Armuth der erhaltenen Laugen ein schwer zu beseitigendes Hinderniss finden.

Ich suchte schon im Jahre 1849 und 1850 die Extractionszeit durch 
Anwendung eines hydrostatischen Druckes ')  abzukürzen. Die Versuche mit

*) Jahrbuch d i r  k. k. geolog. Reiclisanstult J. Jahrgang. IV. Vierteljahr.
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diesem Apparate machte ich in W ien und später in Freiberg im Laboratorium des 
nun verewigten Professors an der königl. sächsischen Bergakademie Herrn Carl 
Friedrich P l a t t n e r ,  in grösserem Maassstabe an der Muldner-Hütte, wo dieselben 
auch längere Zeit hindurch fortgesetzt wurden *).

Später wendete ich einen Quirl-Apparat 2) zum Auflösen der Metalle in der 
Extractionslauge an, wodurch sowohl die Laugezcit abgekürzt als auch die Con- 
centration der Laugen erreicht wird.

Ich glaube hier noch eine Anerkennung, welche der Extraction zu Theil 
wurde nicht übergehen zu dürfen.

Bei der ersten Versammlung der Berg- und Hüttenmänner in W ien 1888 
widmete Herr Heinrich D r ä s c h e  zwei Ehrenpreise, von welchen der zweite mit 
100 Stück Ducaten für eine einen Fortschritt in Berg- oder Hüttenwesen vermit
telnde Arbeit bestimmt war. Ich concurrirte durch Eingabe einer Beschreibung der 
sämmtlichen von mir in Joachimsthal n e u  e i n g e f ü h r t e n P r o c e s s e  unter der Devise 
des bekannten Metallurgen des 16. Jahrhunderts, Lazarus E r k e r  v. S c h r e c k e n 
f e l s :  „Erst probs dann lobs“ . Der Preis wurde nach der dritten Versammlung 
der Berg- und Hüttenmänner in Ostrau 1863 der Extraction zugewendet und es 
wurde der obenerwähnte V o r s c h l a g  des k. k. Bergrathes Herrn Joseph R ö s z n e r  
über Gold- und Silberextraction von den Preisrichtern gekrönt.

Aus dieser gedrängten Uebersicht der Geschichte der Extraction an den 
österreichischen Montanwerken ist zu entnehmen* dass die Arbeiten wohl 
langsam aber entschieden vorwärts schrillen. An dem langsamen Vorwärts
schreiten trug wohl hauptsächlich die Neuheit und wirkliche Schwierigkeit 
des Gegenstandes die Hauptschuld, es stellen sich aber auch solchen Neuerungen 
oft Hindernisse entgegen, welche nicht nur allein in dem chemischen Verhalten 
der Metalle begründet sind. Den Experimentatoren konnten auch au den einzel
nen Versuchswerkstätten bei aller Liberalität von Seite der Oberbehörden die 
Hülfsmittel nicht in der zu solchen Arbeiten unumgänglich nothwendigen Aus
dehnung zur Verfügung gestellt werden. Entm utigender aber als die genannten 
Schwierigkeiten wirkte ein gewisses Gefühl der Unsicherheit; denn waren die 
Vorkämpfer der Extraction auch von der Uebcrzcugung durchdrungen, dass durch 
ihre Arbeit ein wirklicher Fortschritt ermittelt w erde, so war es doch nicht 
möglich diese subjective Ueherzeugung allgemein und unwiderleglich zur Geltung 
zu bringen, weil einerseits die wirklichen Erfolge, der meisten älteren Hütten
manipulationen nur sehr W enigen bekannt und üherdiess häufig in einem künst
lichen Zifferngebäude verborgen waren, während man anderseits die guten Erfolge 
der Extraction, welche durch die Kosten und Verluste der ersten Versuchsarbeiten 
nicht wenig modificirt wurden, wohl annähernd schätzen, aber nicht durch 
Rechnungen und Manipulations-Abschlüsse grösserer Campagnen unumstösslich 
nachweisen konnte. Und selbst jetzt noch,  wo die neuen Processe auf nassem 
W ege in Agordo, Joachimsthal und Tajowa die früher bestandenen Schmelz- 
processe factisch verdrängten, können die erreichten theilweise sehr günstigen 
Erfolge nicht mit jener schlagenden Evidenz nachgewiesen w erden, welche 
die hohe W ichtigkeit des Gegenstandes wünschenswerth macht. Das dadurch 
bewirkte peinliche Gefühl der Unsicherheit ist dem Fortschritte keineswegs 
forderlich.

So hatte die Extraction einen mühevollen und zugleich kostspieligen Kampf 
mit den alten Processen zu führen und gewiss ist es nur den grossen Hoffnungen,

*) O esterr. Zeitschrift für Berg- uud Hüttenwesen 1853, pag. 343. 
z)  Versammlung der Berg- und Hüttenm änner in Wien.

K>k* ( e o lo g i io l t e B e t o ] i iu i t i l t >  l t >  B u i  1 8 6 5 . III. H aft.



3 6 4 Adolph Pateri. [6]

welche man von ihr hegte, zu danken, dass die uöthige Unterstützung derselben 
dcnnoch nicht ausblieb.

Ich hatte während meines mehrjährigen Aufenthaltes in Joachimsthal 
vielfach Gelegenheit diese Verhältnisse näher kennen zu lernen. Ich unterbreitete 
daher im Jahre 1853 Sr. Excellenz dein k. k. Finanzminister Herrn Carl 
Freiherrn von B r u c k  eine Denkschrift, in der ich die Errichtung eines metallur
gischen Versuchs-Laboratoriums in W ien bevorwortetc. Im Centralpunkte des 
wissenschaftlichen Lebens, an dem Sitze der obersten Leitung des Montan
wesens, wo alle Hülfsmittel in reichlichem Maasse zu Gebote stehen, können 
die Aufgaben schnell, erfolgreich und ohne grosse Kosten dem Ziele zugeführt 
werden.

Im Jahre 1867 brachte ich dieses Promemoria wieder in Erinnerung und 
wurde in Folge dessen zum k. k. Hüttenchemiker für das gesammte Montan
wesen ernannt. Die Errichtung des beantragten Laboratoriums wurde wohl in 
Aussicht gestellt, doch nicht realisirt.

Im Jahre 1860 wurde vom hoben k. k. Finanzministerium ein Congress 
von Extractionsmännern zusammenberufen; derselbe hatte den Zweck, durch 
gegenseitige Anregung und Belehrung die Extractionsfrage zu fördern und den 
Standpunkt zu fixiren, auf welchem sich die Arbeiten an den einzelnen Versuchs- 
stätten befanden.

Aus verschiedenen Theilen der Monarchie waren Vertreter der einzelnen 
Extractions-W erkstätten versammelt, die meisten der Einberufeneu hatten sich 
mehr oder weniger speciell mit Extractionsarbeiten beschäftigt. Leider waren 
die Extraetioushütte in Joachimsthal wo Arbeiten auf nassem W ege seit 1853, 
die Silberextraction speciell seit 1858 in currentem Betriebe waren, und Tajowa 
wo die Auguslin'sche Extraction seit 1853 current betrieben wird, nicht vertreten. 
Das Urtheil welches diese Herren über ihre eigenen Arheiten fällten, war ein 
wirklich hartes; der Congress thal den Ausspruch ') :  „Die besprochenen verschie
denen Extractions-Versuche haben die Grenze von Erstlingsversuchen nicht 
überschritten.“ Also die Arbeiten in Tajowa, wo die Kochsalzlaugerei wie gesagt 
12 Jahre betrieben wurde, die Versuche in Selimöllnilz, Schemnitz, Nagybdnya
u. s. w. die mit namhaften Zeit- und Kostcuaufwaiule mit bedeutenden Erzquantitäteu 
ausgeführt wurden, hätten nach diesem Verdicte die Extractiousfrage kaum über 
den primitivsten Standpunkt gefördert, der rein locale Kupferauslauge-Process 
in Agordo der seinerzeit als Musterprocess galt, und welcher bei allen Gebrechen, 
wclchc er haben m ag, doch seit Jahren factisch mit Gewinn arbeite t, wird 
dadurch in die Reihe der Erstlingsversuche verwiesen. Der Congress bevorwor- 
tete dennoch die W eiterführung dieser Erstlingsversuche und beantragte sogar 
die Vermehrung der Versuchswerkstätten an den einzelnen Hüttenwerken. 
Die Mitglieder des Congresses, wiewohl lauter Fachleute, waren nicht in den 
Stand gesetzt worden, den relativen W erth der einzelnen Processe zu würdigen, 
weil ihnen die nöthigen Daten zum Vergleiche mit den Schmelzmanipulationen 
oder der Amalgamation fehlten, sie wagten es nicht, diese Versuche, welche es 
ihrem Ausspruche nach, nach mehr als einem Decennium mit grossen Kosten 
noch nicht über das Stadium der Erstlingsversuche gebracht hatten , todtzuspre- 
clien; denn eben als Fachleute halten sie auch die innere Überzeugung, dass dem 
alten verlassenen Processe gegenüber gewiss ein wirklicher Fortschritt gemacht 
wurde. Der Congress konnte nicht loben und nicht entschieden tadeln, er 
gab ein ausweichendes Votum und beantragte ein Fristen der Versuche.

'J  O csterreichische Zeitschrift für B eiß- und Hüttenwesen 1860, pag. 268.
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W äre der Congress in den Stand gesetzt gewesen seine Aufgabe zu erfüllen 
und durch eingehendes Vergleichen der neuen Processe mit den alten den Stand
punkt der Extractionsfrage festzustellen, so hätte derselbe diess herbe Urtheil 
gewiss nicht gefällt, oder er hätte zu einem Verlassen oder wenigstens einer 
totalen Abänderung der einzelnen Versuchsprogramme einrathen müssen. Gerade 
durch das Schwanken seines Urllieils charakterisirte jedoch derselbe, ohne es 
direct auszusprechen, prägnant den Standpunkt der Extractiousfrage, obwohl 
merkwürdiger Weise das Bediirfniss einer eingehenden Bilance der alten Processe 
gegenüber den neuen beim ('ongresse beinahe gar nicht zur Sprache kam, 
und ich glaube eben diese Vergleichung der Erfolge der verschiedenen Processe 
sei der erste unbedingt nothwendige Schritt zur Lösung dieser Frage. Zuerst 
muss man klar lind deutlich wissen, was inan durch die Extraction erreichen will, 
dann erst kann man den wahren W erth derselben gehörig würdigen.

Die von dem k. k. Directions-Concipisten in Schemnitz Herrn Quirin N e u m a n n  
nach amtlichen Quellen verfasste Zusammenstellung der Erfolge der Extraction 
füllt diese Lücke keineswegs aus, denn es sind dort nicht alle auf den k. k. öster
reichischen ärarischen Hüttenwerken gemachten Versuche besprochen und eine 
Bcurtheilung der Erfolge ermöglicht sie ebenfalls nicht, weil wieder die 
Vergleichung mit den übrigen bestehenden oder bestandenen Processen fehlt.

Im Jahre 1861 zur Zeit der zweiten Versammlung der Berg- und Hütten
männer in W ien, überreichte ich Sr. Exzellenz dem k. k. Minister der Finanzen, 
Herrn Ignaz Edlen v. P l e n e r  eine Denkschrift, in welcher ich auf den Nutzen 
den ein metallurgisches Versuchs-Laboratorium in W ien bieten würde hinwies.

W ie sehr die Nothwendigkeit der Errichtung einer solchen Anstalt mich 
von anderen Fachmännern anerkannt wurde, zeigt die im Jahre 1862 erschienene 
Brochüre: „Di e  B e d e u t u n g  d e r  S t a a t s - ,  B e r g -  u n d  H ü t t e n w e r k e  
d e s  K a i s e r t h u m s  O e s t e r r e i c h “ , welche bekanntlich der Feder einer 
a n e r k a n n t e n  b e r g m ä n n i s c h e n  A u t o r i t ä t  entsprang. Es heisst dort bei 
Besprechung der durch das Aerarial-Montanwesen vermittelten F o r t s  e h r i t t e  im 
Hüttenwesen, pag. 9 I I . .  „ Es  i s t  a b e r  n e u e s t e n »  e i n  e i g e n s  g e 
b i l d e t e r  H ü t t e n c h e m i k e r  a u f g e s t e l l t ,  u n d  d i e  E r r i c h t u n g  e i n e s  
L a b o r a t o r i u m s  f ü r  m e t a l l u r g i s c h e  C h e m i e  in V e r h a n d l u n g  g e 
n o m m e n  w o r d e n ,  in w e l c h e m  n i c h t  n u r  f ü r  d i e  ä r a r i a l e t i ,  s o n 
d e r n  a u c h  f ü r  a l l e  ö s t e r r e i c h i s c h e n  P r i v a t w e r k e  d i e  g e w ü n s c h 
t e n  A r b e i t e n  u n d  V o r v e r s u c h e  <1 u r c l i g e f ü h r t  w e r d e n  s o l l e n  —  
e i n e  A u f g a b e ,  d e r e n  t h e i l w e i s e  L ö s u n g  i n  d e n  l e t z t e n  J a h r e n  
b e i  d e n  ä r a r i s c h e n  S c h m e l z h ü t t e n  in J o a c h i m s t h a l  a n g e s t r e b t  
w o r d e n  i s t “ .

„ M e h r e r e  i n t e r e s s a n t e  P r o b l e m e  z. B. d i e  G o l d -  u n d  S i l b e r -  
E x t r a c t i o n  a u f  n a s s e m  W e g e ,  d i e  E r z e u g u n g  m e h r e r e r  S o r t e n  
v o n  U r a n - V e r b i n d u n g e n ,  N i c k e l  u n d  K o b a l t ,  v o n  W i s m u t h  u n d  
V a n a d i n s a l z e n  u. s. w. s i n d  b e r e i t s  a u f  d i e s e  W e i s e  m i t  g l ü c k 
l i c h e m  E r f o l g e  b i s  z u r  c u r r e n t e n  M a n i p u l a t i o n  g e d i e h e n ,  d e r e n  
E r z e u g n i s s e  w e g e n  i h r e s  N u t z e n s  f ü r  z a h l r e i c h e  I n d u s t r i e 
z w e i g e  i h r e r  P r e i s w ü r d i g k e i t  u n d  d e r  L e i c h t i g k e i t  i h r e s  
B e z u g e s  s i c h  e i n e r g r o s s e n  B e l i e b t h e i t  e r f r e u e n . “

Im Jahre 1863 wurde die Errichtung eines hüttenmännisch-chemischen 
Laboratoriums ausgesprochen, im Jahre 1864 wurde ich nach W ien berufen 
und im August wurde mit der Einrichtung desselben begonnen. Dasselbe 
wurde im Einverständnisse mit dem hohen k. k. Staatsministerium in denselben 
Räumen der k. k. geologischen Reichsanstalt, in welchen ich im Jahre 1852

4 7 *
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schon gearbeitet ha tte , hergestellt lind wieder wurde ich in derselben wohl
wollenden W eise wie vor zwölf Jahren von dem Director dieser Anstalt, dem 
k. k. Hofrathe Herrn Wilhelm Ritter v. H ai d i n g  e r  und den Mitgliedern der
selben aufgenommen. Die Einrichtung des Laboratoriums war zu Anfang October 
so weit beendet, dass mit den Arbeiten begonnen werden konnte.

Das Laboratorium befindet sich in den Souterrains der k. k. geologischen 
Reichsanstalt, dasselbe besteht aus zwei grösseren und mehreren kleineren 
Räumen, von welchen der eine die zu den Versuchen nöthigen Öfen und Apparate 
enthält, während der andere als W age- und Schreibzimmer dient. W ar bei 
der ersten Einrichtung auch mit der grössten Oekonomie vorgegangen worden, 
so fehlt doch nichts von dem N otw endigen und die in liberalster Weise iu 
Aussicht gestellte Unterstützung der laufenden Arbeiten sichert die Mittel zur 
Erreichung des angestrebten Zieles. Der Zweck dieses Laboratoriums ist: 
Verbesserungen im Gold-, Silber- und Kupfer-Hüttenwesen im Allgemeinen, mit 
besonderer Rücksicht auf die neuen Processe auf nassem W ege anzubahnen. 
Es soll die Anwendung der bekannten Extractionsmethoden auf die verschiedenen 
Erzvorkommnisse erprobt und die zweckmässigsten davon ausgewählt werden, 
für ganz neue Verhältnisse sollen neue Methoden ermittelt und ihre praktische 
Ausführung eingeleitet werden. Es soll der W erth neu vorgeschlagener Mctall- 
gewinnungsarten auf Versuche gestü tzt, bestimmt und ihre Nutzbarmachung 
auf den Montanwerken möglichst vermittelt werden; es soll endlich durch 
Ausbildung jüngerer Kräfte für tüchtige Manipulationsleiter zum Weiterfiihren 
dieser Processe gesorgt werden.

Die Mittel zur Erreichung dieses Zweckes sind durch die Errichtung des 
hüttenmännisch-chemischen Laboratoriums geboten. An Vorarbeiten besitzen wir 
zahlreiche mehr oder minder vortheilhafte Methoden für Gewinnung des Goldes, 
Silbers und Kupfers, von denen grosscntheils schon wirklich praktische Erfolge 
vorliegen, so dass man iu vielen Fällen das Wohlbekannte nur neuen Verhältnissen 
wird anpassen können, doch fehlt noch immer die genaue Keuntniss der beste
henden Manipulationen und ihrer wirklichen Erfolge und diese ist eine der ersten 
und wichtigsten Erfordernisse in dieser Richtung, denn solange hierüber nicht 
vollkommen klare und verlässliche Daten vorliegen, bleibt das Ringen der Extrac
tion ein vergebliches.

Bevor man an ein Verbessern der alten Processe schreitet, muss man die 
Erfolge derselben genau kennen,  nm die Extraction damit eingehend vergleichen 
zu können.

Die Erfüllung dieser Anforderung scheint leicht, sie ist jedoch eine wirklich 
schwierige und zeitraubende.

Es liegen wohl von allen W erken geprüfte Manipulations-Ausweise und 
Unkosten-Rechnungen vor, doch geben diese häufig, wenn sie auch mit der 
grössten Gewissenhaftigkeit reclinungsmässig richtig zusammengestellt sind, ein 
von der Wirklichkeit bedeutend abweichendes Bild von den betreffenden Pro
cessen. Daher kommt es, dass HiiLtenausweise häufig mit einem gewissen Mangel 
an Vertrauen betrachtet werden, und offen gestanden, geschieht diess öfter nicht 
ganz mit Unrecht. W eit entfernt, hier unredliche Motive vorauszusetzen, finden 
wir den Grund davon in herkömmlichem Gebrauche, in subjektiver Ansicht, beson
derer Vorliebe zum Gegenstände, ja  oft in der redlichsten Ucbcrzcugung, der 
guten Sache zu nützen, häufig wohl auch in einer gewissen Eitelkeit. W er 
jemals eine selbstvollendete Analyse berechnet oder den Manipulations-Ausweis 
einer selbst geleiteten Campagne zusammengestellt hat, wird wissen, welche Ver
führungen man dabei oft zu bekämpfen hat, und leider findet man oft die auf die
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sinnreichste W eise verborgenen Spuren, dass nicht Alle stark genug sind, den 
Verlockungen zu widerstehen.

Jeder Fachmann weiss, dass jede Manipulation mit einem Metall abgange ver
bunden ist, ja  selbst, der Analytiker findet einen massigen Abgang ganz in der 
Ordnung, während ein, wenn auch kleiner Zugang, ein Heer von Zweifeln und 
Bedenklichkeiten hervorruft. Die pcrccntischen Metallabgänge bei den Hütten
werken stellen sich natürlicherweise um so höher, je  geringer der Halt der Erze 
ist. Denn z. B. beim Schmelzen geht immer ein gewisser Theil in die Schlacke, 
ein anderer wird verflüchtiget oder in Nebenprodukten ins W eite gebracht. Finden 
wir nun in einem Manipulations-Ausweise einer Schmelzhütte bei Verarbeitung 
armer Erze, constant Abgänge von 0*01 Pct. oder gar Zugänge nachgewiesen, so 
können wir den Gedanken an versteckte Remedien nicht bannen, mögen dieselben 
in der Probenahme oder in alten, mit verschmolzenen, haltigen Schlacken und 
ProduktenYorräthen ihren Grund haben. Es sei mir hier erlaubt, einige Beispiele 
anzu fuhren.

Der k. k. Hüttenverwalter Herr Rudolph S c h n e d e r  gibt in der österrei
chischen Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen, 1856, Nr. 1 7 , pag. 131, in 
seinem Aufsatze über Schwarzkupfer, Amalgamation den n o r m a l e n  Silberhalt 
der Rückstände bei Verarbeitung von 61öthigen Schwarzkupfer mit 1 Quintel an. 
Da der Gewichtszugang beim Rösten des Schwarzkupfers erfahrungsmässig nur 
30 Pct. beträgt, so bleiben von 100 Pfund Schwarzkupfer nach dem Rösten 
130 Pfund geröstetes Mehl, in diesem sind nach dem ohenangegebenen Halte von 
1 Quintel pr. Centner 1 -3 Quintel Silber, oder 5.4 Pct. von den im Schwarzkupfer 
aufgebrachten 6 Loth Silber enthalten. Nun gibt aber Herr S c h  n e d e r  den Ueher- 
tritt des Silbers in das Quecksilber mit 97 bis 99-94 Pcl. an , was ohne Berück
sichtigung derManipnlationsabgänge schon einen Zugang von 2-4 bis 5 -34Pct. gibt.

Herr Anton Freiherr von L e i t h n e r  veröffentlichte in derselben Zeitschrift, 
1857, Nr. 19, einen Aufsatz über die Einführung der Extraction im Allgemeinen 
und insbesondere an Stelle der Schwarzkupfer-Amalgamation.

Aus dem diesem Aufsatze beigegebenen Manipulations-Ausweise ist zu erse
hen,  dass beim Amalgamiren 6.2lothigen Schwarzkupfer der Silberabgang 
1.2 Pct. beträgt. Die Amalgamatinns-Rückstäiide sind in dem Manipulatious-Aus- 
weise als silberfrei behandelt, berechnet man jedoch den Silberinhalt derselben 
nach der in demselben Aufsatze, pag. 1 46 , enthaltenen Angabe mit 2 Denär bis 
1 Quintel pr. Centner, so bekommt m an, wie oben, ebenfalls einen Zugang an 
Silber von 1 bis 4 Pct., ohne dass ein Poch-, Mahl-, Röstabgang, die doch jeder 
Hüttenmann annimmt, ersichtlich wäre. Manipulations-Ausweise aber, welche 
Zugänge ahnen lassen, sind wenig Vertrauen erweckend, weil man nicht weiss, 
wie gross die wirklichen Abgänge sind.

Diesem Uebelstande kann nur durch gewissenhaft ausgeführte und streng 
controllirte vergleichende Zusammenstellungen der Rentabilität der betreffenden 
Processe abgeholfen werden. Diese Zusammenstellungen müssen nicht nur rech- 
nungsmässig richtig sein, sondern sie müssen auch manche Verhältnisse, z. B. 
Remedien, Preisdifferenzen u. s. w. berücksichtigen, dieselben dürfen nicht da9 eine 
oder andere günstige Jahr in Betracht ziehen, sondern sie müssen das Bild einer 
möglichst langen Periode bieten.

Solche Uebersichten müssen von Manipulationskundigefi und Rechnungskun
digen gemeinschaftlich und gewissenhaft nach einem bestimmten Principe zusam- 
mengestcllt werden.

Man kann hierin durchaus keine Verletzung der Leiter oder der Verfechter 
des einen oder des anderen Processes erblicken, deren redliches Streben durch
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einen auf andere W eise erreichten günstigeren Erfolg keineswegs in Frage ge
stellt wird, es handelt sich hier nicht um Befriedigung kleinlicher Eitelkeit, son
dern um Feststellung der W ahrheit, ohne deren richtige Erkcnntniss jeder Ver
such eine Verbesserung anzubahnen, eine Sisyphus-Arbeit ist.

Die, Arbeiten im hüttenmännisch-chemischen Laboratorium begannen, wie 
gesagt, im Herbste des vorigen Jahres. Es wurde bis nun der Entwurf einer den 
neuen Processen im Joachimsthal entsprechenden neuen Eirilfisetaxe für Silber-, 
Kobalt- und Nickelerze; ferner eineArbeit über das in der Pholographie in neuerer 
Zeit benützte salpetersaure Uranoxyd und eine Reihe von Versuchen über die ge
meinschaftliche Gewinnung des Goldes und Silbers aus den Erzen, beendet >); und 
eben je tz t hoffe ich durch eine vom hohen k. k. Ministerium angeordnete Reise 
nach einigen der wichtigsten ungarischen Montanwerke in die Lage gesetzt zu 
werden, die dort gegenwärtig bestehenden Manipulationen im Detail kennen zu 
lernen, und auf diese W eise den zuletzt besprochenen Theil der Aufgaben des 
Laboratoriums fördern zu können.

i )  M itgethsilt in der Sitzung der k. k. geol. R eichsanstalt am 18. April 186B.
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X. Der Salinenbetrieb an den Sudwerken zu Hallein und 
Hall in chemischer Beziehung. 

Vod Karl Ritter von H a u e r ,
Vorataud des chem ischen Laboratorium s d e r k. k. geologischen ReichsansUU.

Die vorliegende Arbeit wurde aut Veranlassung des hohen k. k. Finanz
ministeriums durchgefühtt, uud reiht sich unmittelbar an deu Bericht über den 
Salinenbetrieb im österreichischen und steiermärkischen Salzkammergute, welchen 
ich im Jahrbuche der k. k. geologischen Reichsanstalt 14. Band, Seite 257 ver
öffentlicht habe.

Auch bei diesen Untersuchungen betheiligte sich wie früher in erfolgreichster 
W eise der k. k. Bergexspectant Herr Anton H o r i n e k  und ermittelte alle im Nach
stehenden aufgefübrten auf die Saline Hallein bezüglichen analytischen Daten.

Die Basis für die Untersuchung bildeten ausgezeichnete Suiten der erzeugten 
Soolen, Producte und Nebenproducte der Sudwerke, welche mir von Seite der 
Vorstände dieser beiden Salinen überlassen wurden. Zu besonderem Danke sowohl 
hiefür, als auch für viele werthvolle mündliche Mittheilungen bin ich vorzüglich 
verpflichtet dem Herrn Franz Ritter v. S c h w i n d ,  k. k. Sectionsratlr, gegen
wärtigem Vorstand der Abtheilurig für das gesammte Salineiiwesen im k. k. Finanz
ministerium, Herrn Verwalter Adalbert von K r a i n a g  und Herrn Hüttenmeister 
Anton Vogl  in Hüll, Herrn Verwalter Alois v. R e h o r o v s k y ,  Herrn Sudhütten- 
meister Kaspar L o r e n z ,  Herrn Bergmeister Joseph S c h i e s t l  und Herrn Berg- 
exspectanten Ernst L ü r z e r  von Z e h e n d t h a l  in Hallein.

Die Fabrication au den beiden in Rede stehenden Salinen unterscheidet sich 
wesentlich von der zu Ebensec, Ischl, IIallstatt und Aussee, da hier ausschliesslich 
nur „Blanksalz“ (Salz in loser Form, wie es heim Siedprocesse ab lallt) erzeugt 
wird. Diese Aenderung in der Form des Fabriksproductes bedingt mehrfache 
Aendei'ungen sowohl in dei' Einrichtung der Hütten wie auch in der Manipulation.

Sie bestehen im Wesentlichen dar in, dass die gauze Arbeit der Formatisi- 
rung durch Einschlagen des Salzes in Kübel, so wie das scharfe Dörren des 
Salzes, entfällt, ferner dass das ganze Quantum des während des Siedprocesses 
auskrystallisirenden Salzes, ohne einer Ahscheidung der Vor- uud Nachgangsalze, 
in Verwendung gebracht werden kann.

Dieser, durch die ausgezeichnete Reinheit der an unseren Salzbergwerken 
erzeugten Soolen, ermöglichte Vortheil geht bei der Stöckelsalzerzeugung ver
loren, wie in der früheren Abhandlung gezeigt wurde. Es entfällt ferner die Noth- 
wendigkeit Dörrkammern mit specieller Heizung anzulegen, da für die blosse 
Trocknung des Salzes die von der Feuerung der Pfannen abziehende erhitzte Luft
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vollends genügt, und da hiezu überhaupt kein hoher Hitzegrad erforderlich ist, 
so ist es auch nicht nöthig, die abziehenden Feuergase mit dem zu trocknenden 
Salze unmittelbar in Berührung zu bringen, sondern man lässt sie unter eisernen 
Plattformen circuliren, auf welchen das feuchte Salz ausgebreitet wird. Dieser 
Umstand ist besonders hervorzuheben, weil hierin von einigen Salinisten ein 
wesentliches Hinderniss für die Beheizung der Pfannen mit fossiler Kohle gesucht 
wird. Die Kohle lässt sich in den Pultöfeu nicht zu so vollständiger Verbrennung 
bringen wie das Holz, und die davon abziehenden Feuergase unmittelbar in die 
Dörrkammern geleitet, würden allerdings das dort aufgespeicherte Salz berussen. 
Es geht aber daraus nur um so mehr hervor, dass bei der Stöckelsalzerzeugung 
der blossen Form des Productes zu grosse Opfer gebracht werden.

Aus diesen Andeutungen ergibt sich unzweideutig, dass die Blanksalzerzeu- 
gung nicht unwesentliche ökonomische Vortheile b ietet, da sie einen bedeutend 
geringeren Arbeitsaufwand erfordert, während die Qualität des erhaltenen Pro
ductes nicht nur nicht beeinträchtigt wird, sondern auch ausserdem in einer Form 
sich befindet, wie sie für den unmittelbaren Verbrauch dieses Consumtionsartikels 
geeignet ist. Als einziger verteuernder Umstand könnte diesen ökonomischen 
Vortheilen eutgegeugehalten werden, dass der Transport des Blanksalzes eine 
Emballage erfordert, die beim Stöckelsalz entbehrlich ist. Aber es lässt sich mit 
Sicherheit annehmen, dass an den meisten Cousumtionsorteu des verfrachteten 
Salzes die Emballage (Fässer) einen höheren W erth hat, als die Kosten derselben 
am Erzeugungsorte betragen.

Die günstigen natürlichen Verhältnisse wie der Salzreichthuin des Haselge
birges, die Reinheit der Soolen u. s. w., welche den Salinen im österreichischen und 
steiermärkischen Salzkammergute zu statten kommen, mangeln gleichfalls nicht 
den Siedwerken zu Halleiu uud Hall; die letztere liegt unmittelbar au der Eisen
bahn und die erstere sehr nahe davon,  doch würden sich für diese natürlich die 
Transportvcrhältnisse noch vorte ilhafter gestalten, wenn sic durch eine Zweig
bahn (mindestens durch eine Pferdebahn) mit der Westbahn in directe Verbin
dung gebracht werden möchte.

Der Salzbergbau, von welchem die Saline in Hal . l e in  ihre Soolen bezieht, 
befindet sich am Dürrenberg und nimmt einen Flächenraum von 255.699 Quadrat
klafter auf dem österreichischen Gebiete ein. Unter Tags erstreckt sich der Berg
bau auf bayerisches Gebiet. Das Salzgebirgc hängt unmittelbar mit jenem von 
Berchtesgaden zusammen. Der Grundbesitz des Forstamtes, welcher zur Saline 
gehört, beträgt 76.055 Joch Wal d ,  daher dieses W erk reichlich mit Brennmate
riale versehen ist.

Die Saline Hal l  in Tirol bezieht die Soolen von dem nördlich davon gele
genen Salzbergc. Das hier verwendete Brennmateriale ist ausschliesslich die 
Eocenkohle von Häring , welche auf der Bahn aus geringer Entfernung zugefiihrt 
wird. Diese Errungenschaft, die der Saline eine lange Lebensdauer in national- 
ökonomischer Beziehung sichert, verdankt das W erk den Bemühungen des Sec- 
tionsrathes Franz Ritter v. S c h w i n d .  Die pyrotechnischen Effecte, die unter 
seiner Leitung dort mit fossilem Brennstoff erzielt wurden, werden sonder Zweifel 
maassgebend sein für die Durchführung ähnlicher Reformen im Heizwesen an 
einigen anderen Salinen.

Die Saline in H a l l e i u  ist grossartig in ihrer erst vor Kurzem (im Jahre 
1862) beendigten neuen Anlage. Das W erk hat 4 Pfannen, deren jede eine Länge 
von 60 Fuss und eine Breite von 30-5 Fuss besitzt. Die Pfannen sind aus '/ 4 Zoll 
dicken schmiedeisernen Blechen construirt, und jede derselben wird durch 4 
Pultöfen geheizt. Das Heizmateriale ist ausschliesslich Holz. Mit den Pfannen in
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Verbindung steht eine gleiche Anzahl Blanksalzdörren, die aus 1 */a Zoll dicken 
eisernen Blechtafeln zusammengesetzt sind. Unter denselben circuliren die von 
den Pultöfen abziehenden Feuergase. Ihr Flächenraum beträgt je  62-5 Quadrat
klafter. Die sämintlichen 4  Pfannen und Trockenplatten befinden sich in einem 
einzigen Raume im oberen Theile des einstöckigen Gebäudes, dessen kolossale 
Grösse, wenn man noch die bedeutend weiten Zwischenräume hinzurechnet, sieh 
hieraus ermessen lässt. Die Dauer der Sied-Campagnen beträgt je  14 Tage. Vcr- 
sotten wird bei einer Temperatur der Laugen von 76 bis 78° R., das ist bei einer 
Temperatur, die ungefähr 5° unter dem Siedepunkt einer concentrirtcn Kochsalz
lösung liegt. Es geschieht dies, um die Entstehung grösserer Krystallindividuen 
zu ermöglichen, da solche von den Consumenten hier gewünscht werden. Von 
ganz vorzüglicher Construction sind die seit dem Neubau der Saline ebenfalls 
neu hergestellten Reservoirs für die Soolen. Es sind deren 4 mit je  3600 Kubik
fuss Fassungsraum aus Betonmasse in einem separirten Gebäude aufgestellt. 
Die Betonmasse ist mit hydraulischem Kalk und dann mit einer dünnen Schicht von 
Portland-Cement überzogen worden. Diese Reservoirs versprechen eine grosse 
Dauerhaftigkeit. Die Saline in Hal l  besitzt 7 Pfannen von je  980 bis 1400 Kubik
fuss Inhalt, die in 3 Sudhiitten untergebracht sind. Der Flächenraum der Pfannen 
verhält sich zu jenem der Dörren ungefähr wie 100: 43. Da hier nach dem ganz 
rationellen Principe, die Soolen erst in Vorwärmpfannen zu erhitzen, wobei sich ein 
Theil der schwer löslichen Nebensalze ausscheidet, versotten wird, sowerden die von 
der Pfannenfeuerung abziehenden heissen Gase theilweise erst unter diese Vor
wärmpfannen und dann unter die Trockenplatten geleitet. Das Beheizungsmateriale 
ist, wie erwähnt, seit mehreren Jahren ausschliesslich die Kohle von Häring. 
Versuchsweise wird in neuerer Zeit auch mit Traunthaler Kleinkohle auf Treppen
röster geheizt. Zur vollständigeren Verbrennung wird mittelst drei Ventilatoren 
Wind unter einer Pressung von 7 bis 8 Linien W asserdruck zugeführt. Die 
Ventilatoren werden durch eine Turbine von 7 Pferdekraft in Bewegung gesetzt. 
Das Nachfüllen der Kleinkohle geschieht mittelst verschliessbarer Füllungstrichter. 
Die einzelnen Siede-Compagnen dauern 13 Tage. Die Höhe des Soolenstandes 
bei Anwendung der Kleinkohle beträgt 6— 7 Zoll, bei Heizung mit Grobkohle 
8 — 9 Zoll, während die Salinen, welche mit Holz feuern, einen Soolenstand von 
1 0 — 11 Zoll in den Pfannen erhalten. Auch hier existiren keine speciell geheizten 
Dörrkammern (Pfieseln), sondern nur frei liegende Dörrflächen. Das erzeugte 
Salz w ird, abgerechnet eine kleine Quantität, welche nach der Schweiz exportirt 
wird, in Tirol consumirt.

a) D i e  S o o l e d.

Die Erzeugung, Zuleitung, Messung der Soolen geschieht bei den beiden 
Salzbergbauen im Salzburgischen und in Tirol ganz in gleicher W eise wie bei 
jenen in Oesterreich und Steiermark, daher alles was in der ersten Abhandlung 
hierüber erwähnt wurde, auch für hier seine Giltigkeit hat. Der analytischen 
Untersuchung wurden die folgenden aus verschiedenen W erken des Salzbergbaues 
am Dürrenberge stammenden Soolen unterzogen.

1. Soole aus dem W erke Johann Ernst 9 Jahre 39 W ochen alt.
2. „ „ „ Mühlhauser 1 „ 37 „ „
3. „ * „ Hinterseng 8 „ 10 „ „
4. „ „ Platz 11 „ 35
5. „ Maximilian 8 * 19 „ „

K . k . g e o lo g is c h e  B e i o h i u s t i l t .  I S .  B in d . 1 8 6 5 .1 1 1 . H eft , 48
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6. Soole aus dem W erke Gremberger 8 Jahre 9 Wochen alt.
7. „ „ „ „ Schneeweis 2 „ 13 „ „
8. „ Maria Empfiingniss —  „ 1 8  ,, „

1. 2. 3. 5. 6. 7. 8.

Specifisches Ge
wicht .................. 1-2127 1 2123 1-2205 1-2124 1-2090 1-2089 1-2125 1 2012

Gewicht Ton t Ku
bikfuss Soole in 
Pfunden . . . . 68-369 68-374 68-836 68-379 68-188 68-182 68-385 67>748

G ehaltan fixen Be
s ta n d te i le n  in 
100 Theilen der 
S o o le n .............. 26-92 26-91 2 7 -59 26-83 26-43 26-77 26-57 25 87

1 Kubikfuss Soole 
enthält danach 
fixe Bestand
theile in Pfund. 18-412 18-399 18-492 18-360 18-022 18-252 18-170 17-526

Die Zerlegung des fixen Rückstandes der Soolen ergab für 100 Theile der 
letzteren folgendes quantitative Verhältniss:

ßeslaDiltlieile 1. 2. 3. i . 5. 6. 7. 8.

Schwefelsäure . . . 1-20 1-00 1 -4 4 0-80 0 -7 9 0-64 1-09 0-59
C h lo r ............................ 15-06 15-25 15-26 1 5 3 1 15-13 15-65 15-07 15-10
K a l k ............................. 0 0 7 0-09 0 0 6 0 -09 0-10 0 1 0 0 0 7 0 1 3
M a g n e s ia ................... 0 -4 7 0 33 0-60 0 -5 3 0-48 0 -3 2 0-41 0-18
K a l i ............................. 0 -43 0-37 0-52 0 -2 4 0-3 6 0-15 0 -3 7 0-16
N a t r o n ........................ 12-99 13-23 13-11 13-07 12 72 13-43 13-02 13-11
W a s s e r ........................ 73 08 73-09 72-41 73-15 73-57 73-23 73-43 74-13

Aus diesen empirischen Daten lassen sich die folgenden Salzmengen berechnen

1. 2. 3. 4. S. 6. 7. 8.

Schwefelsaurer Kalk . 
Schwefelsaures Kali . 

| Schwefelsaures Natron 
Chlormagnesium . . . 
C h lo rn a triu m ..............

0 -1 7
0 -7 9
1-31 
1-11

23-45

0 22 
0-68 
0-99  
0 -7 9  

2 4 -1 6

0 -1 4
0 -9 6
1-63 
1-42

23 -4 0

0-22
0-44
0-83
1 .27

23-99

0 -2 4
0-66
0 -62
1 1 5

23-51

0 -2 4
0 -2 7
0-67
0-79

24-81

0*f7  
0-68 
1-19  
0 -9 9  

23-61

0-31
0 -3 0
0 -4 8
0 -4 3

24-35

S u m m e  . . . 26-83 26-84 27 -5 5 26-75 26-18 26-78 26-64 25-87

Gefundener Abdam pf- 
Rückstand .............. 26-92 26-91 27-59 26-85 26-43 26 -7 7 26-57 2 5 -8 7

Summe derNebensalze 3-38 2-68 4-15 2-76 2 -6 7 1-97 3 03 1-52
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Gehalt in 100 Theilen des fixen Rückstandes:

1. 2. 3. 4. ä. 6. 7. 8.

C hlornatrium . . . .  

Nebensalze . . . .

87*41

12*59

90 02 

9*98

84*94

15-06

89*69

10*31

89*80

10-20

92 -6 4

7*36

88*62

11-38

9 4 -1 3

B*87

Sämmtliche Soolen erwiesen sich frei von kohlcnsauren Salzen; Eisenoxyd
hydrat und Thonerde finden sich hin und wieder spurenweise. Brom liess sich 
nachweisen, ist aber nur in äusserst geringer Menge vorhanden.

Diese Zahlengruppirung bestätigt alle die Betrachtungen, welche ich über 
die Constitution der Soolen und ihre Veränderungen in meiner früheren Abhand
lung angestellt habe. Von ganz ausgezeichneter Reinheit ist die alleijüngste der 
Soolen Nr. 8 ein abermaliger Beleg dafür, wie unrationell es ist, die Soolen lang 
im Berge abstehen zu lassen, wodurch sie künstlich verunreinigt werden. Der 
fixe Rückstand der nur 18 W ochen alten Soole (Nr. 8) repräsentirt nahezu die 
Zusammensetzung des im Handel vorkommenden Kochsalzes. Solche junge Soolen 
können nur eine geringe Menge Pfannkern liefern und liessen sich fast directe bis 
zur Trockene verdampfen. Da während der Zeit des Versiedens in den Laugen 
sich oft eine bedeutende Menge der Nebensalze ansammelt, welche eine Haut auf 
der Flüssigkeit bildet und die Verdampfung des W assers h indert, so dürfte es 
auch fiir solche Fälle kein besseres Mittel geben, als eine Quantität von frisch 
erzeugten Soolen in die Pfannen einströmen zu lassen.

Ein ganz anderes Verhältniss bezüglich der Veränderungen in der chemi
schen Constitution der Soolen findet natürlich sta tt, wenn sie in den Reservoirs 
von Holz oder Cement abgelagert bleiben. Hier ist jede krystallinische Ausschei
dung mit einer Reinigung der Soolen vorhanden, denn wenn auch in diesen Aus
scheidungen Chlornatrium gefunden wird, so enthalten sie dennoch auch stets 
eine relativ bedeutend grössere Mengen von Nebensalzen. So finden zur W inters
zeit beträchtliche Ausscheidungen in den Soolenreservoirs der Hütte statt. Die 
Analyse eines solchen bei einer Temperatur von —  15 R. auskrystallisirten Pro- 
ductes ergab folgende Bestandtheile:

Schwefelsäure . . .3 3 .2 7
C h lo r .............................2 4 -3 2
K a l k ............................ 0 33
Magnesia . . . .  0-1S
K a l i .............................1 -99
N a t r o n ........................ 4 S 1 2
W a s s e r ........................0 30

Schw efelsaurer Kalk . 0 ‘80 
Schwefelsaures Kali . 3 ’68 

„ Natron S S '22 
Chlormagnesium . . 0 -36  
Clornatrium . . . .  39-64  
W a s s e r ........................ 0*30

Das Chlornatrium zu den Nebensalzen verhält sich also darin wie 3964 :60*06 . 
Diese Ausscheidung wurde in den Soolenleitungsrinncn aufgefunden.

Eine Ausscheidung, welche sich am Boden des Soolenreservoirs der Hütte 
abgelagert hatte, ergab bei der Zerlegung folgende Bestandtheile:

Schwefelsäure . . .2 1 * 0 5
C h lo r ............................ 34*32
K a l k ............................ 6 -02

Schwefelsaurer Kalk . 14*62 
Schwefelsaures Kali . 2*24 

_ Natron 20*27

4 8 *
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M agnesia................... Spuren
K a li................................. 1-21
N a t r o n ........................3 8 '8 3
E is e n o x y d ................... 1 '2 7
U nlösliches...................1*49
W a s s e r ........................3 -55

Chlornatrium . . . .  56*56
E is e n o x y d ................... 1*27
U nlöslich........................1*49
W a s s e r ........................3 '5 5

Dieser Absatz, der während der ruhigen Ablagerung der Soolen entsteht, 
enthält also neben viel schwefelsaurem Natron auch ein beträchtliches Quantum 
Gyps. Das Verhältniss des Chlornatriums zu den Nebensalzen und anderen Ver
unreinigungen der Soole ist =  56-56:39-89. In allen Fällen reinigt sich also die 
Soole mit der Dauer der Ablagerung, wenn diese in Räumen stattfindet, wo nicht 
durch Wechselzersetzung Chlornatrium deplacirt und andere Salze dafür aufge
nommen werden können. Es ist daher sicher eine Aufgabe der Salinen, möglichst 
grosse Quantitäten von frisch erzeugten Soolen in Reservoirs aufbewahrt zu halten, 
da dieselben in der Zwischenzeit bis sie zur Versiedung gelangen, sich dermassen 
reinigen, dass der Versiedungsprocess dadurch auf die einfachste Weise von allen 
Störungen befreit w ird, welche die Gegenwart der Nebensalze verursachen. Es 
würden hiezu mit Thon ausgeschlagcne Bassins, nach Art derjenigen, welche zur 
Concentration des Meerwassers bei der Seesalzerzeugung dienen, ganz vortreffliche 
Dienste bieten. Das Ablagernlassen im Salzgebirge selbst konnte nur Platz greifen, 
weil im Allgemeinen die Kenntniss fehlte über die für den Siedeprocess schädliche 
Metamorphose, wclche die Soolen hiebei erleiden. Es mag wohl auch darin seinen 
Grund finden, dass das Ergebniss der einzigen Probe, die an der Mehrzahl unserer 
Salinen angestellt wird, um von der Beschaffenheit der Soolen eine Kenntniss zu 
erlangen —  die Bestimmung des specifischen Gewichtes —  nicht immer richtig 
gedeutet wurde. Nun aber eben die Bestimmung des specifischen Gewichtes gibt 
einen sehr deutlichen Fingerzeig, nicht nur bezüglich des Grades der Sättigung der 
Soolen, sondern auch über jenen ihrer Reinheit, sie lässt einen untrüglichen Schluss 
zu, ob die betreffende Soole mehr oder weniger mit Nebensalzen geschwängert 
ist. Da nämlich eine gesättigte Kochsalzlösung ein bedeutendes Quantum von 
anderen Salzen aufnehmen kann , die nicht mit Chlornatrium isomorph sind , und 
da diese Nebensalze nur in einem sehr geringen Maasc das letztere aus der Lösung 
deplaciren, so steigt natürlich mit der Aufnahme der Nebensalze auch das speci- 
lische Gewicht. Als Normalmaass gilt das specifische Gewicht =  1-20,  welche 
Dichtigkeit der einer gesättigten reinen Kochsalzlösung entspricht. Um so mehr 
das specifische Gewicht diese Zahl überschreitet, um so grösser ist danach das 
vorhandene Quantum der Nebensalze. Dieses Verhältniss ergibt sich auch sehr 
präcise aus den angeführten Dichtigkeitsbestimmungen der untersuchten Soolen, 
wie die folgende Tabelle zeigt, in welcher dieselben nach ihrem specifischen Ge
wichte in aufsteigender Reihe gruppirt sind. Eine gleichförmig aufsteigende Reihe 
bilden die nebenstehenden Mengen der Nebensalze, während der Chlornatrium- 
gehalt in allen nahezu der gleiche ist.

Soole aut dem W erk
ln 100 Theilen

Spec. Gew icht C bloroatriaro Nebeoaalze

Maria Empfängnis« . . 1-2012 24-35 1-52
G rem b erg e r................... 1-2089 24-81 1-97
M a x im ilia n ................... 1-2090 23-51 2 -6 7

1-2123 24-16 2-68
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Soole aus dem W erk
In 100 Theilen

Spec, Gewicht Chlornatrium Nebensätze

Plotz ................................. 1*2124 23*99 2-7 6
S c h n e e w e is ................... 1*212« 23-61 3*03
Johann E rnst . . . . 1*2127 23 45 3 3 8
H in te r s e n g ................... 1-2205 23-40 4 -1 5

Vergleicht man die beiden Soolen mit dem höchsten und niedrigsten speci- 
fischen Gewicht, so ergibt sich, dass die Differenz im Chlornatriumgehalte nur
0-95 Procent betrügt; durch das Mehr von 2-63 Procent Nebensalzen erscheint 
also nur dieses Quantum Chlornatrium aus der Lösung verdrängt. Aus allem dem 
geht hervor, dass nicht, wie einige Salinisten glauben, die Soolen mit dem relativ 
höheren specifischen Gewichte, sondern jene deren Dichtigkeit sich mehr der Zahl
1-20 nähert, die siedwürdigsten sind , und für die richtige Gattirung der Soolen 
geben genaue Dichtigkeitsbestimmungen einen hinreichenden verlässlichen Anhalts
punkt. Im Allgemeinen lässt sich ein specifisches Gewicht von 1*21 als die Grenze 
bezeichnen, welche auf eine grössere Unreinheit der Soolen deutet.

b) Soolen vom Haller Salzbergbau.

Der Untersuchung wurden die folgenden unterzogen:
1. Junge ungrädige Soole aus armen Gebirge („Leopold von Buch“ W erk) 

durch continuirliche Verwässerung erzeugt.
2. Junge vollgrädige Soole in „Leopold von Buch“ W erk durch continuir

liche Wässerung erzeugt und in einem reichen W erk zur vollen Vergütung gebracht.
3. 17 Jahr alte Soole durch intermittirende W ässerung in salzreichem Gebirge 

erzeugt; aus „Maximilians“-W erk.
4. 10 Jahr alte Soole in einem an Steinsalz und Gyps reichem Gebirge auf 

intermittirendem W ege erzeugt; auf dem „Rumel“-W erk.
5. 2 Jahr alte vollgrädige Soole durch continuirliche W ässerung erzeugt im 

„ Koberwein“-W  erk.
6. Vollgrädige Soole durch continuirliche W ässerung erzeugt in reichem 

Haselgebirge; „Fenner“-W erk.
7. 1jährige vollgrädige Soole durch intermittirende W ässerung erzeugt in 

mittelmässig reichem HascJgebirge; „Lehrbach“-W erk.
8. Vollgrädige Soole vom Hauptsoolcnciinent am Berge.
9. Vollgrädige Soole nach 2stüniligem Laufe bei der Hütte geschöpft.
Diese letztere Soole repräsentirt das zum Versieden kommende Auslaugungs-

product des Haselgebirges, welches durch Gattirung aus den auf den einzelnen 
W erken gewonnenen Soolen entsteht.

Nummer Specifiaches
G ew iehi

G ew icht von 
1 Kubikfuse Soo!e 

io Pfunden

G ehalt so  fiten 
StoflVn in 100 

Theilen d . -Soolen

1 Kubikfass Soole 
en th ä lt danaoh fixe 
Stoffe in Pfunden

i . 1-1465 6 4-663 19-08 12 338
2. 1-2045 67-934 25 -7 6 17-500
3. 1-2071 68-058 2 6 -5 9 18*097
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Nummer Specifiachei
Gew icht

Gew icht von 
1 Kubikfus* Soole 

io Pfuaden

G ehalt an fixen 
Stoffen in 100 

Theilen  d . Soolen

1 K n b ik fu »  Soole 
en th ä lt danach fixe 
Stoffe in Pfnnden

4. 1-2070 68•075 26-62 18-053
5. 1-2064 68-041 2 6 -3 7 17-942
6. 1-2005 6 7-708 25 -7 4 17-428
7. 1-1939 67-336 24-98 16-820
8. 1-2033 67-866 26 -1 8 17-767
9. 1 2026 67-827 25-92 17-581

Die empirischen Resultate der Analysen waren für 100 Theile der Soolen 
folgende:

Kammer
Schwefel*

»Sure C hlor Kalb M agnesia Kali Natron W asser

i . 0 -35 11-19 0-30 0 0 2 Spuren 9-67 80-92
2. 0 -32 15 37 0-21 0-13 0 -0 3 13-07 7 4 -2 4
3. 0 -2 7 13-83 0-22 0 -0 9 0 0 2 13-64 73-41
4. 0-31 15-86 0 -2 7 0-10 0 0 4 13-62 73-48
5. 0 -2 4 15-82 0-26 0 -1 7 0-01 13-60 73-63
6. 0 -27 15-37 0 -3 2 0-11 0-02 1 3 0 8 74-26
7. 0 -2 7 14-74 0 33 0 -1 7 0 03 12-44 75 02
8 . 0 -2 5 15-52 0 -3 0 0-15 0-01 1 3 1 6 73-82
9. 0 -23 15-50 0 -2 9 0-13 0-01 1 3 1 8 74-08

Aus diesen Daten geht hervor, dass die Soolen des Haller Salzbergbaues 
beträchtlich weniger Schwefelsäure enthalten, wie die in den Salzbergbauen der 
anderen Localitäten erzeugten. In der Tliat reicht auch die vorhandene Menge 
der Schwefelsäure nicht hin,  um die ganze Menge des gleichzeitig vorhandenen 
Kalkes und Kalis zu neutralisiren. Doch ist ohne Zweifel auch etwas schwefel
saure Natron vorhanden, denn es findet sich dieses Salz in einigen Ausschei- 
dungsproducten der Soolen. Es fehlt aber jeder sichere Anhaltspunkt zur Beur- 
theilung wie die vorhandene Schwefelsäure quantitativ an die Rasen vertheilt ist. 
Da die Soolen keine Kohlensäure enthalten, so ergibt sich jedenfalls als nothwen- 
dige Folge, dass ein Theil des Kalkes als Chlorcalcium vorhanden sein müsse, 
eine Verbindung, die in allen übrigen Soolen nicht mit Wahrscheinlichkeit als 
präexistirend angenommen werden konnte. Eine weitere Folge davon ist, dass 
aus diesen Soolen durch den Versiedungsprocess der Kalk nicht so vollständig 
abgeschieden werden kann, wie aus jenen, welche diesen Bestandtheil in der wenig 
löslichen Verbindung mit Schwefelsäure enthalten. Und das ist auch thatsächlich 
der Fall. Die an dieser Saline abfallende Mutterlauge enthält ein beträchtliches 
Quantum Kalk, wie im Folgenden gezeigt werden wird, der nur in einer leichtlös
lichen Form (als Chlorcalcium) dahin gelangen kann, während der Gyps fast 
vollständig während der Verdampfung der Soolen aus'gefallt werden muss. Es 
linden sich daher auch nur Spuren von Kalk in den Mutterlaugen der anderen 
Salinen vor.

In der nachstehenden Berechnung ist aus der gefundenen Menge Schwefel
säure schwefelsaures Kali und ein, der erübrigenden Menge Schwefelsäure ent
sprechender, Theil des Kalkes, als Gyps, die restirende Menge des Kalkes als Chlor
calcium angenommen worden.
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1. 2. 3. 4. 5. e. 7. 8.

= =
9.

Schw efelsaurer Kalk . . . 0-39 0-51 0-44 0-47 0-39 0-44 0-42 0-40 0-37
Schwefelsaures K a li . . . . Spuren 0 05 0-03 0-07 0 0 2 0-03 0-05 0-02 0 0 2

O i l Spuren 0-08 0-13 019 0-27 0-30 0-27 0-37
C hlorm agnium ................. 0 0 4 0-31 0-20 0-23 0-40 0-27 0-40 0-35 0-31

. C h lo rn a triu m ................... 18-27 24-94 25-75 25-72 25-40 24-71 23-48 24-86 24-88

S u m m e  . . . 19 01 23-81 26-50 26-62 26-40 25-72 24-65 25-90 25-95

Gefundener Abdampf-
Rückstand ................... 19 08 25-76 26 59 26-52 26 '37 25-74 24-98 2618 25-92

Summe der Nebensalze . 0-74 0-87 0-75 0-90 1-00 1-01 1-17 1-04 1-07

Gehalt in 100 Theilen des fixen Rückstandes:

i. 2. 3. 4. K. 6. 7. 6. 9.

96-11 96-63 97-17 96-62 96-22 96-08 95-26 A5-99 95-88

N ebensalze........................ 3 -89 3 -3 7 2-83 3-38 3 178 3-92 4 -7 4 4 0 1 4 1 2

Brom lässt »ich in geringen Spuren auflinden. ebenso sehr kleine Quantitäten 
von Eisen.

Die Zusammenstellung ergibt, dass die Soolen bedeutend reiner sind wie 
jene von Hallein und ohne Ausnahme den allerreinsten Soolen von Ischl und Hall
statt gleichstehen, ihre specifischen Gewichte sind daher auch niedriger als die 
der meisten übrigen Soolen, während der Gehalt an Chlornatrium mehr variirt. 
Die folgende Zusammenstellung veranschaulicht dieses Verhältniss, in der die Soolen 
nach ihrem aufsteigenden Dichtigkeitsgrade gruppirt sind : <)

Soole au« dem Werk
In 100 Theilen

Spec. Gew icht Chlornalriom N ebeoaalzs

L ehrbach ................................................................................ 1-1939 2 3 -48 1 1 7
Fenner ..................................................................................... 1-2005 24-71 1-01

1-2026 24-88 1 -0 7
Vom Haupt-Soolencim ent am B e r g e ............................ 1 2033 2 4 -86 1-04
Leopold von B u c h .............................................................. 1-2045 2 4 -94 0 -8 7
K o b e r w e in ............................................................................ 1-2064 25-40 1 -0 0
R u m e i ..................................................................................... 1-2070 25-72 0 -9 0
M a x im il ia n ............................................................................ 1-2071 25-75 0-75

' )  Die n icht gesättig te Soole Nummer 1 is t ,  als für diese Darstellung ohne Bedeutung 
: weggelassen.
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Die Regelmässigkeiten in dem Verhältnisse des specifischen Gewichtes zur 
Menge der Nebensalze treten bei diesen Soolen nicht hervor, weil ihr Gesammt- 
gehalt an fixen Stoffen last durchweg geringer ist als das Quantum aufgelöster 
fixer Masse in einer gesättigten reinen Kochsalzlösung beträgt. Ferner ist der 
Gehalt an Chlornatrium ein mehr wechselnder, so dass hiedurch das specifische 
Gewicht fühlbar influencirt wird.

Aber keine der Soolen besitzt ein specifisches Gewicht von 1-21 und es hätte 
sich daher schon hieraus ohne einerweiteren Zerlegung des fixen Gehaltes schliessen 
lassen können, dass die Soolen sehr rein sind. Die Summe der Nebensalze ist 
überhaupt so gering, dass die Differenzen in ihrer Menge selbst bei genauer Be
stimmung des specifischen Gewichtes nicht hervortreten können.

D ie S a l i n e n - P r o d n c t e .
a) Von H a l l e i n .

1. Das S p e i s e s a l z .  Bei der Blanksalzerzeugung wird wie schon im Ein
gang erwähnt wurde, nichts als die Pfannsteine und Mutterlaugen abgesondert, 
das ganze wahrend des Siedprocesses auskrystallisirende Salzgemenge dagegen 
als Consumtionssalz verwerthet. Die Untersuchung desselben gab für 100 Theile 
folgende Resultate:

Schwereisäure . .  .  1-28 Schw efelsaurer Kalk 1-33
C h lo r ................... .  .  58 -6 6 Schw efelsaures Kali 1 -0 9
K a l k ................... .  .  0 -5 5 Chlormagnesium . 0 7 9
Magnesia . . . .  .  0-33 Chlorkalium .  .  . 1-56

Chlornatrium  .  .  . 9 4 ‘48
Natron . . . . .  .  50 07 W a s s e r ................... 0 -7 5
W asser . . . .

Die Untersuchung des fixen Rückstandes der sämmtlichen an dieser Saline 
verarbeiteten Soolen hatte ergeben, dass er im Durchschnitt aus 89-66 Procent 
Chlornatrium und 10-34 Procent Nebensalzen besteht. Vergleicht man dieses 
Resultat mit der Zusammensetzung des producirten Speisesalzes, so ergibt sich, 
dass durch den Siedeprocess im Durchschnitt 46 Procent von den Nebensalzen 
abgeschieden werden, respective in den Pfannstein und die Mutterlaugen übergehen. 
W enn man bedenkt, dass bei der Blanksalzerzeugung das Dörren des gewonnenen 
Salzes entfallt, welches, wie ich nachgewiesen habe, zugleich eine weitere Reini
gung des Productes bewirkt, so ist die Leistung der Saline eine vorzügliche, und 
dies um so m ehr, als die verarbeiteten Soolen kaum reiner sind wie die in Aussee 
gewonnenen, jenen von Ischl, Hallstatt und Hall aber bedeutend nachstehen.

2. Der P f a n n e n s t e i n .  Die Analyse ergab folgende Resultate:

S ch w efe lsäu re ................... . 16-17 Schw efelsaurer Kalb . . . . 13-99
. 42-03 Schw efelsaures Kali . . . . 2 -6 2

K a lk ...................................... . 5 -7 6 Schw efelsäure Magnesia . . 0 -0 5
M ag n esia ............................. . 0 -017 Schwefelsaures Natron . . . 11-91
K a l i ...................................... . 1 -42 Eisenoxyd, T honerde . . . 1 -6 0
N a tro n ................................. . 41 -9 0 C h lo rn a triu m ........................ . 69 -26
Thonerde und Eisenoxyd . 1 -60 W a s s e r .................................. . 0 -6 7
W asse r ................................. . 0 -57

Da in dem Pfannsteine die Magnesia nicht wohl als in der Form des leich* 
löslichen Chlormagnesiums befindlich vorauszusetzen is t , so wurde dieselbe als
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schwefelsaures Salz berechnet. Die Summe der Nebenbestaud theile ausser Koch
salz beträgt sonach im Pfannsteinc 30-34 Procent.

3. Die M u t t e r l a u g e  (Laabsoole). Nach jeder Campagne wird die in der 
Pfanne rückständige Mutterlauge in ein Reservoir (Laabstube) ablaufen gelassen, 
wo sie durch freiwillige Krvstallisation noch ein beträchtliches Salzquantum ab
setzt. Die von einer 14tägigen Sied-Campagne herstammende Mutterlauge ergab 
folgende Resultate:

Specifisches Gewicht 1 -2334.
1 Kubikfuss wiegt danach 69-K64 Pfund.
Der Gehalt art fixem Rückstand betrug 28 -76 Procent.
1 Kubikfuss der Lauge enthält danach 20-00(5 Pfund Salze.
Die Zerlegung des fixen Rückstandes derselben ergab für 100 Theile:

Schwefelsäure . . 2 -75 Schwefelsäuren Kalk . 0-12
C h lo r . . . . . 14-60 Schw efelsaures K a li . 2-86 .
Kalk . . . . „ Natron 2 -4 3 S)-4B
Magnesia . . 1 -70 Chlonnagnesium . . 4 -0 4 Neben

Chlornatrium . . . . 1 9 '0 8  1 salze.
Natron . . . 11-17 E is c n o x v d ................... Spuren
Eisenoxyd . . W a s s e r ........................ 71-24
W asser . . . . . 71-24

100 Theile des fixen Rückstandes der Mutterlauge enthalten danach 66-88 
Theile Chlornatrium und 33-12 Theile Nebensalze. *

Aus diesen Mutterlaugen setzt sich durch freiwillige Verdunstung derselben 
in den Reservoirs (Laabsfuben) ein nicht unbeträchtliches Salzquantum ab, welches 
in seiner Zusammensetzung sich nur wenig von dem während des Siedeprocesses 
gewonnenen Kochsalze unterscheidet, wie die folgenden Resultate der Analyse zei
gen. In 100 Theilen wurden nämlich gefunden:

Schwefelsäure . . . 1-61
C h lo r .............................38-44
K a l k .............................0 -70
M a g n e s ia ..................ü • ‘22
K ali.................................1-Ü4
N a t r o n ........................S0-16
W a s s e r ........................O'HO

Schwefelsaurer Kalk . 1-70 
Schwefelsaures Kali • 1*33 
Chlorniagnesiuin . . 0-51 
Clilorkalium . . . .  1 '3 0  
Chlornatrium . . . .  94-66  
W a s s e r ........................0 50

4-84
Neben
salze.

Bei dem Siedeproeesse in Hallein zeigt sich zuweilen eine eigentüm liche Er
scheinung, welche auf den Betrieb störend wirkt. Es ist dies das Entstehen einer 
krystallinischen Haut auf der Oberfläche der Flüssigkeit in der Pfanne, welche 
die weitere Verdampfung des W assers hindert. Man beugt der Bildung dieser 
Haut durch Einlassen frischer Soole vor, was indessen dieselbe nicht immer besei
tigt. Eine Untersuchung dieses Krvstnllisatioiisproductes gab folgende Resultate für 
100 Theile:

Schwefelsäure 
Chlor . . . 
Kalk . . . . 
Magnesia . .
K ali...................
Natron . . .

2-12
48-13

(M S
1-48
1-99

39-91
W asser . ................... 17-07

Schwefelsäuren Kalk 0 -36  
Schwefelsaures Kali . 3 -68 

„ Nutron 0 -3 9  
Chlormagnesium . . 3 -52  
Chlornatrium . . . .7 4 - 9 8  
W a s s e r ........................17-07

Dass die Magnesia in dieser Ausscheidung als Chlorid enthalten sei, ist nicht 
gut denkbar. Vielmehr lässt sich annehmen, dass das schwerer lösliche Doppel
salz von schwefelsaurer Magnesia und schwcfelsaurem Kali sieh bilde. Es fehlt

K. k. g e o lo g is c h e  UeichitDSUU. 1 5 . Band. 1 8 6 S . III. H eft . 49
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indess an sicheren Anhaltspunkten zur Beurtheilung, welche Salzcombination wirk
lich vorhanden sind.

So viel ist jedenfalls sicher, dass dieses Product der Versiedung weit reicher 
an Nebensalzen is t, wie das gewöhnlich im Laufe der Campagne auskrystallisi- 
rende Kochsalz. Auf den wasserfreien Zustand berechnet, sind nämlich darin neben 
9 0 4 3  Procent Chlornatrium 9K 7 Procent Nebensalze enthalten, während das an 
dieser Saline gewonnene Kochsalz im wasserfreien Zustande durchschnittlich nur 
4-80 Proccnt Nebensalze enthält. Die Soole, bei deren Yersiedung sich die in 
Rede stehende Krystallhaut gebildet hatte, enthielt bei einem specifischen Gewichte 
von 1-2090 in 100 Theilen folgende Bestandtheile:

Schwefelsäure . . . 0*65
C h lo r .............................15-63
K a l k ............................ 0 -11
M a g n e s i a ....................0 -25
K a l i .............................0 -19
N a t r o n ........................13-26
W a s s e r ........................73-16

Schwefelsäuren Kalk . 0*27 
Schwefelsaures Kali . 0 -35  

„ Natron 0 -58  
Chlormagnesium . . 0*59 
Chlornatrium . . . .  25-03 
W a s s e r ........................ 73 -1 6

100 Theile des fixen Rückstandes dieser Soole enthielten daher:

93-33  Chlornatrium und 
6*67 Nebensalze.

Aus dieser Zusammensetzung der Soole lässt sich das berührte Phänomen 
nicht erklären, denn sie zeigt, dass die Soole durchaus nicht unreiner ist wie die 
übrigen, deren Untersuchung im Vorhergehenden angeführt wurde. Die Bildung 
der Krystallhaut wird daher auch mehr in jeweiligen Temperaturunterschieden 
während des Siedeprocesses wie in der chemischen Zusammensetzung der verar
beiteten Lauge zu suchfen sein, und ein Wechsel dieser würde wohl auch zur 
Beseitigung des Phönomens führen.

b) Von H a l l .

1. Das C o n s u m t i o n s s a l z .  Untersucht wurden drei Proben, und zwar von 
dem im Anfänge, in der Mitte und am Ende der Campagne sich ausscheidenden 
Salze. Eine Scheidung derselben für den Absatz findet nicht statt.

S a lz  v o in Schwefel-
säare Chlor Kalk Magnesia Natrou Wasser

I. Anfang di r  Campagne . . . 0-31 58-63 0-58 0 1 3 50-54 1-89
II. der Milte „ „ . . . 0 -3 6 58-59 0-49 0-21 50-36 2118

III. Ende „ „ . . . 0 -45 57-89 0-59 0-31 49-10 3-75

Die. Zusammensetzung des auf dieser Saline fabrinirten Kochsalzes ist darnach:
1. 11. lll.

Schwefelsaurer Kalk . . 0-75 0-61 0 -7 6
C b lo rc a lc iu m ................... 0 -4 4 0 -4 8 0-55
C hlorm agniu in ................... 0 -4 7 0-71
Chlornatrium . . . . 9 5 -77 93-46 93-94
W a s se r ................................. 2-68 3-75



Das Mittel dieser Resultate is t :
Schwefelsaurer Kalk . . . 0 -7 0  ) c  A

.................... • : »  A mC hlorm agnium ........................ 0 -49  )
C h lo rn a tr iu m ........................9 5 -OS
W a s s e r ......................................  2 -77

9 9 -SO

womit die durchschnittliche Zusammensetzung des Kochsalzes, wie es in den 
Handel kommt, gegeben ist.

Das überaus leicht lösliche Chlorcalcium gelangt als Beimengung in das Koch
salz natürlich nur durch die anhaftende Mutterlauge, die nicht vollständig ablauft.

W ie die vorstehende Analyse und ihr Vergleich mit jenen von dem an anderen 
Salinen erzeugten analogen Producte zeigt, ist das hier gewonnene Kochsalz 
sehr rein.

2. Die M u t t e r l a u g e .  Das specifische Gewicht derselben ergab sich 
=  1-2112.

Gewicht von 1 Kubikfuss in Pfunden . . .......................................68-312 .
Gehalt an fixen Bestandteilen in 100 T h e i l e n ........................ ....  26-66 .
1 Kubikfuss der Mutterlauge enthält danach fixe Bestandtheile 

in P funden .......................................................................................................... 18-212.
In 100 Theilen der Mutterlauge wurden folgende Bestandtheile gefunden:

S chw efe lsäu re ........................ 0 -09
C h l o r ...................................... 16-43

K a lk ........................................... 0-71
M ag n esia .................................  1*20
K a l i ...........................................  0 -80

N a t r o n ......................................10-48
W a sse r ......................................73-34

Brom ist deutlich darin nachweisbar, auch Jod wenn ein grösseres Quantum 
derselben eingeengt wird. Der letztere Bestandtbeil bildet sonach einen Ausnahms
fall, da in allen Soolen von den anderen Bergbauen Jod nicht aufzufinden war.

100 Theile der Mutterlauge enthalten somit an Salzen:
Schwefelsaures Kali . . .  0 -24

C h lo rk a liu m ........................I  -10
Chlormagnesium . . . .  2 -8S
C hlorcalcium ........................  1 -97
C h lo rnatrium ........................ 20-56

S u m m e  . 26-72  

Directe gefunden . . . . 26*66

In 100 Theilen des fixen Rückstandes der Mutterlauge sind danach en thalten :')
Schw efelsaures Kali 0 -90
Chlorkalium . . . .  4 '1 2  > „  ,
Chlormagnesium . . 10-89  ) t  U m I”  6 «o
Chlorcalcium . . . 7 -2 8  '  Nebensalze 22-89.
Chlornatrium . . . 77-11

Die Zusammensetzung dieser Mutterlauge unterscheidet sich nicht unbeträcht
lich von jener der an den anderen Salinen gewonnenen Mutterlaugen. Schwefel
säure Salze sind zunächst nur in sehr untergeordneter Menge zugegen. W ährend 
in den Mutterlaugen sonst ein beträchtliches Quantum schwefelsaures Natron vor-

[ 1 3 ]  Der Salinenbetrieb an den Sud werken zu Hallein und Uall in chemischer Beziehung. 381

*) Berechnet auf die Menge des directe gefundenen fixen Rückstandes.
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gefunden wird, fehlt hier dieser Bestand theil ganz, oder sollte welches auch darin 
vorhanden sein, so könnte die Quantität nur eine ganz unbedeutende sein, da 
überhaupt im Ganzen sehr wenig Schwefelsäure vorhanden ist. Dagegen findet 
sich eine beträchtliche Menge Chlorcalcium, ein B estandteil, der in den anderen 
Mutterlaugen ganz fehlt, so wie überhaupt Kalksalze fast nur als Spuren darin 
Vorkommen. Das Vorhandensein von Kalk in der Mutterlauge liefert einen directen 
Beweis, dass schon die Soolen Chlorcalcium enthalten, denn nur in dieser leicht 
löslichen-Form kann sich der Kalk durch die ganze Siedemanipulation hindurch 
gelöst erhalten. Eine secundäre Bildung aber von Chlorcalcium aus Gyps wäh
rend des Siedeprocesses ist nicht gut denkbar. Zudem enthalten auch die Haller 
Soolen, wie schon früher ersichtlich gemacht w urde, mehr Kalk als dem Aequi- 
valente der vorhandenen Schwefelsäure entspricht.

3. Sogenannte „ G y p s - S c h i l f e n “ vom Pfannenboden. Es ist dies ein sehr 
harter Pfannstein, der sich in dünnen Schichten am Boden der Pfannen absetzt.

E r besteht in 100 Theilen aus:
Schwefelsaurem Kalk . . ö 8 '0 6  

„ Magnesia 0 '4 2
99 X l A t l U I I  •  v i a

T h o n ......................................  0 -2 2
E is e n o x y d ............................. 0*14

C hlornalrium ........................ 33*00
W a s s e r .................................  3*12

09*13

4. A n s ä t z e  in d e n  E i n s c h l a g  w e r k e n .  Diese bestehen lediglich aus 
schön krystallisirtem wasserhaltigen schwefelsaurem Kalk: CaO * SOa +  2 HO. 
Die gleiche Zusammensetzung haben Ansätze in den Röhrcnleitungcn, welche 
ich von dort untersuchte, nur ist denselben ein kleines Quantum Eisenoxyd bei
gemengt, wodurch sie roth gefärbt erscheinen.

An der Saline in Hall wird die Soole, bevor sie in die Pfanne gelangt, in 
kleineren Vorwärmpfannen längere Zeit erhitzt. Diese sehr zweckmässige Opera
tion bewirkt, dass sich ein beträchtlicher Theil der wenig löslichen verunreinigen
den Nebenbestandtheile zu Boden setzt und daher in den eigentlichen Siedepfan
nen schon eine viel reinere Lauge zum Abdampfen kommt. Eine Untersuchung 
dieses Bodensatzes aus den Vorwärmpfannen ergab folgende Bestandtheilc für
100 Theile:

T h o n ......................................  6*80
E is e n o x y d ............................  4*66
C hlo rn a triu m ........................ 2 -33
Schwefelsäuren Kalk . . . 84-06
W a s s e r .................................  1-61

99*46

S. In den Reservoirs, in welchen die Mutterlaugen gesammelt werden, kry- 
stallisirt ein nicht unbeträchtliches Salzquantum heraus. Die Zummensetzung des
selben ist nicht wesentlich verschieden von dem gegen den Schluss der Sied-Cam- 
pagne gewonnenen Kochsalze.

100 Theile enthielten nämlich:
Schwefelsäuren Kalk . . . 0*07
C hlorcalcium ........................  0*22
C h lo rm a g n iu m ...................  1 -9 2

C h lo rnatrium ........................90-28
W a s s e r .................................  6 -76

99*28



In neuerer Zeit wird an dieser Saline ein Viehlecksafz erzeugt, welches aus:

9ü Procent Kochsalz,
3 „ Steinsalz,
1 „ Eisenoxyd,
1 „ Kohlenstaub

zusammengesetzt wird.
Der Abfall sämmtlicher Nebenproducte ist im Ganzen nicht sehr beträchtlich, 

wie es sich als eine nothwendige Consequenz aus der Beschaffenheit der Soolen 
ergibt.
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W as die ökonomische Seite der Fabrication an den beiden hier abgehandelten 
Salinen anbelangt, so geben die folgenden Augaben hierüber Aufschluss:

Im Jahre 1862 wurde auf der Saline zu H a l l e i n  ein Soolenquantum von 
1,736.800 Kubikfuss mit einem Brennstoffaufwande von 4*514 Kubikklafter 
( =  9 -028 Klafter 36") weichen Holzes versotten und hiebei 265*599 Centner 
Salz gewonnen; daher wurden mit 1 Kubikklafter Sudholz 58*83 Centner Salz 
gewonnen.

Im Jahre 1863 belief sich die gewonnene Salzmenge auf 278*801 Centner 
und es wurden 1,778.222 Kubikfuss Soole mit einem BrennstofTaufwaude von 
4*9ö3 Kubikklafter ( =  9*906 Klafter 36") weichen Holzes gewonnen. Dies 
ergibt für 1 Kubikklafter Holz 56*28 Centner Salz. Nehmen wir eine Klafter 36zöl- 
ligen weichen Holzes zu 20 Centner an, so wurden also an dieser Saline im Mittel 
mit 1 Centner Holz 1*44 Centner Salz gewonnen.

Der Mittelhalt der dort zur Verwendung kommenden Soolen beträgt nach 
den angeführten Analysen per Kubikfuss 18*266 Pfund fixen Rückstand und 
50*020 Pfund W asser. Nimmt man an, dass per Kubikfuss Soole 17*5 Pfund als 
reines Kochsalz gewonnen werden, während der übrige Theil des fixen Rückstan
des als Pfannstein aufbrennt uud in den Mutterlaugen aufgelöst bleibt, so mussten 
also um 1*44 Centner Salz zu gewinnen, 411*6 Pfund W asser verdampft werden, 
wobei die im Salze zurückbleibcnde Feuchtigkeit unberücksichtigt bleibt. Dieses 
Quantum W asser wurde aber mit 1 Centner Holz verdampft, daher mit 1 Pfund 
Holz 4*1 Pfund W asser.

W enn man den absoluten WärmeeiTect des Holzes zu 3000 Calorien annimmt, 
so können mit 1 Pfund Holz 4*6 Pfund W asser verdampft werden. Das Ausbrin
gen an dieser Saline entspricht also 89*1 Procent von der theoretisch angenom
menen Wärmeleistungsfähigkeit des Holzes, ein bemerkenswerth günstiges Resul
tat, wenn man auch berücksichtigt, dass bei der Blanksalzerzeugung, vermöge der 
im Salze zurückbleibenden Feuchtigkeit, die Ausbeute relativ etwas höher erscheint, 
wie bei der Darstellung von Stöckelsalz.

Die jährliche Erzeugung vonKochsalz beträgt in Ha l l  240— 250.000 Centner. 
Erfahrungsmässig sind 5*73 bis 5*75 Kubikfuss Soole zur Gewinnung von 1 Cent
ner Salz erforderlich. Der Verbrauch an Kohle, welche ausschliesslich zum Sudbe
trieb verwendet wird, beziffert sich jährlich im Durchschnitte auf 120.000 Centner.

Im Jahre 1863 betrug der Verbrauch an Kohle 49.396 Centner Grobkohle und 
53.459 Centner Kleinkohle. Eine ausführlichere Darstellung der au dieser Saline 
erzielten ökonomischen Effecte in pyrotechnischer Beziehung habe ich bereits in 
den Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt, Jahrgang 1864, II. Heft, 
Seite 199, mitgetheilt. Der Vollständigkeit wegen möge das Wesentliche daraus 
hier nochmals angeführt w erden:



3 8 4 Karl Kitler v. (lauer. [1 6 ]

Im zweiten Semester des Jahres 1864 wurden mit 1 Centner Häringer Klcin- 
kohle 190 und mit 1 Centner Stückkohle von eben daher, 210 Pfund Salz erzeugt. 
Nach meinen Untersuchungen beträgt das Aequivalent der besten Stückkohle von 
Häring 11 Centner für eine 30zöllige, oder 13*2 Centner für eine 36zöllige Klafter 
weichen Holzes, wonach mit diesem Kohlenquantum 92 Centner W asser verdampft 
werden können. Im Durchschnitt sämmtlicher Untersuchungen wiegt 1 Kubikfuss 
der beim Bergbau in Hall gewonnenen Soolen») 67-8 Pfund und enthält:

17-6  Pfund fixen Rückstand,
50 • 2 W asser.

Diese Soolen sind also um ein geringes ärmer an fixem Gehalte, wie jene von 
den übrigen Bergbauen. Nimmt man an, dass per Kubikfuss Soole 17 Pfund Koch
salz gewonnen w erden, so können mit einer 36zölligen Klafter Holz oder mit 
13-2 Centner Häringer Steinkohle 179*6 Kubikfuss Soole verdampft und 30-5 Cent
ner Salz gewonnen w erden, oder mit 1 Centner Häringer Stückkohle können 
231 Pfunde Salz gewonnen werden. Nun werden aber an dieser Saline mit 1 Cent
ner 210 Pfund Salz wirklich gewonnen, daher der praktisch erzielte Nutzeffect 
aus derKohle 90-9 Procent von dem theoretisch nach meinen Untersuchungen dieser 
Kohle berechneten entspricht. Auch bei dieser Berechnung ist die Menge des im 
gewonnenen Kochsalze zurückbleibenden W assers unberücksichtigt geblieben.

In neuerer Zeit werden an der Saline in Hall in Folge eines Auftrages des 
hohen k. k. Finanzministeriums auch Versuche gemacht mit Traunthaler Braun
kohle zu heizen. Bekanntlich wurden schon vor vielen Jahren ähnliche Versuche 
auch in Ebensec begonnen und bis in die neueste Zeit fortgesetzt, aber mit sehr 
ungünstigem Erfolge.

Die Salinendirection in Gmunden hat zu wiederholten Malen nachzuwciscn 
gesucht, dass bei Anwendung von Traunthaler Braunkohle gegenüber von Holz 
nicht nur kein ökonomisches Resultat zu erzielen sei, sondern dass die Verwen
dung dieses Brennmateriales geradezu einen finanziellen Schaden dem Staate ver
ursachen würde. Diese Berechnungen sind natürlich lediglich abhängig von den 
zu Grunde gelegten Holzpreisen. Um aber über den wahren W erth des Holzes 
in den Salzkainmcrgütern volle Sicherheit zu erlangen, bedürfte es einer sehr 
eingehenden Enquete.

Die Finanzverwaltung wollte nun die Ergebnisse, welche in Ebensee erzielt 
wurden, nicht schon als alleinig maassgebend in dieser wichtigen Frage betrachten, 
und hat die Saline Hall betraut, nochmals die Versuche über Braunkohlenheizung 
aufzunehmen. Die Wahl dieses Versuchsortes ist als eine entschieden glückliche 
zu bezeichnen, denn es w ar hier schon die Beheizung mit fossiler Kohle thatsäch- 
licli durchgel'ührt worden, und wie im Früheren nachgewiesen wurde, mit ent
schiedenem Erfolge. Die Herren v. S c h w i n d ,  v. K r a i n a g  und Vogel  haben 
sich der Arbeit mit wissenschaftlichem Geiste und mit der Ambition zu reussiren 
unterzogen. Die Versuche waren zur Zeit meiner Anwesenheit in Hall noch nicht 
vollends abgeschlossen, aber einige sehr wichtige Thatsachen waren bereits 
fcstgestellt. So namentlich war es gelungen, den schlechtesten Abfall der Traun
thaler Kohle auf Treppenrösten und unter künstlicher Luftzuführung mittelst 
Ventilatoren zur Verwerthung zu bringen. Jede Partie der zur Verwendung kom
menden Kohle wurde erst auf dokimastischein W ege geprüft, genau gewogene

1) Die niclitgesältigte Soole Mr. I wurde in die Berechnung natürlich nicht einbezogen.



Mengen davon zur Verbrennung gebracht, und die erhaltenen Salzquantitäten re- 
gistrirt. Hand in Hand damit wurden fortwährendeVeränderungen in denFeuerungs- 
anlagen vorgenommen, um zur vollständigen Einsicht zu gelangen, unter welchen 
Verhältnissen die höchst möglichen Heizeffecte zu erzielen seien. Unter solchen 
Bedingungen muss natürlich ein Resultat erzielt werden, welches einen verläss
lichen Anhaltspunkt zur Beurtheilung der Sache bildet. Es wäre sehr wünschens
w e r t ,  wenn seiner Zeit die von den Herren v. K r a i n a g  und Vogel  gesammelten 
werthvollen Daten publicirt werden möchten, weil sie einerseits im Allgemeinen 
für die Anwendung der Braunkohlen in der Technik schätzbare Winke liefern 
möchten, und dann weil sie insbesonders im Salinenbetrieb an anderen Punkten zur 
Richtschnur dienen könnten.

[ 1 7 ]  Der Salinenbetrieb an den Sudwerken zu Hallein und Hall in chemischer Beziehung. 3 8 5

Mit dem vorliegenden Berichte ist nun die Arbeit über einen abgeschlossenen 
Zweig des österreichischen Salzwesens vollendet.

Die bisher geschilderten Salinen bilden in soferne eine zusammengehörige 
Gruppe, als einerseits das dort verarbeitete Materiale, die Soolen, gewonnen durch 
Auslaugen des Haselgebirges, das gleiche ist, so wie auch die Haupterzeugung 
von Salz dieselbe ist. Das in weitaus grösster Menge erzeugte Product bildet nämlich 
Sudsalz, während die Gewinnung von Steinsalz eine nur ganz untergeordnete ist.

Die Zusammensetzung der an den sämmtlichen Bergbauen zu Ischl, Hallstatt, 
Aussee, Hallein und Hall gewonnenen Auslaugungsproducte ist im Wesentlichen 
so wenig verschieden, dass dadurch die entschiedene Gleichförmigkeit des Salz
gebirges (Haselgebirges) auf seine ganze weite Erstreckung constatirt erscheint.

Wohl wechselt local das Verhältniss des löslichen Antheils zum unlöslichen, 
aber der erstere ist doch immer so reichlich vorhanden, dass an allen diesen 
Punkten durch Auslaugung in nicht allzulanger Zeit gesättigte Soolen erhalten 
werden können.

Der Gehalt an Chlornatrium schwankt in allen untersuchten Soolen zwischen 
23-10 bis 25-11 Procent, jener an Nebensalzen zwischen 1-22 bis 4-73 Procent. 
In den allerreinsten dieser Soolen verhält sich die Menge des Chlornatriums zu 
den Nebensalzen für 100 Theile des fixen Rückstandes wie 9 5 - 4 :  4 - 6 ,  in den 
allerunreinsten wie 83 : 17; dieses letztere Verhältniss ist aber ein isolirter Fall 
und bezieht sich auf das Auslaugungsproduct einer ausnahmsweise sehr mit leicht 
löslichen Salzen verunreinigten Pai-tie des Ausseer Salzgebirges, während im 
grossen Durchschnitte in 100 Theilen des fixen Rückstandes der Soolen 91— 92 
Theile Chlornatrium und nur 8— 9 Theile Nebensalze enthalten sind.

Diese Gleichförmigkeit der Soolen bewirkt auch, dass das gewonnene Koch
salz an den sämmtlichen Salinen fast g le ichw ertig  is t, d. i. nahezu den gleichen 
Procentgehalt an Chlornatrium besitzt.

Unter den verunreinigenden Nebensalzen spielen Gyps, schwefelsaures Na
tron und Chlormagnesium die Hauptrolle, Kalisalze sind durchwegs nur in gerin
ger Menge vorhanden, kohlcnsaure Salze fehlen aber gänzlich.

Bei eiiier allfälligen Verarbeitung der an den Salinen gewonnenen Neben- 
producte ist es daher immer das darin noch enthaltene Chlornatrum, was vor
züglich in Betracht kommen möctite.
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XI. H öh en m essu n gen
als Nachtrag und Berichtigung der in H a i d i n g e r ' s  „Naturwissenschaft
lichen Abhandlungen, III. Band. 2. Abth. Seite 3 7 “ veröffentlichten Reihe von

Bestimmungen.

Von Philipp Otto W e r d m ü l l e r  von Elgg.
V orgeleg t in  der Sitzung der b. k. geologischen R eiclisauslnlt am 18. Juli 1863.

Seit Publicirung der in der Aufschrift erwähnten Reiht; von Höhenmessungen 
hat Schreiber dieser Zeilen Gelegenheit gehabt, einige Punkte neu zu bestimmen 
und für schon bestimmte durch Wiederholung der Messung verlässlichere W ertke 
zu erhalten.

Die erhaltenen Resultate sind im nachfolgenden Verzeichnisse niedergelegt, 
über welches nur sehr wenig zu bemerken ist —  nämlich:

1. Die alphabetische Anordnung wurde vorgezogen, weil die Zahl der Punkte 
nicht so gross ist um eine topographische Gruppirung zu rechtfertigen.

2. Die eingeklammerten Nummern beziehen sich auf den erwähnten Aufsatz 
in H a i d i n g e r ' s  naturwissenschaftlichen Abhandlungen.

3. Wo mehrere Bestimmungen gemacht wurden, liegt von einer zur anderen 
stets ein Zeitintervall yon mindestens 24 Stunden. Mehrere Beobachtungen 
innerhalb eines kürzeren Zeitintcrvalles wurden rücksichtlich ihres Mittelwerthes 
nur als eine Einzige behandelt.

Es wurde dieses Verfahren aus dem Grunde befolgt, weil wiederholte 
Bestimmungen nicht den Zweck haben können, die ohnedies verschwindend kleinen 
Fehler der Ablesung, sondern die vielfach grösseren aus meteorologischen 
Schwankungen entstehenden Abweichungen zu eliininiren.

Diese Schwankungen gehen meist nur langsam vor sich, und es ist daher 
nothwendig von einer Beobachtung zur audern so viel Zeit verstreichen zu lassen, 
um annehmen zu können, dass keine nachfolgende Beobachtung demselben zu
fälliger Einflüsse ausgesetzt gewesen sei, welcher auf die vorangehende gewirkt 
hatte.

4. Die benützten Barometer waren theils mit jenem der meteorologischen 
Centralanstalt, theils mit jenem der Sternwarte in W ien verglichen, welche Punkte 
auch als Fundamentalstationen bei Berechnungen der Beobachtungen benützt 
wurden. Fiel einö solche zwischen zwei Ablesungen an der Fundamental
station, so wurden Barometer- und Thermometerstand, der Zeit proportional, 
interpolirt.

5. Bezüglich alles Übrigen wird auf den Aufsatz in den naturwissenschaft
lichen Abhandlungen verwiesen.



HShen.
(in Wiener Fuss.)

M ittel

1. A d m o n t ,  Pflaster der S tif tsk irc h e ................................................. 2024

HfihenmeasuDgen. 3 8 7

Der Kataster gibt: 2182 
Vermuthlich bezieht sich jedoch diese Zahl, wie noch mehrere andere 

des B a u m g a r t  n e r ’schen Auszuges, auf die Thurmspitze.
2. A s p a n g  (O ber-), Kirchenpflaster 15 0 3 .1 8 3 9 .1 5 2 5 .1 5 3 9 .1 5 2 6  1525

(1 )  g ib t: 1S27
3. A u s s e e, Pflaster der Pfarrkirche, nächst der P o s t .................... 2024

4. B ö c k s t e i n ,  W irthshaus nächst dem Amalgamirwerke, Fuss-
boden. (4 9 ) gibt: 3 5 4 8 .— D afür diesen Punkt Hofgastein Vergleichungs
station war und diese um 10 Fuss herabrückt (vide 23 dieses Ver
zeichnisses), so ist die berichtigte Höhe aus 5 gut stimmenden Beob
achtungen ................................................................................................................ 3538

5. B u c h  e b e n  im Raurisertha), K irc h e n p fla s te r .............................. 3556

6. E b e n f u r t h ,  Fussboden des Wohnhauses der Papierfabrik.
10 B eobachtungen....................765
10 ....................................  804 784

Der natürliche Boden daselbst kann daher angeschlagen werden zu 770

7. E i s e n e r z ,  Pflaster des Einganges zur O rtsk irche....................■ . 2311

8. „ Wasserscheide zwischen Eisenerz und Vordernberg. 3851

9. G a i s h o r n ,  Strasse vor dem Posthause: 2254. 2162. 2333 . 2250

(4 9 ) gibt: 2208
10. G a m s k a h r k o g e l ,  wegen Herabsetzung der Vergleichungs

station (vide 23) statt (7 5 ) 7824 ....................................................................  7814

11...G o l d z e c h e ,  westlich vom Sonnblick, Mundloch des oberen 
Stollens ..................................................................................................................... 9082

Fussboden des Knappenhauses am Mundloch des tieferen Stollens . 8659

12. Go s a u ,  W irthshaus zum grünen Baum, Fussboden .................... 2389

13. G o s a u s e e ,  v o rd e re r .........................................................................  2947

14. G o s t i a l ,  Bergspitze, südlich von derHermanetzer Papierfabrik.
Höchster aus dem Thale sichtbarer Punkt über der Fabrik, trigon. 1446,
also über dem M e e re ............................................................................................  2806

Die höchste, vom Thal aus nicht siehtbare Kuppe liegt schätzungs
weise höchstens 100 Fuss höher.

15. G r ü b m i n g ,  Strasse vor dem Postwirthshause 2368. 2393.
2366. 2499. 2458 .................................................................................................  2417

(5 3 ) g ib t: 2380
16. G r u n d e l s e e ........................................................................................ 2247

17. G u g g e n s t e i n ,  mittelst Gradbogen und Senkel die Höhenwinke]
—  aus S o u v e n t die Distanzen genommen, wurde erhalten :

K . k , g e o lo g io o h e  H e ic h s a a i t i l t .  1 9 .  B and . 1 9 6 5 .  III. H e ft . 50
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Von Hofgastein a u s .......................................................... . 6 1 9 4
„ der Rastezzen a u s .......................................................... 6215

„ der Kuppe des Gam skahrkogels..................................  6248

18. H a l l s t ä t t e r s e e  ....................................... ..................................

S o u v c n  t und Alpenkarte geben 1706. Siehe Anmerkung am Schluss.
19. H e i l i g e n b l u t ,  höchster Punkt des Friedhofes. 4103. 4129. 

4108. 4004. 4035 ................................................................................................

20. H e i l i g e n b l u t ;  dieser Punkt liegt 377, 382, durchschnittlich 
379 Fuss tiefer als der vom Kataster mit 4506 Fus9 bestimmte Calvarien- 
berg. Daraus ergibt sich die Höhe des Friedhofes, jedenfalls verlässlicher 
als in 1 9 ...................................................................................................................

(8 7 ) gibt: 4129
21. H e r m n n e c z  bei Neusohl, Fussboden des ersten Stockes des 

Wohnhauses der Papierfabrik. Jeder W erth ist das Mittel aus 10 minde
stens 24 Stunden von einander abstehender Ablesungen: 1386. 1339. 
1362. 1363. 1352 ...............................................................................................

22. H i e f l a u ,  Fussboden des W irthshauses gegenüber der Post . .

23. H o f g a s t e i n ,  Kirchenpflaster, je  20 Ablesungen 2701. 2681 .

(7 3 ) gibt: 2701
24. H o h e  R i f f e l ,  Pass zwischen dem Nassfeld und der Siglitz 

einerseits und der Rauris a n d e r s e i t s ...............................................................

25. H ü t t a u ,  Kirchenpflaster 2115. 2096. 2178. 2241 ....................

(5 7 ) gibt: 2105
26. K a l l w a n g ,  Kirchenpflaster 2348. 2388 .......................................

(4 7 ) gibt: 2348
27. L a n g e n d o r f  in Mähren, Hofraum der Papierfabrik..................

28. L e n d ,  Hof des alten Posthauses an dem rechten Ufer der Salza: 
2011. 2040. 1959. 1994. 1981 .........................................................................

(6 0 ) gibt: 2003
Der Fussboden im Erdgeschoss des neuen, auf dem linken Salza- 

ufer befindlichen Posthauses liegt höher um 9 Fuss —  a ls o .......................

29. L i e h t e n e g g  bei Edlitz, Hofraum des derzeit „Jakobihof“ 
genannten W ir ts c h a f ts g e b ä u d e s ............................................................... ....

30. L i e t z e n ,  Kirchenpflaster: 2074. 2107. 2178. 2095. 2065 . .

(5 1 ) g ib t: 2090
Der Kataster gibt: 2222. Diese Angabe bezieht sich zweifelsohne 

auf die Thurmspitze.
31. L o f e r ,  Thorweg des Postwirthshauscs............................................

32. M i t t e r n d o r f ,  Kirchenpflaster..........................................................

Kataster: 2544
33. M i t t e r n d o r f ,  höchster Punkt der Poststrasse gegen Aussee . .

34. M ö n i ch  k i r  c h e n, höchster Punkt der Strasse, südlich vom Ort.

[ 3 ]

6219

1537

4076

4127

1360

1501

2691

7846

2157

2368

926

1997

2006

2204

2104

1898

2567

2 7 0 0



M ittel

W asserscheide zwischen Oesterreich und Steiermark 2993. 2996. 2981. 2990

(1 4 )  gibt: 2994
35. M ü r z z u s c h l a g ,  Einfahrt des Gasthauses zur goldenen Krone.

2138. 2085. 2110. ........................................................................................ 2111

(3 7 )  g ib t: 2138
36. Oed,  zwischen Piesting und Gutenstein, Fussboden des W ohn

hauses der Messingfabrik ..................................................................................  1188

37. O r t b a u e r , W  asserscheide zwischen Prcin und dem Adlitzgraben
2910. 2923................................................................................................................... 2916

38. P a s t e r z g l e t s c h e r  Johanneshütte, liegt über dem Heiligen
bluter Friedhof: 3690. 3587. Mittel: 3638. Je nachdem man nun die Höhe 
des letzteren laut Nr. 19 und 20, mit 4076 oder 4127 annimmt, ergibt
sich für die Jo h an n esh ü tte ..................................................................................  7714

oder . . 7765

(8 8 ) gibt: 7819
39. P a s t e r z g l e t s c h e r ,  dachförmig überhängende Felsplatte am 

linken Ufer desselben, über dem Heiligenbluter Friedhof: 3636.
• In derselben W eise wie in Nr. 38 erhält man h i e f ü r ......................... 7712

oder . . 7763

(8 9 ) g ib t: 7765
40. P e r n i t z  bei Gutenstein, Einfahrt in  das Gemeindewirthshaus . 1335

41. P i n k a f e l d ,  Pflaster der katholischen K ir c h e ............................. ..... 1221

42. P i n k a u ,  Kirchenpflaster 1617. 1635 ................................................. 1626

(1 8 ) g ibt: 1617
43. P o c k h a r t s e e ,  W a s s e r s p ie g e l ..................................................... ..... 5876

44. P r  e in,  Erdgeschoss des Eckhlischen G asthauses........................ ..... 2236

45. R a m s a u  bei Schladming, Pflaster der evangelischen Kirche . 3575

46. R a s t e z z e n  am Gamskahrkogel, Häuschen nächst den Senn
hütten 5464. 5 4 4 5 ................................................ ..... .......................................  5455

(7 4 ) gibt: 5465
A n m e r k u n g .  Diese Bestimmungen sind mittelst gleichzeitiger Ab

lesungen in Hofgastein gewonnen. Drei Beobachtungen mit W ien ver
glichen gaben: 5499. 5595. 5501 .................................................................... 5532

[ 4 ]  HShenmessungen. 339

Jedenfalls ist der erstere W erth der verlässlichere.
47. R a u r i s ,  Knappenhaus, Boden vor d e m se lb e n .............................  7626

48. R a u r i s ,  Radhaus, natürlicher Boden an dessen tieferem Ende . 6859

49. R e i c h e n a u ,  Garten des Oberdorferischen Gasthauses: 1531
1475. 1473. 1565. 1555 ..................................................................................  1520

(2 4 ) gibt: 1503
50. R e i c h e n a u ,  Aussichtspunkt in W asnix’s Anlagen (wegen Er

höhung von 4 9 ) .....................................................................................................  2235

(2 5 ) g ibt: 2218



51. Rot tenmann,  Kirchenpflaster 2096. 2053. 2179

(SO) gibt: 2074

52. Set. Johann ,  Thorweg des Posthauses 1805. 1785

(59) gibt: 1805

53. S e i tenw inke l  (Ausästutig des Rauriserthales), Fussboden 

des Tauernhauses

54. Schottw ien ,  Kirchenpflaster 1750. 1740. 1819. 1806

(28) gibt: 1770

55. Schwarzenbach ,  Strasse vor dem Wirthshausc zunächst 
oberhalb der Kirche

56. T ro fa jach ,  Einfahrt des Wirths- und Lebzelterhauses

57. Vordernberg,  Kirchenpflaster

58. „ Wasserscheide gegen Eisenerz

59. E isenerz ,  Pflaster des Einganges zur Ortskirche

60. W a ld ,  Wasserscheide 2770. 2643. 2614. 2687

(48) gibt: 2676

61. W i ld b a d- G as te in ,  Fussboden der Wandelbahn. (76) gibt 

3186.

Da dieser Punkt durch Vergleichung mit Hofgastein bestimmt wurde, 

und dieses sich um 10 Fuss niedriger herausstellt, so erhält man

62. W ism a t ,  Kirchenpflaster 2161. 2123

63. Zachen schöbe r l be rg  bei Irdning —  schöner Aussichts

punkt .
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XII. Höhenmessung einiger Wasserfälle. 

Von Philipp Otto WerdmQl l er  von Elgg.

Vorgele^t in der Sitzung der b. k. geologischen Reichjnnstalt am 18. Juli 1865.

So emsig auch das Feld der hypsometrischen Geographie cultivirt worden 

ist: Ein Winkel desselben liegt noch fast völlig brach, die Höhenmessung der 

Wasserfälle. Nur äusserst wenige darunter sind gemessen worden; die häufigen 

Zahlangaben, denen man begegnet, beruhen in der Regel auf blossen, von der 

Wahrheit oft himmelweit abweichenden Schätzungen.

Wenn nun auch die Kenntniss der Meereshöhe, der Gebirge und anderer 

geographisch interessanter Punkte der Erdoberfläche für die Wissenschaft 

ungleich wichtiger ist, als die Kenntniss der Höhe der Wasserfalle, so ist doch 

auch diese nicht ohne alles Interesse. Den höchsten Wasserfall zu besitzen, ist 

für den Alpenbewohner nicht minder eine Ehrensache, als der Besitz des höchsten 

Berges.

Wie lange dauerte nicht die Rivalität zwischen der Schweiz und Savoyen? 

Wie lange stritt man nicht darum, oh der savoyische Montblanc, oder der, 

wenigstens zur Hälfte der Schweiz angehörige Monterosa, höher sei? Schwerlich 

würde diese Frage so eifrig ventilirt worden sein, wenn beide Kolosse von den

selben Landesgrenzen eingeschlosscn, und sonach keine Zweifel möglich gewesen 

wären, welches Land sich der —  freilich unfruchtbaren Ehre rühmen könne, den 

Fürsten der Alpen zu besitzen. Noch heute nennt der Schweizer, nicht ohne ein 

eigentümliches Gefühl von Stolz, den Staubbach, und betont die vermeintlich 

unerreichteHöhe von 900 Fuss die man ihm zuschreibt, indem er sich wohlgefällig 

an dem Staunen des Touristen weidet, dem neunhundert Fuss bis in den Himmel 

zu reichen scheinen.

Messungen vou Wasserfällen haben daher allerdings auch ihr eigen

tümliches Interesse, und Schreiber dieser Zeilen stellte es sich zur Aufgabe, 

deren so viele als möglich vorzunehmen. Leider blieb die Arbeit himmelweit 

hinter dem beabsichtigten Umfang zurück; und da wenig Aussicht vorhanden ist 

das bereits gesammelte Material zu vervollständigen, so möge dasselbe als 

erster Beitrag zu einer Reihe vo'n Messungen betrachtet werden, die doch nur 

durch das Zusammenwirken Vieler vervollständigt werden kann. Es sei jedoch 

gestattet, der Mittheilung der erhaltenen wenigen Resultate einige Worte über 

die Art, wie sie erlangt wurden, und den Grad ihrer Verlässlichkeit voranzu

schicken.

Messungen, die ein Tourist nebenbei, und meist mit gebundener Marschroute, 

anstellt, müssen rasch und mit möglichst wenig Zeitaufwand vorgeuommen werden 

können. Leidet auch durch diese Beschränkung in der Wahl der Messmittel die 

Genauigkeit mehr oder weniger, so ist doch auf der anderen Seite nicht zu über
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sehen, dass eine zahlreiche Reihe minder genauer Messungen manchen Bedürf

nissen besser entspricht, als eine spärliche Anzahl der genauesten Bestimmungen. 

Das einzige, diesen Anforderungen annähernd entsprechende Höhenmessinstrument 

ist das Barometer.

Trigonometrische Messungen sind für den Touristen so viel als unmöglich, 

weil sie viel zu weitläufig, und insbesondere bei Messung von Wasserfällen meist 

gar nicht anwendbar sind. Denn bei diesen erlauben die Localvcrhältnisse in 

der Regel nicht, eine Basis zu messen —  am wenigsten eine solche, von deren 

Endpunkten auch die beiden Endpunkte des zu messenden Wasserfalles sichtbar 

wären; geeignete Visurpunkte sind fast niemals vorhanden; die künstliche 

Anbringung derselben aber mit viel Zeit- und Geldaufwand verbunden, manchmal 
auch ganz unmöglich.

Zu nachfolgenden Messungen wurde daher, mit Ausnahme eines höchst ein

fachen und primitiven Hilfsinstrumentes, von dem später die Rede sein wird, nur 
das Barometer benützt.

Wasserfälle, deren Endpunkte leicht zugänglich waren und wo es möglich 

war sich binnen kurzer Zeit von dem einen zum anderen zu begeben, wie z. B. 

beim Wildbadgasteinerfall, wurden in der Weise gemessen, dass das Barometer 

erst au dem einen, dann an dem zweiten, endlich nochmals au dem ersten End

punkt abgclesen und zugleich die Zeit der Ablesung notirt wurde. Für den ersten 

Endpunkt des Falles erlangte man daher zwei Ablesungen, zwischen welchen, der 

Zeit nach, die Ablesung des zweiten Endpunktes lag. Wenn man nun für das 

kurze Zcitintervall die etwa stattgehabte Aenderung im Barometerstand und in 

der Lufttemperatur als der Zeit proportional annahm, so konnte man aus den 

zwei Ablesungen am ersten Endpunkte diejenige berechnen, welche erhalten 

worden wäre, wenn man die Instrumente daselbst in demselben Augenblicke 
abgelesen hätte, in welchem die Beobachtung am zweiten Endpunkte vorgenomrnen 

worden war. Das Barometer wurde übrigens stets so nahe über der Wasserfläche 

als möglich aufgehängt und der Höhenunterschied zwischen dieser und dem 

Gefäss des Barometers gesellätzt und in Rechnung gebracht. Messungen dieser 

Art sind die genauesten. Ihr Fehler dürfte 15 Fuss kaum je übersteigen —  also 

eine Grösse, bis zu der mau olmediess nur selten im Stande ist den Anfangs

und Fusspunkt des Falles anzugeben. Im Verzeichniss sind diese Messungen 

mit 1 bezeichnet.

Nur selten sind jedoch die Localverhältuisse der Messung so günstig. In der 

Regel ist einer der Endpunkte, manchmal auch beide, unzugänglich. In diesem 

Falle wurde der Ausweg benützt, sich an einem möglichst nahe gelegenen Berg

abhange mit dem Punkte, an welchem die Ablesung hätte vorgenommen werden 

sollen, horizontal einzuvisiren. Hiezu wurde ein Ilöhenbogen mit Senkel benützt, 

welcher in dein Deckel eines Compasskästchens von 3</a Zoll Seite angebracht 

war. Dieser Höhenbogen wurde aus freier Hand benützt; die 7 Zoll lange Kaute 

des geöffneten Kästchens diente als Visurmittel. Der Höhenbogen war in ganze 

Grade getheilt. Höhenwinkel, also auch die Lage der Horizontalen, lassen sich 

mit demselben, wenn man das Mittel aus mehreren Visuren nimmt, auf etwa */4 
Grad genau bestimmen. Mit diesem Instrumente vorgenommene Bestimmungen 

unterliegen daher einer Unsicherheit, die für je 100 Klafter Entfernung höchstens

3 Fuss beträgt.
Ist also die Entfernung der anzuvisirenden Punkte keine allzugrossc —  

etwa bis zu 1000 Klafter —  so erhält man mit Zuhilfenahme dieses Gradbogens 

noch immer erträglich genaue Resultate. Auf diese Art wurde z. B. der Wasser

fall der Gasteinerache bei Lend gemessen. Fiir den Fusspunkt konnte die
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Albesung unmittelbar an dem Wasserspiegel gemacht werden. Zur Bestimmung 

des oberen Endpunktes dagegen war es nöthig an dem vom jenseitigen Ufer der 

Salzach ansteigenden Bergabhange bis zu dessen Höhe emporzusteigen und dort 

die Ablesung des Barometers vorzunehmen. —  Messungen dieser Art, d. h. solche, 

bei welchen der Hülienbogen, jedoch nur auf massige Distanzen, benützt wurde, 

und die Zwischenzeit zwischen den Ablesungen auch nicht sehr beträchtlich war, 

sind im Verzeichniss mit 2 bezeichnet. Sie sind natürlich minder genau als die 

mit 1 bezeichneten Messungen; indess dürfte deren Fehler 50 Fuss schwerlich 
je erreichen.

Eine dritte Kategorie wurde endlich aus jenen Messungen gebildet, bei 

welchen es nöthig war, sich auf grosse Distanzen horizontal einzuvisiren, oder 

bei welchen zwischen den Ablesungen eine so lange Zeit verstrich, dass es 

nicht mehr zulässig war, dieAenderungen des Barometers und Luftthermometers 

als der Zeit proportional anzusehen. Diese Messungen sind mit 3 bezeichnet. —  

Trat insbesondere der eben erwähnte Fall ein, so wurde jede Ablesung als eine 

selbstständige Höhenmessung behandelt und —  in Ermanglung einer näheren 

Vergleichungsstation —  die gleichzeitige Ablesung in Wien der Berechnung zu 

Grunde gelegt. Der Fehler solchcr Messungen beträgt durchschnittlich bei 

Vergleichungen von Gastein und Wien 55 Fuss, das Maximum dessselben 

153 Fuss. —  Bei höheren Wasserfällen sind sie daher noch immer viel besser 

als blosse Schätzungen.

In diese Kategorie gehören z. B. der Schleierfall bei Gastein. Mit dem 

Fusspunkt kann man sich, von der Astenschlucht aus, sehr gut einvisiren —  mit 

dem Beginne des senkrechten Sturzes dagegen nur aus grösser Entfernung, 

nämlich vom Anfänge des Nassfeldes aus. Leicht ist der Anfangspunkt des 

ganzen Sturzes, der Pockhartsee zu bekommen: allein an dem Tage der Messung 

herrschte Gewitterschwüle; der Barometerstand war grossen Schwankungen 

unterworfen gewesen; endlich waren die Ablesungen an den beiden Endpunkten 

um mehrere Stunden verschieden. Die erhaltenen Ablesungen wurden daher mit 

den gleichzeitigen Wiener Beobachtungen verglichen und gewähren nur Resultate 

von minderer Genauigkeit. —  Aebnlicli verhält es sich mit der Messung des 
Ilöhkarfall es.

Uebrigens gibt es auch Wasserfälle, welche so viel als ganz unmessbar sind, 

weil ihre Endpunkte, oder doch einer derselben, weder zugänglich sind, noch 

anyisirt werden können. Zu diesen gehören beispielsweise der Kesselfall und der 

Bärenfall bei Gastein.

W ir lassen nun das spärliche Verzeichniss der vorgenommenen Messungen 

alphabetisch angeordnet folgen. Den grössten Werth wird diese Mittheilung aber 

erst erlangen, wenn sie Alpenfreunde veranlasst, durch zahlreiche Beiträge eine 

Messungsreise zu Stande zu bringen, welche alle interessanten Fälle der Monarchie 

umfasse und Anspruch auf Vollständigkeit machen könne.

1. 1 Angerbach fa l l ,  nächst Hofgastein................................... 172 Fuss.

2.1 Gast  eine rache, Fall in Wildbadgastein...........................  408 Fuss.

Schu l tes  gibt in seiner Glocknerreise die Höhe dieses Falles 
nach S ch i e g g  an z u ................................................. ......................... 414 Fuss.

3. 1 G össn i t z fa l l  bei Heiligenblut, senkrechter Sturz . . . . 155 Fuss.

Meereshöhe des Fusspunktes..........................................................4213 Fuss.

4.8 Höhkar fa l l  im Anlaufthal bei Gastein. Für diesen wurden 
nachfolgende Meereshöhen gefunden:
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Unteres Ende des F a l le s ..............................................................  3735 Fuss.

Oberes Ende des unteren Sturzes.................................................  4023 „

Unteres Ende des oberen Sturzes . .................. . 4713 „

Oberes Ende des oberen S tu rzes .................................................  5383 „

Anfang des Falles auf der Alpe . ........................................ 5774 „
Alpenhiitte im H ö h k a r ...................................................................5822 „

Daraus folgt:
Höhe des untersten S tu rzes ......................  ....................... 288 Fuss,

„ „ mittleren, minder steilen Sturzes . . .  . (590 „
„ „ oberen Sturzes............................................................... 670 „

„ „ vom Thal aus sichtbaren Gesammtfalles....................... 1648 „

„ „ vom Thal aus nicht sichtbaren F a lle s ...................... 391 „

Gesammthöhe des llöhkarfallcs...................................................... 2039 „

Die obigen Meereshöhen sind zwar wenig sicher, weil der Tag ein 

ungünstiger war und die Vergleichung mit Wien als Rechnungsgrundlage 

genommen werden musste. Nichts desto weniger dürften die für die Höhe der 

einzelnen Abtheilungen des Falles gewonnenen Zahlenwerthe nicht mit sehr 

grossen Fehlern behaftet sein. Denn da die Zeitintervalle von einer Ablesung zur 

ändern nur gering waren, so ist es wahrscheinlich, dass wenn die eine Messung 

mit einem bedeutenden Fehler behaftet wäre, auch die unmittelbar darauffolgende 

nahezu in gleicher Weise fehlerhaft sein wird. Die Differenz zweier in nahe 

gleicher Weise fehlerhaften Grösse ist aber seihst nahezu richtig.

5.2 L e n d f a l l ,  Sturz der Gasteincrache hei L e n d .................. 177 Fuss.

6.< M i ra f a l l  bei Muckendorf nächst Gutenstein . . . . 234 Fuss.

Als Fusspunkt wurde das Einlaufgerinne zur Sägemühle ange

nommen.

Meereshöhe des Fusspunktes . . . .  . . 1440 Fuss.

7 .s Sch lei er la l l  in der Astensclilucht bei Gastein.

Höhe des senkrechten Sturzes über die Felswand, von unten

s ic h tb a r .............................................................................................. 342 Fuss.

Höhe des oberen geneigten Theiles, bis zum Pockhartsee . . . 792 „ 

Gesammthöhe des F a lle s .............................................................. 1134 „

Mecreshöhe <les Anfangspunktes, oder Spiegel des Pochartsee’s . 5876 Fuss.
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XIII. Arbeiten, ausgeführt im chemischen Laboratorium der 

k. k. geologischen Reichsanstalt. 

Von Karl Ritter v. Hauer.

Nr. 1. Steinkohle aus dem Pranzlgraben bei Molln nächst Steyr in Oher- 

österreich. Zur.Untersuchung eingesendet von Herrn Simon G ins t l .

Wassergehalt in 100 T h e ile n ..............................................................2-3
Asche „ 100 „ ............................................................. 25-9

W iirme-Einbeilen...................................................................................  4068

Aequivalcnt einer 30" Klafter weichen Holzes in Centncrn . . .12-9

Nr. 2. Zinkerze von IJbelbach, Petzei und Bleiberg, welche in der Zink

hütte zu Johannisthal verarbeitet werden. Untersucht von Herrn Ludwig 

Kusche l  jun.

a ) rohe Blende von Petzei bei Lichtenwald in Steiermark. Das Lager besitzt 
eine Mächtigkeit von 3— 7 Fuss.

100 Theile enthalten:

Eisenoxyd................................................ 9-0

Z in k o x y d ................................................49*2— 82*7
K a l k .........................................................9 '6
Unlöslich und S c h w e re i......................32*2

b) geröstete Blende von Übelbach bei Peggau in Steiermark. Das Lager besitzt 

eine Mächtigkeit yoii 9— 22 Fuss.

100 Theile enthalten:

Eisenoxyd.............................................................................................................9 ‘7
Z inkoxyd ............................................................................................................. 72-1
Bergart, nebst ein wenig Schwefelzink und schwefelsaurem Zinkoxyd . 17*3

Um diese Blende herum kommt ein von Eisenoxyd roth gefärbtes Pulver in 

ziemlichen Massen vor. Es enthält in 100 Theilen:

E ise n o x y d ..................................................................84‘ 0
ZiDkoxyd und Schw efe lz ink ................................... 11-1
B e r g a r t ......................................................................4*0

Der graue Galmei von Übelbach, der sich als Anflug auf der Blende vorfindet, 

enthält 59*7 Pct. Zinkoxyd;

c) roher Galmei von Bleiberg in Kärnten.

100 Theile enthielten:

E is e n o x y d ...............................16*8
Z inkoxyd ................................... 37‘ 5
K a lk ............................................11-6

Kohlensäure und Bergart . .24-1

Gerösteter Galmei von eben daher enthielt:

Zinkoxyd...........................57*6 Pct.

K . k . geologiaehe H e io h sm U lt. 15. Bond. 1865. U l. Heft. ^ 1
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d )  Metallisches Zink von der Hütte in Johannisthal.

Das aus Blende erzeugte Metall enthält:

Schwefelblei...................... 0*5 Pct.

Das aus Galmei erzeugte Metall enlliiilt:

Schwefelblei.......................... 0 ‘2 Pct.

Andere Verunreinigungen sind in beiden Sorten nur in unwägbaren Spuren 

zugegen.

Das .specifische Gewicht des Metallcs ergab sich gleich 6-965.

e)  Zinkabschaum von der Hütte; enthält in 100 Theilen:

E ise n o x y d ...................................................................................9 '0
Unlöslich (Kieselerde, Thonerde und etwas Blei) . . . .  4-0 

Zink (und Z inkoxyd)................................................................. 87 ’ 0

f )  Bleiglanz, welcher eingesprengt in der Blende von Übelbach vorkommt, 

enthält in 100 Theilen:

B le i ............................................................. 87-5
Z in k ............................................................. 1-8

Bergart (und Schwefel).......................... 10’ 7

Nr. 3. Spatheisenstein von Lackcnhof in Oesterreich unter der Enns.

Gehalt in 100 Theilen:

Kohlensaures Eisenoxydul.............................. 36 '9
Kohlensaurer Kalk . , • ................................... 2 2

Kohlensäure M ag nes ia ...................................41 '6
Unlösliches G e s te in ....................................... 19*3

Nr. 4. Wasser von der Johannisquelle in Vissu und von der Deaksquelle in 

Fajna, zur qualitativen Untersuchung eingesendet von Herrn Sartor i .

Das Wasser beider Quellen enthält vorwiegend kohlensaures Eisenoxydul, 

kohlensauren Kalk und viel freie Kohlensäure, untergeordnet sind Chlor- und 

schwefelsaure Magnesia- wie Alkalisalze. Es sind somit Eisensäuerlinge.

Nr. 5. Steinkohle von Dembica in Galizien. Ueber das Vorkommen dieser 

altern Kohle in jüngeren Schichten wurde in den Sitzungsberichten dieses Heftes 

von Herrn Bergrath Foetter le Mittheilung gemacht. (Verhandlungen, S. 159.)

Wassergehalt in 100 T h e ile n .................................................................. 1-

Asche „ 100 „ ...................................................................3 '3
Cokes „ 100 „ .................................................................. 70-0

Reducirte Gewichtstheile B le i .................................................................. 29 00
Wärme-Einheiten.......................................................................... .... 6BH4

AequU’alent einer 30" Klafter weichen Holzes in Centner . . . . 8 ‘ 0
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XIV. Verzeichniss der an die k. k. geologische Reichsanstalt 

gelangten Einsendungen von Mineralien, Gebirgsarten, Petre

facten u. s. w.

Vom 16. Juni bis 15. September 1865.

1) 12. Juli. 2 Kisten, 90 Pfund. Vom k. k. Bezirksamt in Saybusch. Kohlen 

zur chemischen Untersuchung.

2) 6. August. 1 Kiste, 20 Pfund. Geschenk von Herrn Franz S c h m u t z 

ha r t  in Pitten. Knochenreste von Elephas primigenim, bei Gelegenheit der 

Schot tergewinnung gefunden in einer Tiefe von 4— 5 Klafter unter der Ober

fläche am Ende einer Waldschlucht an der neuen Bezirksstrasse von Pitten nach 

Seebeustein.

3) 10. August. 1 Packet, 4</a Pfund. Von Herrn Joseph Burgho lzer  in 

Perg. Mineral-Dünger, erzeugt aus den Abfällen der Steinbrüche zu Perg.

4) 28. August. 4 Kisten, 445 Plund. Von der k. k. Finanz-Landes-Direction 

in Temesvär. Mineralwasser von Basiasch zur chemischen Untersuchung.

5) 29. August. 1 Kiste, 26*/t Pfund. Von Herrn Dr. E. v. Mojsisovics.  

Gesteinsarten aus der Ortler-Gruppe.

6) 31. August. 1 Kiste, 68 Pfund. Von der k. k. Statthaltern in Triest. 

Bausteinmuster aus dem Görzer Gebiete. (Verband!., Sitzung am 12. September.)

7) 6. September. 1 Kiste, 30 Pfund. Geschenk vom Herrn k k. Bergrath 

E. Bello. Mineralien-Schaustufcn ans Schemnitz. (Verhandlungen, Sitzung am 

12. September.)

8)  12. September. 1 Kiste, 10 Pfund. Geschenk von Herrn J. T r in ke r  in 

Belluno durch freundliche Vermittlung des k. k. Provinzial-Delegaten Freiherrn 

v. Pino in Belluno. Fisclireste (Zähne, Wirbelabdriicke) aus den Schleifstein

brüchen von Bolzano und Liban westlich von Belluno, dann Steinkerne von 

Megalodus triquetcr Wulf ,  von einer Stelle bei der neu angelegten Brücke ober 
Muila bei Agordo.

9) 12. September. 1 Kiste, 17 Pfund. Geschenk von Herrn Franz Mei l ing,  

k. k. Bergverweser in Eibi<wald. Eine sehr interessante Suite trefflich erhaltener 

Petrefacten aus der Steinkohlenformation von Bleiherg in Kärnthen.

10) Einsendungen von den Aufnahmssectionen der k. k. geologischen Reichs

anstalt und zwar:

7 Kisten und Packete 196 Pfund aus Section I.

69 „ „ 1291 „ „ „ II.

9 » 481 * „ IV.
Ferner 3 Kisten, 161 Pfund, gesendet von Herrn Dionys S tu r  ausPassau.
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XV. Verzeichniss der an die k. k. geologische Reichsanstalt 

eingelangten Bücher, Karten u. s. w.

Vom ID. Juni bis 15. September 1865.

Antwerpen. S o c ie te  p a le o n to lo g  iq u  e. Bulletin p. 193— 208, 1861— 1862.
Barrande, Joachim, in Prag. Systeme silurieu du centre de la Boheme. 1. Parti«: Reeller- 

ches paleontologiqucs. Vol. II, Cephalopodes. 1865.
Berlin« K. H a n d e l s  - M i n i s t e r i u m .  Flötzkartc von dem Saarbrückncr Sfeinkohlen- 

District, 3 Blatt., sammt KrlSutcruDg. Gotha. — Geognostische Karte von Ober-Schlesien. 

(Sect. Troppau. Bl. Nr. 10.). —  Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salincnwesen 

in dem preussischen Staat«. XIII, 1. 1865.
„ D e u t s c h e  g e o l o g i s c h e  G e s e l l s c h a f t .  Zeitschrift XVII. 1. 1864— 1865.

H e r n .  S ch w e iz .  N a t u r f o r s e h e n d e  G e s e l l s c h a f t .  Verhandlungen der 48. Versamm

lung zu Zürich 1864.
„ G e o l o g i s c h e  G e s e l l s c h a f t .  Geologische Karte der Schweiz. Blatt X.
„ N a t u r f o r s c h e n d e  G e s e l I s e h a f t .  Mittheilungen 1864. Nr. 553— 379.

B ü h m .- l i e i p a .  K. k. O b « r - G y m n a s i u m .  Programm für 1865.

„ O b e r - R e a l s c h u l e .  Jahresbericht 1865.
B o n n .  N a t u r h i s  to ris ch er Vere in .  Verhandlungen XXI. I, 2, 1864.

B r e g e n z .  Museums-Vere in .  VII. Rechenschaftsbericht 1864.
Breslau. S c h l e s i s c h e  G e s e l l s c h a f t  f ür  va te rl !i nd i  sche C u l t u r .  42, Jahres

bericht 1864. —  Abhandlungen, phil.-hist. Abtheilung 1864, Nr. 2; — Abtheilung fiir 

Naturwissenschaft und Mcdicin 1864.
B r ix e n .  K. k. G y m n a s i u m .  XV. Programm 1865.

Brünn. K. k. G y m n a s i u m .  Programm 1865.
K. k mä h r . - sch  I e s i s ch e  G es el 1 s c h a f t  f ü r  A e ke rb  au u. s. w. Mittheilungen 

1865. Nr. 25-37.

Brüx. K. k. G y m n a s iu m .  Jahresbericht 1865.
C a l c n t t a .  A s i a t i c  S o c i e t y  o f  Benga l .  Journal 1864, Nr. 4. 5. Suppl. number 

(XXX III.)
fe rm ak , Jos., k. k. Bergexspeclant. Karte sämmtlicher Schürfungen des Handlovaer 

Kohlenbergbaues. (Neutra, Ungarn) (Man.)
C h a n d l e r ,  Charles F., Assistent an der Lehrkanzel für analytische Chemie in Albany. 

Mlscellaneoiis Chemical Researches. Inaugural dissertation. Albnny 1857.
C h r i s l i a n i a .  K. U n i v e r s i t ä t  Stenrigel och fjeldlsercn af Dr. Tlicod. K je ru l f .  Christia- 

nia 1865.

Coquand, H., Professor in Marseille. Synopsis des animaux et des vegetaux fossiles obser- 
ves dans les formnlions seconriaires de la Charente, de la Ciiarente-inferieure ct de 

la Dordogne. Marseille 1860. — Description geologique du inassif de la Sainte- 
Beaume (Provence). Marseille 1864. — Description geologique de la province de Con- 

stantine. (Mein. Soc. geol. de France. II. Ser. T. V.)
C z e r n o w i t z .  K. k. O b e r - G y m n a s i u m .  Programm. 1861 — 18liö.

D a n z i g .  N a t u r f o r s c h e n d e  G e s e l l s c h a f t .  Schriften N. F. (. 2, 1865.
D e le s s e ,  Professor, Puris. Revue de gdologie pour les annees 1862 ct 1863. Par M. 

D e l esse et M. Lau  gel .  III. Paris 1865.
D i j o n .  A c a d e m ie  Imp. des sc iences .  Menioires. S. II. T. XL Ann. 1863.

Dublin . G e o l o g i c a l  S o c i c t y .  Journal X. 2, 1863— 1864.
JC ge r. K. k. G y m n a s i u m .  Programm 1865.

E lb o g e n .  O b e r - R e a l s c h u l e .  Jahresbericht 1865.
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E r d m a n n ,  0 . L., Professor io Leipzig. Journal für praktische Chemie. 94. Bd., Hft. S.—8.

Nr. 3—8; und 96. Bd., H ft 1. Nr. 9. 1865.
S t»  E t ie n n e .  S o c i e t e  de l’i n d u s t r i e  m i ner a l e .  Bulletin X. 1, 1864— 1863. 
F iu m e .  K. k. G y m n a s iu m .  Programm 1833— 1858. 1864.

G e n f .  S oe i e te  de p h y s i q u e  e t  d’h i s t o i r e  na tu re l l e .  Memoires. XVII, Part. 2, 1864. 
G ö r x .  K. k. G ym nas iu m .  XVI. Jahresberichte 1863.

„ Iv. k. O b e r r e a l s c h u l e .  V. Jahresbericht. 1863.

G o t l i a .  J . P e r t h e s ’ g e o g r a p h i s c h e  An s ta l t .  M itteilungen von Dr. A. P e t e rm ann .
1863. Heft 6— 7.

G r a t * .  E. k. G y m n a s i u m .  Programm 1865.

„ St. L. O b e r - R e a l s c h u l e .  Jahresbericht XIV, 1863.
J o a n n e u m  53. Jahresbericht 1864.

K. k. S t e i e r m a r k .  Land  w i r  th s c h a f  ts - Gese  II s c h a ft . Wochenblatt. 1864—  
1863. Nr. 17-22.

G i in t b e l '  W., k. Bergrath in München. Die Numinulitenfübrenden Schichten des Kressen
bergs in Bezug auf ihre Darstellung iu der Letha?a geognostica von Bayern. —  Unter
suchungen über die ältesten Cultur-Ueberreste im nördlichen Bayern in Bezug:auf 
ihre Uebereinstimmung unter sich und mit den Pfahlbauten-Gegenständen der Schweiz.

— Die geognostischen Verhältnisse des fränkischen Triasgebietes. München 1865. 

(Bavaria IV. Bd., Hft. 11.)

Haidinger, Wilhelm Ritter v„ k. k. Hofrath, Director. Karl H a i d ing  er und Wilhelm 
Ha i d i ngc r .  Zwei Lebensskizzen von Dr. C. v. W u r z b a c h .  Wien 1864. —  Allen Hoch

geehrten Gönnern und edlen Freunden zur freundlichen Erinnerung an den 5. Februar 
1865. Ritterstands-Diplom für Wilhelm Ritter v. H a i d i n g e r .  Wien 1865.

H a l l e .  N a t u  r w i s s e n s c h a f t l i c h c r  Verein.  Zeitschrift für die gesammten Natur

wissenschaften X. 1857, XVII. 1861, XXIV. 1864.
Hannover. A r ch i t e k t en-  und I n g e n i e u r - V e r e i n .  Zeitschrift. XI. 2, 3, 1865.

„ Gew er be -Ver e i n .  MiUheilungen. 1865. Hft. 3.

Haughton, Samuel, Professor in Dublin. Experimental Researches on the granites of 
Ireland. Part III, IV. (Quart. Jo uro. Geol. Soc. London 1862, 1864.). —  Notes on animal 
Mechanics. (R . Ir. Acad. 1864.

Heidelberg. U n i v e r s i t ä t .  Jahrbüchcr der Literatur. 1862, H ft 12. 1863. Hft. 4. 1865. 

Ill't. 4 -6.
v. Helmersen, Gregor. Kais. russ. General, in St. Petersburg. Der artesische Brunnen 

zu SL. Petersburg. Schlussbericht. (Mel. phys. et chim. T. VI. 1864.)

Hcrmanstadt. K. k. G y m n a s iu m .  Programm 1865.

Hingenaa, Otto Freiherr v., k. k. Oberbergrath, Professor, Wien. Das Bessemern in 
Oesterreich. Eine Zusammenstellung u. s. w. Wien 1865.

Hinrichs, Gustav, Professor, Jowa City. Introduction to the mathematical Principles of 

the nebular Theory or Planetology. (Atn. Journ. of sc. XXXIX.)
Hoflinger, Dr. Joh. Nep. Ritter v., k. k. Ministerialsecretär in Wien. Oesterreichische 

Ehrcnhalle. II. 1864.
Ig la u . K. k. G y m n a s i u m .  XV. Programm 1865.
Innsbruck. K. k. Gymnasium. XVI.,Programm 1865.
Kalocza. J  e s u i t e n-G y m □ a s i u m. Evkünyve 18G5.
K e s x th e ly .  K. k. G y m n a s iu  m. Erdemsorozat 1863.

K i e l .  U ni ve rs itä  t. Schriften aus dem Jahre 1864. Bd. XI.
Kirschbaum, Dr. C. L., Professor, Wiesbaden. Die Reptilien und Fische des Herzogthums 

Nassau. Verzeichniss und Bestimmungstabellp. Wiesbaden-1865. (Nass. Naturw. Jahr

buch XVII. und XVIII.)
Klagcnfurt. K. k. G y m n a s i u m .  XV. Programm 1865.

„ K. k. O b e r - R e a l s c h u l e .  XIII. Jahresbericht 1865.

„ N a t u r h i s t o r i s c h e s  Landes-Muscum.  Carinthi-a. Zeitschrift für Vaterlandskun d 
u. s. w. 1865. Heft 6— 8.

,, K. k. L a n d w i r t h s c h a f t s - G e s e l l s c h n f t .  Mittheilungen 1865. Nr. 5— 7.

Köln . Redaclion des „Berggeist“, Zeitschrift für Berg-, Hüttenwesen and Industrie. 1865. 

Nr. 47— 72.
Königsberg. K. U n i v e r s i t ä t .  Index lectionum per hiemem anni 1865. A. D. 16. Octobris.

— Verzeichniss der im Winter-Halbjahre vom 16. October 1865 an zu haltenden Vor
lesungen.

Krakau. K. k. Ge l eh r te n-G ese l l s c h s i f t .  Rocznik IV— V1U. 1860— 1864. — Zaklady 

Unirersyteekie w Krakowie 1864. — Wykaz zdrojowisk Lekarskich Galicyii Bukowiny 
ulozyi T. Z e b r a w s k i  etc. 1862.

K r e m s m ü n s te r .  K. k. G y m n a s i u m .  Programm 1865.
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Kronstadt. Evang.  G ym nas iu m .  Programm 18ö4— 186.S.

„ H an d e l s k a m m e r .  Protokoll der Sitzungen April, Juni, Juli 1865.
Laube« Dr. 6 . C. in Wien. Die Fauna der Schichten von St. Cassian. Ein Beitrag zur 

Paläontologie der alpinen Trias. I. Abth. Spongilarien, Corallen, Echiniden und 

Criooidcn. Wien, 1865. (Denksehr, der kais. Akadem. der Wiss. XXIV'.)
Leitmeritz. K. k. G y m nas iu  m. Jahresbericht 1865.

„ D e u t s c h e  C o m m u n a l  O b e r - R e a l s c h u l c .  II. Jahresbericht 1865.
Lemberg. D i r e c t i o n  der  Spa rc a s s e .  Rechnungs-Abschluss mit Ende December 1864. 

Leonhard, Dr. Gustav, Professor in Heidelberg. Neues Jahrbuch fiir Mineralogie u. s. w.

1865. Hft. 3- 4 .
Leutschau. K. k. k a t h o l .  G y m n a s i u m .  Ertesitvenye 1865.

„ Evang .  G y m n a s i u m .  Programm 1865.
L i n z .  K. k. G y m n a s i u m .  Jahresbericht 1851— 1853. —  Programm 1859— 1863.

„ K. k. O b e r - R e a l s c h u l e .  XIV. Jahresbericht 1865.
London« R o y a l  S o c ie t y .  Philosophical Transaclions Vol. 154, P. 1, 2, 1864. — Procee- 

dings. XIII. Nr. 65— 69, 1864.
„ G e o l o g t c a l  Soc ie ty .  The Quarterly Journal XXI, 1, 2. N. 81,82. 1865.

„ R. G e o g r a p h i c a l  S oc i e t y .  Procecdings Vol. IX, N. 2—4. 1865.
L y o n .  A c a d e m ie  imp.  des sc ie nces .  Bulletin des seances, Janvier —  Mars 1865.

—  Memoires. Classe des sciences XIII, 1863. — Classe de; lettres XI, 1863.
S o c i e t c  imp.  d’a g r i c u l l u r e e l c .  Annales des scicnces physiques et naturelles etc.

III. S. T. VII. 1863.
iVIaack, Dr. G. in Münchcn. Paläontologische Untersuchungen über noch unbekannte 

L.op1iiodon-Fossi]ip.n von Heidenheim am Hahnenkamine in Mittelfranken, nebst einer 
kritischen Beachtung sSmintlicher his jetzt bekannte » Species des Genus Lophiodon. 

Leipzig 1865 (Jahrb. des Augsburger Naturhist. Ver. XVIII.)
Mantua. K. k. Lycea l - G ym nas i um .  Programme 1865.

ITfanz, Friedrich, Buchhändler in Wien. Oesterr. Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen.
1863. Nr. 25— 37.

Marburg. K. k. G y m n a s i u m .  Programm 1865.
iV Ia r t iu s , Dr. v. Ph. K. Fr. Geheimrath u. s. w. München. Encrinite du Cabinct d’histoire 

naturelle de S. A. L. Msg. l’Electeur Palatin (1774) 2 Taf.
JM e ran . K. k. Gy mnas ium.  Programm 1865.
Montreal« N a t u r a l  H i s t o r y  soc ie ty .  The Canadian Naturalist and Geologist. Vol. II.

1 ,2 . 1864—1865.
Ifloscau. Kais.  N a t u r f o r s c h e r- G e s e l l s c h a f t .  Bulletin. Nr. 2 de 1865.
IT?üller, Albert, Professor in Basel. Photographien von Saurier-Rcstcn von Richen bei 

Basel. 2 Taf.
München. Kön .  Ak ad  emie der  W i s se n s ch a f t e n .  Sitzungsberichte 1865, 1. 1,2. 
Noeggerath« Dr. Jakob, k. geh. Bergrath und Professor, Bonn. Die k. Bergakademie zu 

Berlin. Berlin 1865. (Z ’schr. f. Berg-, Hütten- und Salinen-Wesen X II.)
Ocdcnburg. E v a n g e l i s c h e s  L y c e u m .  Programm 1865.
( t l i n u t z .  K. k. G ymnas ium :  Programm 1865.

„ K. k. 0  b e r - R e a I s c h u l e. XI. Jahresbericht 1865.

Padua. S o c i e t ä  d’ i n c o r n g g i a m e n t o .  II Raccoglitore. 1865, N. 16—20.
Pardub le . Böhm.  R c a l s c h u J e .  Rocni zprsiva 1865.
P a r is .  E co le  imp.  des minos.  Annales des mines. T. VII. Livr. 2, 1865.

„ S o c i e l e  g e o l og iq ue .  Bulletin 2. Ser. T. XX. f. 49 —37; XXII, f. 8 —16. 
Patellani, Professor in Mailand. ßihliografia. Nuovo cennn illustratiro sulla causa della 

rabbia idrofobien, pensainenti del Sign. L. T o f f o l i .  Padova 1865. (Giorn. d’agric. 
1865.)

Peez, Dr. Wien. Die österreichischen Kohlentnrife, von Dr. Peez  und Südbahn-lnspec- 
t o rP c chn r .  Wien 18(55. (Oesterr. Revue IV 1865).

Perrey, Alexis, Professor, Dijon. Documenls sur les trcinblcinents de lerre et les pheno- 

menes volcaniques dans l’Archipel des Kounli's et au Kamtschatka (Soc. i. d’agr. 
Lyon 1863. —  Note sur les treinblements de terre en 1861 et 1862 avec supplements 

pour les annccs anterieures. (Mem. Acad. Belg. 1863 —1804.)
P e s t .  K. U n i v e r s i t ä t .  Beszed, Teteluk, Szemelyzete etc. 1864—1865. (30 St.)

„ K. u ng. Na tu rw i s s e . i s c h a f t l i c h e  G ss e l l s  eha ft. Kiizlönye 1863— 186i. IV.
1. 2. — Evi Jelentese tagjairol es müködeseröl 1862— 1864.

Philadelphia. F r a n k l i n  I n s t i t u t e .  Journal. Vol. 35. Nr. 4 —6. 1858; Vol. 48.

Nr. 1— 6, 1864; Vol. 49. Nr. 1— 3. 1865.
Pilsen. K. k. G y m nas iu m .  Jahresbericht 1865.
Pozega. K. k. G y m n a s i u m .  Izvestje 1353 — 18H5, 1865.
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P r a g .  K. k. K l e i n s e i t n e r  G y m n a s i u m .  Programm 1868.
„ K. k. d e u t s c h e  O b e r - R e a l s c h u l e .  V. Programm 1865.
„ K. böhm.  G ese l l  s c h a f t  d er W i s s e n s c h a f  ten. Sitzungsberichte I. II. 1864.

„ K. k. p a t r i o t . - ö k o n  om. Ges  e l l scha f t .  Ceutralblatt für die gesaminte Landes- 
cultur 1865. Nr. 18— 25. —  Wochenblatt 1865, Nr. 25— 35.

„ H a n d e l s k a m m e r .  Sitzungsberichte II. 111.1865.
Pressbarg. V e r e i n f ü r N a t u r k u n d e .  CorrespondenzblattII. Jahrg. 1863.

„ V e r s a m m l u n g  ungar .  A c r z t e  u n d  N a t u r f o r s c h e r .  Pressburg und seine 

Umgebung.Presburg 1865. —  Joh. S. P e te n y i’s, Custos des Naturaliencabinets im ung. 
National-Museum, Biographie. Von Fr. v. K u b i n y i .  Pest 1865. — Nem csak az anyag 
Halhatatlan! Olvasta a Magyar Orvosok es tcrm6szetrizsgälök X. nagygyüldsen Maros- 

väsärhelyen 1864. B r a s s 2 i Samuel. Kolozsvärt 1865. —  A Magyar Orvosok es termesze t- 

vizsgdlök 1864 Aug. 24-töl. —  2 Sept. 2-ig Maros Vusarhelytt tartott X. NagyüMsenek 
törteneti vazlata 4s muükalatai. (Bericht über die Versammlung in Maros-Vasarhely. 

Von Joseph R6 z s ay  und Joseph S zabo).
Reichenberg. O b e r - R e a l s c h u l e .  Jahresbericht. XI. 1865.

R e s l l i u b e r ,  Augustin, Abt des Stiftes Kremsmünster. Resultate aus den im Jahre 1863 
auf der Sternwarte zu Kremsmünster angestellten meteorologischen Beobachtungen. 

Linz 1864. — Ueber die wässrigen Niederschläge aus der Atmosphäre. Ein Beitrag zur 

Klimatologie ron Ober-Oesterreich (Linz.)
Rom. A ccad  emi a  po n t i f .  d e i L i n c e i .  Atti. Sess-[.Die. 1864— Sess. VII.Giugno 186».

R o s t o c k .  M e c k l e n b u r g i s c h e r  pa t r i  o t i s ch  er Vere in .  Landwirtschaftliche Annalen 

1865. Nr. 1— 33.
R o v e r e t o .  K. k. O b e r - G y m n a s i u m .  XIV. Programma 1865.

S a l z b u r g .  K. k. G ym nas iu m .  XV. Programm 1865.
S c a r p e l l i n i ,  Fabbri, Rom. Corrispondenza scientifica VII. Nr. 19—22. 1865. — BulleHino 

nautico e geogiafico III. Nr. 6, 1865. — Osservazioni ozometriche meteorologicbe 1865. 

Giugno.
Schassburg. Evang .  G y m n a s iu m .  Programm 1865.

S c h e n z l ,  Dr. Guido, Director der k. k. Ober-Realschule in Ofen. Magnetische Ortsbestim

mungen im Königreiche Ungarn. (Aus Math, es lermes. Közl. etc. IV. 1865).
S c h o o f .  Cli. Ludw., Professor in Klausthal. Mathematische Aufgaben mit vollständigen 

Auflösungen. Für Studierende auf Bergakademien u.s. w. Hannover 1865. — Beiträge zur 
Klimatologie des Harzes. Ergebnisse der zu Klausthal angestellten meteorologischen 
Beobachtungen. 2. Abdr. Klausthal 1865. Mit 1 Karte.

Sillimann. B. Professor. New Haven. The American Journal of Science and arls. 
Nr. 116-117. 1865.

S k o f i t z ,  Dr. Alexander, Wien. Oesterreichische botanische Zeitschrift. 1865. Nr. 1— 6.

S t r a c h e y ,  Colonel Richard, Calculta. Palxontology of Niti in the Northern Himaliya: being 
descriptions and figures of the palaeozoic and secondary foasils etc, Calcutta 1865.

Strefflenr, Valentin, k. k. General-Kriegscoinmissär, Wien. Oesterr. militärische Zeit* 

sehrift. VI. Jahrg. 1865. II. und III. Bd., 11— 14. Hft.
S t u h lw e is s e n b u r g .  K. k. G y m n a s i u m .  Programm 1860— 1865.

S t u t t g a r d t .  V e r e i n  f ü r  v a t e r l ä n d i s c h e  N a t u r k u n d e .  Jahresheft XX. 2, 3. XXI.

1.1864-1865.
Mzathmar. K. k. Gymnasiuhi-,  Tudösitranya 1865.

Szegedin. K. k. G y m n a s i u m .  Erdemsoroza ta 1864—1865.
T a b o r .  Rea l-Gymnas iu m.  Trete Ro£ni zprava 1865. Das Real-Gymnasium erörtert vom 

Standpunkte einer Reform des öslerr. Mittelschulwesens vom Director eines Real- 
Gymnasiums. Prag 1865.

Teschen. K. k. k a th  o 1. G y m n a s i u m .  Programm 1865.

„ K. k. Evang .  G y m n a s i u m .  Programm 1865.
T r e v is o .  K. k. O b e r - G y m n a s i u m .  VI. Programma 1865.

Trient. K. k. G y m n a s iu m .  Programma 1865.
T ü b in g e n .  K. U n i v e r s i t ä t .  Schriften aus dem Jahre 1864. —  XI. Zuwachsverzeichaiss 

der k. Bibliothek 1863—64. — Ueber Krebs des Schädelgewölbes. Inadg. Abhandlung 
von Dr. V. v. B r u n s  1864. — Entwicklung der Lehre von der Soeietät ausschliesslich 
nach Römischen Rechte. Diss. von E. H u f ule 1864. — Ruptur der Vagina mit Vor
fall eines Hydrovarium. Diss. von A. S u c r o 1864. —  Versuche über das Unterschei

dungs-Vermögen des Hörsinns für Zeitgrössen. Diss. ron A. H ö r i n g  1864. —  Die 
periuterinen und retrovaginaten Blutergüsse: Diss. von E. O tt .  — Einige Untersuchun

gen aus der organischen Chemie. Diss. von G. Br ig e l  1864. — Die Neorotomie des 

ramus lingualis trigemini. Diss. von H. L ö h l  1863. —  Ueber Tracheotomie und 
zwei neue Tracheotome. Diss. von V. v. B r un s  1863. —  Beiträge zur Lehre von der



Tabes dorsalis. Diss. von Dr. F. N ie m e ye r  1864. — Die Spondylitis deformanä. Diss. 
von J. B l e z i n g e r  1864. —  Die Entwickelung der Lehre von der Lungenschwindsucht 

und der Tuberculose von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Diss. von A. 
H e d i n g e r  1864. — Azodraeylsiiurc und Hydrazodracylsäurc. Diss. von E. A. 0. Bi l- 
f i n g e r  1864.— Ueber Cysten in und an der Leber. Diss. von A. G l o z  1864. — 

Ueber die Verbindungen des Nuphtalin's mit Brom. Diss. von K. A. G l a s  e r 1864. —  
Physiologisch-chemische Untersuchungen über Eiweisskörper and Leimstoffe. Diss. von 

J. d e l i a r y l 8 6 4 . — Ueber den Abdominal-Typhu9 bei Kindern, speciell bei Säuglin
gen. Diss. von A. K o c h  1864. — Die Färbung der Löthrohrfliimme durch Alkalien und 
Erdalkalien. Diss. von G. W e r n e r  1864. —  Das perforirenüe Geschwür im Duodenum. 
Diss. von J. K r a u s s  1864. — Ciiemische Untersuchungen einiger Flechtenstofte. Diss. 

von H. II. L a m p a r t e r  1864. —  Ueber Uydrazoaniliu. Diss. von A. H a a r h a u s  1864.
—  Zur Lehre von den Periurethralabscessen. Diss. von A. Z a i s  1864. — Die Anwen

dung einer ausschliesslichen Milchdiät bei Brighl’schem Hydrops. Diss. von Th. 
Sch m id  1864. — Ueber Zungenkrebs. Diss. von A. S i g e l  1884. —  Ueber das Ver- 
hältniss der Bronchial- und Lungenblutungen zur Lungenschwindsucht. Diss. von 

B u r g e r  1865. —  Ueber die Anwendung der Digitalis bei Herzkrankheiten. Diss. von 
P. R e i c h  1864. — 2 Thesen.

( J d in e .  K. k. L y c e a l - G y m n  as ium.  Atti 1862—1863.

Venedig. K. k. I n s t i t u t  der W i s s e n s c h a f t e n .  Atti X. 6—8. 1864— 1865.

» M e c h i t a r i s t c n - C o l l e g i u m .  M W y T H 4 Jtal Nr. 6, 1865.
Verona. K. k. L y c e a l - G y m n a s i u r a .  Programma 1865.

Vicenza. K. k. L y c e a l - G y  m n a s iu m .  XIV. Programma i 865.

„ A c c a d e m i a  O l im p i c a .  Dante e Vicenza. 14 Muggio 1865.
W a a g e n ,  Dr. W . in München. Versuch einer allgemeinen Classification der Schichten des 

oberen Jura. München 1865.
W aitzen. K. k. Gymnas ium .  Tudositvany 1865.

Warasdin. K. k. G ym nas iu m .  Isveslie 1865.
Weber, H. C. Forst-lnspeclor in Brünn. Verhandlungen der Forst-Section für Mähren und 

Schlesien 1865. Hell 1— 4.
Wien. Ho he s  k. k. S ta  a t s m i n i s te r i u n i .  Reichsgesetzblatt 1865. Stück 10— 22.

„ K. k s t a t i s t i s c h e  C e n t r a l - C o m m i s s i o n .  Miltheilungen XII. Jahrg. 1. 1865. 

„ Kai s.  A k a d e m i e  der  W i s s e n s c h a f t e n .  Reise der österr. Fregatte Novaraum 

die Erde u. s. w. Statistisch-eommercieller Theil von Dr. Carl v. S c h e r z  er II. Band.
—  Denkschriften mathem.-naturw. Classe XXIV, 1865,—  Sitzungsberichte der Philos.- 

histor. Classe. XLIX. 1— 2. 1865. —  Mathem.-naturnr. Classe. LI. Haft 3. Abth. 1; 
Heft 3. Abth. 2. Jahrg. 1865. — Register zu den Bünden 43— 50. 1865.
D o c t o r e n - C o l i e g i u m  der  m e d ic in i s c l i e n  F a c u l t ä t .  Oesterr. Zeitschrift für 
praktische Heilkunde 1865, Nr. 24—36.
G y m n a s i u m  der  k. k. T h e r e s i a n i s c h e n  A kadem ie .  Jahresbericht 1865. Der 

deutsche Satz. Für die untersten Classen der Mittelschule von Ed. He rm ann .  

Wien 1865.

K. k. A k a d e m i s c h e s  G y m n a s  ium.  Jahresbericht 1865.
K. k. S c h o t t e n - G y m n a s i u m .  Jahresbericht 1865.

K. k. O b e r - G y m n a s i u m  in der  J o s c p h s l a d t .  Programm 1858— 1862; XIV. Jah
resbericht 1864.

K. k. O b e r - R e a l s c h u l e  i n  d e r  V o r s t a d t  L a n d s t r a s s c .  XIV. Jahresb. 1865.
K. k. g e o g r a p h i s c h e  G e s e l l s c h a f t .  Mittheilungen VIII. 1. 1864.
K. k. Lan  d w i r t h  s c ha f t s - G e s e l l s c h a f t .  Allgem. land- und forstwirtschaftliche 

Zeitung. 1865, Nr. 18—26.
„ L e o p o l d s t ä d t e r  C o m m u n a l- R e a  Igy  mnasiuan.  I. Jahresbericht 1865.
„ C o m m u n a l- O b c r r e a l s c h u l e  in der  V o r s t a d t  W i e d e n .  X. Jahresbericht 1865.

„ Oesterr .  I ngen ie ur-  und  A r c h i t e k t e n  - Verc in .  Zeitschrift. 1865, XVII. 6, 7.

„ Vere in  f ü r  L a n d e s k u n d e .  Blätter für Landeskunde 1865. Nr. 1—6.

„ N. 5. G ew er be -Ver e i n .  Woehcnschrifl 1865, Nr. 25— 37.„ D i r e c t i o n  d e r  K a i s e r  F e r d i  n a nds-N o rd bab n .  Protokoll über die Verhand
lungen der XXXIX. General-Versammlung 1865.

Wiener-Neustadt. K. k. O b e r g y m n a s i u m .  Jahresbericht 1865.
W ürzburg. Phy s i k .- m e d ic i  n. G e s e l l s c h a f t .  Medieinische Zeitschrift VI, 1—5,11865.

„ K . L a n d w i r t h s c h a f t l i  e h e r  Ve re in .  Gemeinnützige Wochenschrift 1865, Nr. 11— 26. 
X e n g g .  K. k. O b e r - G y m n a s i u m .  Programm 1865.

SEnaim. K. k. Gym nas iu m .  Programm 1865.
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D EB

KAIS. KÖN. G E O L O G IS C H E N  RE ICH S-A N ST A LT .

I. Bericht über die Wasserverhältnisse der Umgebung der 

Stadt Teplitz, zum Zwecke einer entpreehenden Wasserversor

gung von Teplitz. 

Von Heinrich W o lf.

(M it  einem  g e o lo g isc h en  D u rc h a c b o itte  uod e in er K a r le . )

Die nachfolgenden Zeilen des Magistrates der Stadt Teplitz an die Direction 

der k. k. geologischen Reichsanstalt gaben den Anlass zu Erhebungen über die 

Wasserverhältnisse, und zur Abfassung des gegenwärtigen Berichtes, der auch für 

weitere Kreise Manches der Kenntnissnahme werthes bieten dürfte.

„Die Vertretung der Badestadt Tep l i t z ,  seit längerer Zeit mit der Sorge 

und Pflicht belastet, der stabilen Bevölkerung dieser Stadt, welche mit der hier 

sich entwickelnden Industrie in gleicher Progression zunimmt, Trink- und 

Nutzwasser  zu schaden, hat hiebei mit ganz eigentümlichen Schwierigkeiten 

zu kämpfen, da sie auf eigenem Gebiete das T er r a in  der Thermalquellen 

schonen muss, will sie den hervorragenden Rang, welchen diese Stadt unter 
den Curorten Europas, einnimmt, nicht nur nicht beeinträchtigen, sondern auch 

in jeder möglichen Weise bewahren und erweitern, wie sie dies zu thun bisher 

eifrigst bestrebt war.“

„Im Stadtgebiete, welches gegen 700 Häuser umfasst, befinden sich uur 

90 Hausbrunneu, welche trinkbares Wasser für eine stabile Bevölkerung von 

circa 10.000 Köpfen liefern, und auch für die zahlreichen Curgäs te  des 

Sommers, welche ebenfalls nach Tausenden zählen, genügen sollen“

„Obwohl diesem Uebelstaude schon seit längerer Zeit durch die Errichtung 

einer Wasserleitung abzuhelfen gesucht wurde, so bewährte sich doch die 

gegenwärtige Anlage nicht.“
„Die Sorge und die Pflicht, der gegenwärtigen Wassernoth abzuhelfen, tritt 

daher täglich drängender an die gefertigte Repräsentanz der Commune Teplitz 

heran.“
„Das Gebiet, welches für eine Quellenleitung noch zur Verfügung ist, liegt 

im Braunkohlenterrain uud ist rings umgeben von Kohlenfeldern, welche grös- 

stentheils im Abbau begriffen uud von zahlreichen Wasserforderungs-Maschineu 

besäet sind. Diese heben die trinkbaren, vom Erzgebirge kommenden, unter den 

Geröll- und Sandlagen auf dem Braunkohlenthon sich fortbewegenden Grubeu- 

wässer und führen sie in die nächsten Bäche ab, wodurch jene Grundwässer 

dann für die Stadt verloren sind.“
„Diese Verhältnisse erheben unsere Wasserversorgungsfrage zu einer der 

complicirtesten, wie solche kaum irgend wo besteht.“

K . k . geotoffi.ehe H eicb iaaitatl. 15. B tnd . 1865. IV . Heft.
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„Nur sorgfältige Zusammenstellungen gcognostischer und Wasserstands- 

beobachtungen aus den verschiedenen Kohlengruben, vereint mit den Beobach

tungen an Brunnen und über Tag, alle verbunden durch ein Nivellement, lassen 

den Schlüssel finden für eine günstige und ausreichende Lösung unserer Wasser

frage ohne Verletzung des Terrains der Thermalquellen und ohne Beeinträch

tigung der in der Entwicklung begriffenen Industrie.“

„Durch diese Sachlage bewogen, hat das S tad tve ro rdne ten-Co l leg ium  

zu Teplitz, in der am 6. April I. J. abgehaltencn Sitzung beschlossen, einen 

tüchtigen Sachverständigen zu berufen, der die bestehende städtische Wasser

leitung prüfen, das umliegende Territorium untersuchen und hierüber ein Gut

achten abgeben soll, auf dessen Grundlage die Veränderungen an der vorhan

denen Wasserleitung in Angriff zu nehmen wären.“
„Die ergebenst gefertigte Gemeinde-Vertretung bittet Eine Löbliche k. k. 

Direction der k. k. geologischen Reichsanstalt möge in Rücksicht für den gemein

nützigen Zweck, dem eben hier zum Curgebrauch anwesenden Geologen Herrn 

Hcinr ichWolf  gegen Ersatz der auflaufcnden Kosten die längere Anwesenheit 

hier bis zur Beendigung der nöthigen Erhebungen gestatten“.

Magistrat Teplitz am 6. Juni 1865.

Der Bürgermeister 

Stöhr.

In der vorstehenden Zuschrift ist das Programm gegeben, innerhalb 

welchem ich mich zu bewegen hatte.

Das Stadtgebiet selbst war von vorne herein ausgeschlossen und das 

Hauptaugenmerk auf zu gewinnendes Grundwasser zu richten.

Ich hatte mir demnächst drei Fragen vorzulegen und deren Beantwortung 

zu versuchen:

I. Wie gross ist das Bedürfniss der Stadt an Wasser?

II. In welcher Weise wird dieser Bedarf gegenwärtig zu decken gesucht?

III. Welche Mittel sind der Stadt von der Natur gegeben, um sich gutes und 

ausreichendes Trinkwasser zu schaffen?

I. Bestimmung der Grösse des Bedarfes.

Das Bedürfniss ist bei der durch den vorhandenen Kohlenreichthum hervor

gerufenen Entwicklung der Industrie, ein stets sich steigerndes, da die Population 

zugleich mit dieser Entwicklung steigt. Die Stadtgemeinde zählt gegenwärtig an 

sesshafter Bevölkerung etwa 10.000 Seelen, aber bei dem Charakter der Stadt 

als Curort ist der Bedarf an Trink- und Nutzwasser ein bedeutend höherer, da die 

Fremden selbst die Zahl von 2— 3000 erreichen. Es ist daher vorsichtig, den 
Bedarf für 15.000 Seelen zu rechnen.

Da ferner von der Commune Teplitz über die Grösse des Bedarfs per Kopf 

keine Studien Vorlagen, welche auf die eigenen Local Verhältnisse gegründet 

gewesen wären, so musste auf die Verhältnisszahlen zurückgegangen werden, 

welche in anderen Städten mit grösseren Wasserleitungen per Kop f in Rechnung 
kommen.

So nennt uns der Bericht über die Erhebungen der Wasserversorgungs- 

Commission des Gemeinderathes der S tad t  W ie n  die Quantitäten in österreichi

schen Eimern, welche die wichtigsten Wasserleitungen liefern:
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per Kopf

New-York . . . .  . 10-04 Eimer 

Marseille . . .  . . . .  3*29 *

Bordeaux....................................3-30 „

G e n u a ........................................ 2-12 „

London........................................ 1*68 „

projcctirt, Paris * ) ...................... 2*12 „

„ W ien ............................... 1-60 „

Man kann wohl behaupten, dass in W ien ,  Par is und L ondon  die ausge

dehntesten Studien und Erhebungen über die Grösse des Bedarfs gemacht 

worden sind, und dass eine Menge, welche per Kopf für diese Städte in Rechnung 

gebracht ist, auch für Teplitz in jeder Richtung genügen wird. Wenn ich also 

2 Eimer per Kopf annehme, so gibt dies bei IS .000 Seelen für Teplitz einen 

Tagesbedarf von 30.000 Eimern oder 53.160 Kubikfuss, den Eimer zu 1-791 

Kubikfuss gerechnet.
Von der für Wien per Kopf projectirten Menge sind veranschlagt:

a)  für den H ausbedarf.......................................................... 37*50 Percent

b) „ grössere Abnehmer (Fabriken, Restaurationen u. s. w.) 15-65 „

c)  „ Besprengung der Strassen, Gärten und Wiesen . . 20-65 „

d j  „ Springbrunnen und Bäder.............................................13-70 *

e j  „ Reinigung der Canäle und Verlust in den Röhren . . 12-50 „

100 00 Percent.

Die unter Rubrik c, d, e angeführten Procenttheile herbeizuschaffen, ist die 

Commune aus sanitären Gründen verpflichtet. Für die übrigen Procenttheilc, a für 

den Hausbedarf hat jeder Hauscigenthümer und für b (grössere Abnehmer) 

hat jeder Einzelne selbst zu sorgen* und die Commune als solche bat nur dann 

eine Verpflichtung; für diese beiden Abnehmer gegen Entgelt einzutreten, wenn 

dieselben mit ihrer Einzelkraft nicht ausreichen, ihren Bedarf in genügender 

Güte und Menge zu decken.

II. ln welcher Weise wird gegenwärtig der Bedarf von Wasser Id Teplltc iu

decken gesucht.

Zunächst muss hier das Stadtgebiet selbst in Betrachtung gezogen werden, 

ehe man über dasselbe hinausgreift.

Die Untersuchungen, welche ich an den Hausbrunnen vornahm, ergaben, 

dass in der nahezu 700 Nummern umfassenden Häuserzahl von Teplitz nur 

200 Brunnen sich befinden, und zwar in einem höchst vernachlässigten Zustande, 

so dass von dieser geringen Anzahl der grössere Theil selbstverschuldet, nur 

ungeniessbarcs Wasser liefert. Gegenwärtig liefern nur 70 Brunnen Wasser, 

welches auch getrunken wird.
Die Häuser, also auch die Brunnen vertheilcn sich, wie die beigegebene 

Karte zeigt, auf zwei geognostisch verschiedene Gebietsteile; sie sind eingesenkt

a ) in Porphyr, in welchem die Thermalspalten auftreten, und b) in Pläncrkalk- 

stein, welcher diese Spalten theilweise verdeckt.

Ueber beide Gebiete ist ungleichförmig Lehm und Schotter, zuweilen auch 

Braunkohlenletten in geringer Mächtigkeit gelagert. Die im Porphyr eingesenkten

*) Bericht der Stadl Wien, pag. 10, Zeile 1—B von unten.

52*
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Brunnen, sind durch die in denselben häufig auftretenden Klüfte der Verunreini

gung, durch von oben einsickernde Schmutzwässer in grösserem Maasse ausge

setzt als jene Brunnen, welche im Plänerkalkstcin aul'sitzen. Auch sind sie der 

Mengung mit Thermalwasser in viel ausgedehnterem Maasse zugänglich als diese, 

denn die Mitteltemperatur der kältesten trinkbaren Porphyrwässer stellt sich auf 

8'4® R. i) während die Mitleltemperatur der kältesten Wässer, aus Brunnen, 

welche im Plänerkalkstein aufsitzen, ?-5° R. beträgt.

Obgleich nun die Wässer im Plänerkalkstein viel Iciclitcr aus demselben 

mit mineralischen Theilen sich schwängern, und sich zu sogenannten barten 

Wässern (im gemeinen Sprachgebrauche auch Saliter-Wässer genannt) umbil

den, als die Wässer aus dem Porphyr, so dass also letztere im natürlichen 

Zustande reiner und gesunder sind als die Kalkwässer, so sind doch diese wegen 

ihrer grösseren Frische als Trinkwässer die beliebteren, während man zum 

Kochen die weicheren Porphyrwässer vorzieht.

Die grösseren Kosten, welche eine Brunnenteufung im Porphyr erheischt, 

machen es auch erklärlich, warum der grössere Theil der Häuser auf Porphyr

grund ohne Brunnen ist.

Die dargelegten Verhältnisse zeigen, dass nur ein geringer Bruchtheil 

von dem Hausbedarfe der Stadt durch die Hausbrunnen selbst beschafft werden 

kann, dass daher die Commune für den grösseren Theil des Hausbedarfes und fiir 

die Beischaffung der übrigen Percenttheile des Wasserbedarfes, die vorhin unter 

b, c, d, e angeführt wurden, Sorge zu tragen hat.
Dies ist auch mit einem für den erz ie l ten  E r fo lg  unverhältnissmässi» 

grossen Aufwand an Kosten durch Herstellung einer Wasserleitung geschehen.

Ein Blick auf die Situation des Terrains zeigt (siehe die Karle), dass nörd

lich von Weisskirchlitz bei A der von den Müllern fast trocken gelegte Flüssbach 

hierzu erwählt wurde, in welchem nur das Uebcrfallwasser der Mühlen, und das 

allfällig durch humösen Boden zusitzende Moorwasscr sich bewegt.

Es hängt die Menge dieses Wassers von den Uebersehüssen meteorischer 

Zuflüsse ab. Sobald die Müller Wassermangel fühlen, isl im Flössbache nur das

jenige Wasser zu sehen, welches sie nicht fangen können, und dieses versickert 

in dem lockerem Gerölle.

Die Temperatur dieses Wassers schwankt wie jene des Tages. Im Sommer 

bis zu 13— 15 Grad Reaumur steigend, fällt es im Winter bis zum Gefrierpunkt 

und tiefer herunter, und der Flössbach selbst zeigt dann nur mehr eine Eiskruste 

und speiset die Leitung nicht mehr.
Grössere Regengüsse während der wärmeren Jahreszeit bedingen eine 

bedeutende mechanische Verunreinigung, so dass das Wasser oft bedeutend 

getrübt in Teplitz ausfliesst und erst nach längerer Ruhe im Gefäss klarer und 

trinkbarer wird.

Dies Alles zeigt, dass das Wasser des Flössbaches weder constant in hin

reichender Menge, noch mit constanter Temperatur und gleichmässiger Qualität 

zu erlangen, daher auch zur Speisung einer Leitung völlig ungeeignet ist.

Nun komme ich zur Beantwortung der dritten Frage:

W e lc h e  Mit te l  sind der Stadt von der Natur gegeben, um sich gutes und 

ausreichendes Trink- und Nutzwasser zu schaffen.

*) Die Temperaturen sämmtlicher WSsser in den srhöpfharen Brunnen wurden zweimal im 

Laufe des Monates Juni 1865 gemessen, davon aus den Porphyr, so wie aus den Halk- 
wSssern je fünf kälteste Temperaturen gewählt, und hieraus die Mitlelzahl bestimmt.
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Die Stadt, zwischen den Seehöhen von 90 und 130 Klaftern gelegen (Malz- 

mühlc und Schlackenburg), durchziehen und tangiren der Saubach  und der 

F lö s sbach ,  welche sich in der Nähe des Steinbades vereinigen, und zunächst 

der Malzmühle nördlich von Prassewitz das Stadtgebiet verlassen.

Die Quellzufliisse dieser Bäche durchziehen ein -Terrain, welches von dem 

Kamme des Erzgebirges, von der SeehÖhc zwischen 430 und 460 Klaftern, bis 

innerhalb des Stadtgebietes auf 90 Klafter sinkt.

Die Stadt selbst bat als Untergrund Felsitporphyr 1), welcher sich von 

Janegg (westlich von Teplitz) bis Turn ausbreitet, und in gleicher Breite unter 
dem nördlich sich anlagernden Plänerkalkstein und Braunkohlengebilden fortsetzt, 

zwischen Klostergrab (westsüdwestlich von Eichwald) und Graupen (östlich von 

Judendorf) in der Seehöhe von 170 Klafter wieder aus denselben emportaucht, 

und dann fortwährend über Tag, in gleicher Breite und in nördlicher Richtung 

der Kammhöhe des Erzgebirges in 430—460 Klafter Seehöhe zusammensetzt, 

und zwischen Zaunhaids und Voitsdorf (nördlich ausser dem Gebiete der beigege- 

henen Karte) über die Landesgrenze nach Sachsen fortsetzt.

Nur in ne rha lb  der h ier  gegebenen  B eg ren zung  des Porphyr 

stockes  s ind die güns t ig s ten  B ed ingungen  f ü r  die W asse rve r 

so rgung  der S tad t  T ep l i t z  vorhanden.
Das Eintauchen des Porphyrstockes des Erzgebirges unter die Plänerkalk- 

und Braunkohlengebilde zwischen Klostergrab und Graupen, dann sein Wieder- 

emportauchen aus derselben zwischen Janegg und Turn bedingt eine orogra- 

phische Scheidung des oben abgegrenzten Terrains in  drei von W. gegen  0. 

ges t reck te  The i l e ,  die von N. gegen S. h in von dem auf fa l l enden  

Meteorwasser in offenem und verslektein Ger inne  durchzogen  

w erde n.

1. Das bewaldete, wasserreiche Erzgebirge zwischen den Seeböhen von 

4ß0— 170 Klafter gelegen.

2. In die der Ackereultur gewonnene Teplitzer Braunkohlenmulde zwischen 

170 und 110 Klafter Seehöhe gelegen.

3. In den südlichsten Theil, das Mittelgebirge, welches bis gegen Probstau 

hin mit der Basaltkuppe Roccele  in diese Bucht eingreift.

Dieses letztere Gebiet aber kommt für die Wasserversorgung der Stadl 

nicht in Betracht.

Diese orograpbisehc Gliederung bedingt eine Abstufung in der Menge des 

jährlichen Niederschlages, welche wir annähernd bestimmen, und dessen Aufzeh

rung und Bewegung wir verfolgen müssen.

Bestimmung der Regenmenge.
Da meteorologische Beobachtungen von Teplilz und Umgebung keine vor

liegen, um die den klimatischen Localvcrhältnissen entsprechenden Regenmengen 

direct erkennen zu können, so muss man zu den meteorologischen Beobachtungen 

an anderen Punkten zurückgreifen, die unter ähnlichen klimatischen Verhält

nissen sich befinden.

1)  Für nähere geologische Details verweise ich von A. E. Re u ss :  a) die geognostischcn 
Skizzen aus Rühmen, 1840 und b) Thermen von Teplitz 1844, dann von J. J o k e l y  »ul' 
dasErzgebirg im Leitmeritzer Kreise in Böhmen. Jahrhurh der k. k. geologischen Reirlis- 
aoslalt 1858, p. 549, und die Tertiär-Ahlngerungen des Saazerbeckens und derTeplilw-  

bucht, Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt 1858, p. 519.
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Aus meteorischen Verhältnissen, welche man zum Zwecke der Vorerhebungen 

der Wasserversorgungs-Commission der Stadt WTien in dem Terrain der pro- 

jectirten Wasserfassungen genauer sludirle, hat man das Gesetz erkannt, dass die 

Regenmengen bei 300 Klafter Seehölie ein Maximum erreichen, und von diesem 

Niveau an nach auf- und abwärts abnehmen.

Gehen wir auf die Verhältnisse in Böhmen zurück, so finden wir dass Boden

bach ,  in der Sechöhe von ungefähr 75 Klaftern, nahezu 2 Fuss Nicderschlag- 

wasser per Jahr erhält (nach einem 25jährigen Durchschnitt).

Diese Station muss zunächst zur Vergleichung für das Terrain der Teplitzer 

Kohlenmuldc genommen werden. Für das Gebiet, welches uns der Waldkörper 

des Erzgebirges repräsentirt, findet man erst wieder in der Nähe des Isergebirges 

itnd am Fusse des Riesengebirges, unter ähnlichen klimatischen Verhältnissen in 

geeigneter Höhenlage, meteorologische Stationen, die über die Niederschlags

mengen eines Waldgebietes, welches einen ausgebreiteten Gebirgskörper zur 

Basis hat, einigen Aufschluss gewähren, und die uns zur Substitution dienen 

können.

Es sind hier zunächst S ch lu ckenau  in der Höhe von 140 Klaftern, und 

Trau tenau  in der ungefähren Höhe von 214 Klaftern zu betrachten.

In Schluckenau beträgt nach 5jährigem Durchschnitte die Niederschlags

menge 2 ‘97 Fuss, in T rau tenau  nach ßjährigem Durchschnitte 3 27 Fuss. 

Wenn wir diese Niederschlagsmengen für das WTaldgebict des Erzgebirges sub- 

stiluiren, so ist diese Annahme gewiss eine zu geringe, gegenüber der wirklichen.

Aufzehrung nnd Bewegung des Niederschlages.
Es ist allgemein bekannt, dass die Consumlion oder Aufzehrung des jähr

lichen Nicdcrschlages hauptsächlich erfolgt

a )  durch Einsickerung in den Roden;

b)  durch Verdunstung und Pflanzenwuchs, dann
c) durch Abfluss in das offene Gerinne, wenn die Consumenten a und h 

schon gesättigt, oder den Zufluss nicht so schnell aufiiehmen können, als er 

erfolgt.

Der Consumcnt a der wichtigste, welcher hier in Betracht kommt, weil er 

der Nährer jeder Art von Quellen ist, durch welche er wieder in iudirectcr 

Weise die offenen Gerinne speist, muss zuerst befragt werden, welche Quantität 

er von der aufgefallenen Niederschlagsmenge in sich aufzunehmen fähig ist.

Allgemein gütige Beobachtungen über die Aufnahmsfähigkeit und Durch

lässigkeit des Bodens für Wasser kann es wegen der Verschiedenartigkeit des
selben nicht geben, aber die ausgedehntesten Beobachtungen in dieser Richtung hat 

D ick i n son  durch 8 Jahre gemacht, indem er die Regenmenge notirte, welche 

unter einer 3— 4 Fuss tiefen Bodenschichte abfloss. Dr. Gustav W i l h e l m ,  in 

seinem kleinen aber gediegenen Werke über den Boden und das W a s s e r ' )  

theilt auf Seite 55 dieses Buches die Durchschnittszahlen der achtjährigen Beob

achtungen D i c k i n so n s  mit, welche hier folgen.

Die versickerten Mengen in Proccntcn des Niederschlages sind:
J ä n n e r ...................... 70-5 Pere. J u l i ................................. 1'8 Perc.
F eb rua r .............................78*4 ,, August .......................... 1‘4 „
M ä r z .................................66*6 „ Sep tem ber ......................18-9 „
A p r i l ................................ 21*0 „ O c to b e r ..........................49 -B „
M a i....................................5*8 „ N o v e m b e r ...................... 84 • 9 „
J u n i .................................1*7 _ December......................... 100-0 „

>) Wien, bei B r a u n m  i i I I er  1861.



m Bericht über die Wasscrverhältnisse der Umgebung der Stadt Teplitz i l  s .  w . 409

Betrachtet man nun die Niederschlagsmengen in den gleichnamigen 

Monaten an der meteorologischen Station Bodenhach ,  welche für die Braun
kohlenmulde in Rechnung zu ziehen sind, und jene an den meteorologischen 

Stationen zu S ch l u c kenau  und Trautenau ,  deren Durchschnittsmenge für (las 

erzgebirgische Waldgebiet zu substituiren ist, und wie sie in v. S o nnk la r ’s 

Hyetographie des österreichischen Kaiserstaates i) publicirt sind, so finden wir die 

eingesickerten Regenmengen, nach der vorhin mitgetheilten Percentzahl, nach fol

gender Tabelle: A  Regenmenge; B  Einsickerungsmenge in Wiener Linien.

M o n a t
Bodeobach Schlackeoau Trauteoau

A n A B
*  1

B

J i i n n e r ........................... 20-35 14-387 29-45 20-831 25-98 18-368

Februar ........................... 15-48 12-136 20-76 16-276 27-60 21-560

M a r z ............................... 17-76 11-828 34-66 23 083 28-84 19-207

A p r i l ............................... 17-67 3-711 27 05 5-681 2 0 1 7 4-236

M a i................................... 26-00 1-508 30-00 1-740 50-92 2.953

J u n i ............................... 33-00 0-396 51-52 0-876 53-40 0-868

40 17 0-723 45-52 0-819 60-23 1-084

A u g u s t ........................... 30-40 0-426 41-45 0-580 69-22 0-969

September...................... 19-02 3-595 29-97 5-466 41-74 7-88*

18 09 8-954 22-53 11-153 30-62 15-157

N ovem ber...................... 21-68 18-215 40-29 33-844 29-69 24-940

D ecem ber...................... 23-33 23-330 40-29 40-290 32-26 32-260

Summe . . . 283-85 99-409 413-49 160 639 470-67 149-490

in Zoll . . . 23-654 8-284 34-458 13-397 39-223 12-458

in Fuss . . . 1-971 0-690 2-872 1-116 3-269 1-038

Diese Tabelle ergibt also für die Kohlenmulde aus 2i>jährigem Durchschnitte 

von den Beobachtungen zu Bodenbach nahezu 2 Fuss jährlichen Niederschlag mit 

i/3 oder 8 Zoll Einsickerung, und für das erzgebirgische Waldgebiet aus 5 und 

Gjährigem Durchschnitt der Beobachtungen zu Sch l u ckenau  und T ra u te n a u  

etwas über 3 Fuss jährlichen Niedcrschlag, mit über */, Einsickerung, das ist 

über 12 Zoll.

In der Aufzehrung der übrigen */, jährlicher Regenmenge theilen sich die 

beiden anderen Consumenten b (Verdunstung und Pflanzenwuchs), und c (offener 

Abfluss).

Obwohl nun die vorhin angeschlossene Tabelle ein Bild gibt von den Pro- 

centen der Niederschlagmengen, welchc cinsickern, während der wechselvollen 

Temperatur eines Jahres, so gilt dieses Bild doch nur für einen Boden gleich

förmiger Zusammensetzung, welcher in dem Gebiete von Teplitz und Umgebung 

nicht vorhanden ist.

Das Waldgebiet nördlich von Eichwald und Drcihunken besteht fast durch

aus aus Felsitporphyr, der, abgesehen von seiner starken Zerklüftung, für aufial-

<) Mitteilungen der k. k. geographischen Gesellschaft 4. Bd. 1860, pag. 107 und Tafel A.
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lendes Wasser unter gewöhnlichem Atmospluirdruck undurchdringlich ist, und 

desshalb das nicht aufgenommene Wasser schneller, wegen der steileren Gehänge 

dem offenen Gerinne zusendet, so dass angenommen werden muss, es versickcre 

hier weniger, und es fliesse mehr dem offenen Gerinne zu. Reducirt man die Ein- 

sickerungsmenge von i/3 auf '/5, so bleiben 4/s der Niederschlagsmenge für Con- 

sumo durch Pflanzenwuchs-Verdunstung und offenes Gerinne.

Da keine annehmbaren Beobachtungen über die Verdunstungsmengen vorlie

gen, so ist näherungsweise die Annahme gerechtfertigt, dass sich offenes Gerinne 

und Verdunstung an der */5 nicht versickerten Regenmenge gleich betheiligen, 

dass also y 5 der Regenmenge das offene Gerinne aufzehrt. Hiebei ist zu 

bemerken, dass von der eingesickertcn Menge hauptsächlich die Quellen des 

Waldgebictcs gespeist werden, da die Spalten des Porphyrs unter den Thallinien 

stets mit Wasser erfüllt sind, und diese Quellen die constantesten Zuflüsse des 

offenen Gerinnes bilden, so dass man füglich s/5 der Regenmenge des Waldge- 

bietes durch das offene Gerinne consumirt annehmen kann.

In dem Gebiete der Braunkohlenmulde ist das Consumverhältniss, durch 

Versickerung, Verdunstung und Abfluss wieder ein anderes; denn die Boden

zusammensetzung ist eine sehr verschiedene. Die beigegebene Karte und das 

Profil geben hierüber eine deutliche Anschauung.

Auf, im Allgemeinen, für Wasser undurchdringlichen Braunkohlenletten, 

ruhen in ungleichförmiger Lagerung diluviale Schotter- und Sandmassen (Nr. 8 
dcrZcichen-Erklärung) und sandiger Ziegellehm, dann alluviale Bachanschwemmun

gen, ebenfalls aus Geröll und Sand bestehend, und endlich Wiesenmoore. Es sind 

dies lauter Bodenarten, welche auffallendes Wasser schnell in sich aufnehmen, 

bis auf den Kohlenletten einsickern lassen und dieselben in sich als sogenannte 

Grundwässer ansammeln. Wegen der fast ebenen Flächen, welche diese Boden

arten zusammensetzen, ist ein Abfluss des aufgefallcnen Wassers in die nächst- 

liegenden offenen Gerinne nur bei sehr heftig strömendem Regen möglich; so 

dass von der jährlichen Regenmenge nur ein sehr geringer Bruchtheil denselben 

zufliesst, und dass fast die ganze JVIengc durch Versickerung und Verdunstung 

consumirt wird. In der Tliat haben Beobachtungen, welche die Wasserversor

gungs-Commission des Gemeinderathes der Stadt Wien in dem Schottergebiete des 

Traisenflusses, welches von ähnlicher Zusammensetzung ist wie jenes des Braun

kohlenterrains nördlich von Teplitz, ergeben, dass */* von der aufgefallenen 

Regenmenge in den Boden versickern. Indem vorauszusetzen ist, dass auch hier 

die Verdunstung und der Ptlanzenwuchs einen grossen Antheil an dem Consumo 

dieser Wassermenge hat, so ist es gerechtfertigt die Einsickerungsmenge auf s/s 

der Regenmenge zu reduciren.

Die Bewegung
desjenigen Wassers, welches durch Verdunstung und Pflanzenwuchs nicht con- 

sumirt wird, erfolgt also, wie bereits angedeutet wurde, in zweifacher Weise:

1. im oftenen Gerinne, 2. am Grunde der durchlässigen Bodenarten auf dem 

wasserdichten Kohlenletten als sogenanntes Grundwasser, von welchem an tiefe

ren Stellen, wo die durchlässige Bodenschichte eine geringere Mächtigkeit besitzt, 

kleinere Ausbrüche erfolgen, welche wir eben sowohl G rundw asse rquc l l c n  

als auch T ie fque l len  nennen können, die wieder die Wässer im offenen 

Gerinne verstärken. Derartige Quellen gibt es aber zwe ier le i :  1. solche, welche 

durch versickertes Wasser des offenen Gerinnes, an tieferen Stellen in der Nähe 

der Alluvialablagerungen wieder ausbrechen.



Dieses versickerte Wasser bewegt sich nie lange in den durchlässigen 

Bodenarten, und die Quellen, welche es speiset, nähern sich mehr der Temperatur 

des Wassers im offenen Gerinne, also mehr der mittleren Tages- oder höchstens 

Monatstemperatur, wäh rend  2. die anderen Grundwasserquellen, welche 

durch  d irec te  E i n s i c k e r u n g  des A tmosphärwassers  erfolgen,  

der mittleren Jahrestemperatur viel näher liegen, also viel frischer und jedenfalls 

auch reiner sind.

Das Gesagte illustriren nachstehende Temperaturangaben, welche alle am

6. Juni d. J. bei einer zwischen 11 und 14 Grad Reaumur schwankenden Luft

temperatur beobachtet wurden.
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Wässer Im offenen Gerinne
Tcmpe-

ratur

B .

Gruudwässer und Quellen, welche 

dureb Sickerwasser ans «ffenem 
Gerinne gespelset sind

Tempe

ratur

B.

1. Mühlbach an derSchweizennühle 1. Quelle auf der Wiese nördlich

(Fritschmühle der Karte) . . . 10-0 bei W is t r i t z ............................... 8-0
2. Röhrenwasser in Weisskirclilitz 2. Quelle auf der Wiese bei der

(wird vou dem Mühlbach gespeist) 9-5 Brandmühle . . -...................... 8-5
3. Flösshach an der städtischen 3. Quelle bei der oberen städti

obern Fassung bei Weisskirch- schen Wasserfassung . . . . 8-7

lita (vor Sonne geschützt) . . . 9-3 4. Gemeindebrunnen inThurn (vor
4. Flösshach an der untern städti der Sonne geschützt) . . . . 9-5

schen Fassung (vor Sonne ge Diese Quellen sind von der

schützt) ....................................... 9-9 Menge des Wassers im offenen

5. Mühlbachwasser an der Srlilum- Gerinne abhängig. Die Ergiebigkeit

9-8 derselben ist daher ähnlichen

Schwankungen unterworfen.

firnndwSsser ilnreh directe Seehöbe Brunnen- Wasser- Tem flrandwaBserquellen SeehShe

----

Tem
Einsickerung in tiefe in stand in peratur der in peratur

des Atmosphärwassers W .-K lft. W.-Fuss W.-Fuss zweiten Kategorie W .-K lft.

1. Unterer Brunnen in 1. Quelle auf der \
Wistritz . . . . 153-23 22—3'' 5'-2" 6-0 Wiese des Wenzel 

Muschek in Drei- j
hunken..................

>145-87
7-0

2. Gemeinde-Brunnen 2. Quelle auf der

in Weisskirchlilz . 126-72 12 '—3" 6'—3" 6-3 Wiese des Georg 
Seiche in Dreihun- 
k e n ...................... \ 7-2

3. Gemeinde-Brunnen 3. Quelle auf der \
in Probstau . . . 119-54 17'— 6'— 6-2 Wiese des Karl 

Jäger, westsüd- 
westlich von i

4. Brunnen bei dem Probstau am süd 1
W&chterhaus Nr. 24

lichen Ende des 

Herrnbusches . .
/130-89

7-5
nächst Probstau . 118-45 17'— 9'— 6-1 4. Quelle auf der 

Wiese deB Wenzel

S. Brunnen in der
Weber, am süd
lichen Ende des

Neumühle . . . 117-36 15'—4" 7'—10" 6-5 Herrnbusches 
westsüdwestlich 

von Probstau . . ) 6-3

K. k ,  geologische Reichsanstalt. 15. Band. 1865. IV. Heft. 53
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Die Ergiebigkeit dieser Grundwasserquellen der zweiten Kategorie ist von 

der Menge des Wassers im offenen Gerinne unabhängig, foglich eine constantere, 
gleichmässigere.

Es gibt noch Wässer einer dritten Kategorie, die hier nur beiläufig (erwähnt 

werden, da sie für die Wasserversorgung nur einen untergeordneten Werth 

haben. Es sind dic9 die an die Rraunkohlcnflötzc gebundenen Wässer, sogenannte 

Druck- oder artesische Wässer, welche bei Erbohrung eines Flötzes rasch empor

steigen und schon den Charakter von Thermalwasser besitzen, d. h. eine von der 

mittleren Tages-, Monats- oder Jahreswärme unabhängige Temperatur zeigen. So 

zeigt das gehobene Wasser aus dem fürstlich Clary'schen W enze l-Schach t  

(ß nördlich bei Teplitz) 13-5® R.; jenes aus dem Katzendorfer Maschinenschacht 

(ausser der Karte westlich von Augezd), welchem noch viel kaltes Grundwasser 

beigemengt war, nur 13-0® R., obgleich cs aus 63 Klafter Tiefe gehoben wurde, 

während jenes vom Wenzel-Schacht aus 22 Klafter Tiefe kömmt. Es sind mir in dem 

untersuchten Terrain nur 2 Que l len  dieser Kategorie bekannt geworden, welchc 

nahe dem Kohlenausstrcichen bei Dreihunken durch Schürfarbeiten erschlossen 

wurden, und gegenwärtig, durch zusitzendc Grundwässer abgekühlt, frei zu Tage 

ausfliessen. Die eine durch einen Schacht erschlossen, befindet sich auf der Wiese 

des Herrn Loser  ln Dreihunken, am Fusssteig gegen Eichwald. Seehöhe 

1S1-6 Klafter; Temperatur 10-5® R.

Die andere durch einen Stollen erschlossen befindet sich im Orte Dreihunken 

selbst, vis-a-vis dem Hause Nr. 5, sie zeigt eine Temperatur von 8 0° R. und liefert 

das Trinkwasser für den ganzen Ort.

Die offenen G er inne ,  welche hier in Betrachtung kommen, sind:
1. Der Flössbach, welcher nahe bei Zinnwald seinen Ursprung besitzt und 

bis E ichw a ld  im Porphyr und zugleich Waldgebiet fliesst, sich bis dahin durch 

Quellen stets verstärkt ,  und zahlreichen industriellen Gewerken als Motor dient, 

von hier an aber gegen Weisskirchlitz hin, und weiter abwärts gegen Thurn, in 

dem von ihm selbst auf dem wasserdichten Braunkohlenletten herausgeschobcnen 

Schotterkegel (Nr. 5 in der Karte zwischen Brandhäuser, Dreihunken und Eich

wald) eine grosse Masse seines Wassers wieder  ve r l ie r t ,  so dass sich die 

Industriellen, wclchc auf die Benützung dieses Flössbaches ferner noch angewie

sen sind, sich gezwungen sehen, denselben von dem durchlässigen Schotter- 

gebiete, von Wistritz angefangen, zu entfernen, indem sie ihre Mühlgraben von 

Wistritz abwärts, gegen Weisskirchlitz und Thurn (an der rechtscitigen höher 

gelegenen Thallehnc, in den undurchlässigen Braunkohlenletten (Nr. 3 der Karte) 

cinschneiden, und sorgfältigst die an tieferen Stellen wieder ausbrechende Grmid- 

wasserqucllcn erster Kategorie (siehe Tabelle I) zur Verstärkung ihres Mühl- 

wassers wieder zu gewinnen suchen.

Hingegen verstärkt der versickernde Flössbach das G rundw asse r  im 

Scho t te rkege l ,  welches bis jetzt gar nicht benützt wird, und in seinem Ueber- 

schusse nur nasse Wiesen und saures Heu erzeugt. (Man sehe Nr. 8 in der Karte.)

Aehnliche Verhältnisse'bestehen in dem offenen Gerinne des Ma ls tbaches,  

der beim Siebengiebeljiiger entspringt; und wclcher zwischen Judendorf und Drei

hunken au9 dein Porphyr und Waldgebiet in das Braunkohlentcrrain cintritt, 

auch dieser hat einen Schotterkegel vor sich hergcschobcn lind auf dem Braun- 

kohlenletten abgelagert, welcher sich zwischen D re ih u n k e n ,  P robs tau  und 

J u d e n d o r f  ausbreitet.

Sobald der Bach in dieses Braunkohlengebiet cintritt, versickert er aber 

vollständig im Schotter, und vermehrt das in demselben befindliche Grundwasser 

mit seiner ganzen Masse.



Die Quellen des Georg Se iche  und Wenzel Muschek  in Dreihunken, 

welche am unteren westlichen Rande dieses Schotterkcgels auftreten, werden 

wesentlich von diesem Bachwasser gespeiset; dies beweist die höhere Tempe

ratur dieser Quellen gegenüber dem Grundwasser zweiter Kategorie. (Siehe 
Tabelle 2.)

Ein drittes offenes Gerinne entspringt östlich beim Schweissjäger und tritt 

bei Dreihunken selbst aus dem Porphyr und Waldgebiet, es ist gewöhnlich 

wasserleer, kommt daher hier gar nicht in Betracht. Nur die Tiefen l in ie ,  

welche durch Dre ihunken  und zwischen den Herrenbüschen durch gegen 

Prob stau hinzieht, füllt sich auf dieser Strecke mit den ausbrechenden über

schüssigen Grundwässern, aus den Schotterkegeln des Malstbaches und des 

Flössbaches. Diese Tiefenlinie bildet die Scheide zwischen diesen Schotterkegeln, 

und ist mit Wiesenmooren erfüllt. (Man sehe im geologischen Profil und der 
Karte Nr. 8.)

Die Wässer des Malstbaches, so wie das Grundwasser in dessen Schotter- 

kegel sind gegenwärtig nicht benützt, es sind keine Mühlrechte auf sie erworben, 

so wie auf jene des Flössbaches.

Den Grundsatz festhaltend, dass für die Wasserversorgung einer Stadt, 

namentlich für einen Curort, das beste Wasser, welches zu gewinnen möglich ist, 

verwendet werden soll, so ist ausser auf die Frische noch auf dessen 

chemische  Z u s am m ens e t z ung  

Rücksicht zu nehmen. Zu diesem Zwecke hatte ich meinen Freunden Dr. B re i

te n 1 o h n e r und Dr. Hannam ann ,  beide Chemiker an dem fürstlich Schw a r 

zenberg'sehen Laboratorium zu Lobos i tz ,  um eine vorläufige qualitative Prü

fung nachstehender Wässer ersucht, und von jedem eine gleiche Quantität, etwa

4 Maass, an die chemische Station Lobositz eingesendet.

1. Wasser aus dem Brunnen im Hause zur goldenen Ke l le ,  Stephansplatz 

in Teplitz (aus dem Porphyr).

2. Gemeindebrunnen in Probstau (Grundwasser).

3. Quelle auf der Wiese des Herrn Georg Se iche ,  PareeHe Nr. 38 in 

Dreihunken.

4. Quelle auf der Wiese des Herrn Karl J ä g e r ,  zwischen Probstau und 
Dreihunken.

5. Von dem Flössbach aus der städtischen Wasserfassung bei Weisskirchlitz.

6. Aus dem Gemeindebrunnen von Weisskirchlitz.

7. Von dem Mühlbach aus der Fassung der fürstlich C lary ’sehen Wasser

leitung bei der Schlumpermiihle zwischen Weisskirchlitz und Thum.

8 . Brunnenwasser aus dem Wenzels-Hof, Lindenstrasse iu Teplitz (aus dem 

Plänerkalk).

9. Wasser des Mals tbaches  ober der Strasse, welche von Dreihunken 

gegen Judendorf führt.

Nach Herrn Dr. B re i ten lohner 's  vorläufiger Mittheilung gab eine Prü

fung auf Schwefelsäure, Chlor, Kalk und Magnesia (Bcstandtheile, welche, wenn 

sie in grösserer Menge im Wasser enthalten sind, eiserne Röhrenleitung zerstören 

oder verstopfen können) hinsichtlich ihrer relativen Mengen folgende Reihung für 

die angeführten Wässer 3, 2, 4, £, 7, 1, 6, 8 >)j wovon Nr. 3 als das reinste gilt. 
Nr. 6 weist einen bedeutenden Gehalt an Schwefelsäure, starke Spuren von Kalk 

und Magnesia, und Spuren von Chlor nach. In Bezug auf Re inhe i t  folgt auf 3

[1 1 ]  Bericht aber die Wasservcrhiütnisso der Umgebung der Stadt Teplitz u. s. w. 4 1 3

*) Nr. 9, Wasser des Malstbaches, war zur Zeit dieser Mittbeilung (6. Ju li) noch ntebl 

eingeseodet.

«3*
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zunächst 2, Grundwasser aus dem Brunnen zu Probstau. Die Mittelglieder 4, 7,1 

dürften ihre Stelle, bei genauerer Untcrschung, unter sich noch verändern lassen.

Der Schwefelsäuregehalt dürfte wahrscheinlich durch Zusickerung von 

Tagewässer entstehen, welche über Kohlenlösche flicssen, die häufig in der Zer

setzung begriffene Schwefelkiese enthält. Solche Kohlenlösche findet sich häufig 

auf den zahlreichen Haldenstürzen zwischen Weisskirchlitz und Wistritz.

Aus dem Vorhergehenden ist ersichtlich, dass für die Versorgung von Teplitz 

mit möglichst chemisch reinem und möglichst frischem Wasser nur mehr die 

Grundwässer in den Schotterkcgeln des Flössbaches und des Malstbaches, so 

wie dieser Bach selbst vor seiner Versickerung in Anspruch genommen werden 
können.

Es entsteht nun die Frage, findet sich in diesen beiden Schotterkegeln jene 

Menge von Grundwasser, welche den im Eingänge dieser Schrift nachgewicsenen 

Tagesbedarf von 30.000 Eimern oder 33.760 Kubikfuss deckt? Hiernach wäre 

der Jahresbedarf 19,622.400, in runder Zahl 20 Millionen Kubikfuss.

Quantitätsmessungen, wie sie der Gemeinderath von W ie n  an der für die 

Wasserversorgung dieser Stadt empfohlenen Quellen seit drei Jahren sorgfältigst 

ausführen lässt, liegen von jenen Quellen, welche aus dem Grundwasser des 

Teplitzer Terrains ausbrechen, noch nicht vor.

Es muss somit, um annähernd ein Bild von dieser Menge zu erlangen, der 

früher ausgeführte Calcul über die auffallenden Regenmengen und Speisung des 

Grundwassers durch dieselben, mittelst der Ausdehnung der Schotterkegeln weiter 

fortgeführt werden.

Hiebei ist zu bemerken, dass die Menge des Wassers in jedem Schotter- 

kegcl aus zwei Theilen von Regenmengen sich summirt:

1. Aus jenem, welcher auf die eigene Ausdehnung des Schotterkegels fällt 

und einsickert;

2. aus jenem Theil, welcher die offenen Gerinne, aus dem Waldgebiete den 

Schotterkcgeln zuführen und während ihres Laufes durch dieselben an diese 
verlieren. r

A. Bes t immung  der Menge des Grundwassers  im Scho t te rkege l

des Flössbaches.

a )  Die Menge versickerten Wassers wurde weiter oben auseinandergesetzt, 

beträgt mindestens -/5 von der auf die Fläche des Braunkohlenterrains aufge

fallenen Regenmenge von 24 Zoll oder 2 Fuss, also 0-8 Fuss.

Die Ausdehnung des Schotterkegels, welcher zwischen Eichwald-Dreihunken 

bis an den Anzerteich nördlich von Thurn reicht, lässt sich durch eine reguläre 

Figur von 1200 Klafter Länge und 800 Klafter Breite darstcllen, dies gibt eine 

Fläche von 34-56 Millionen Quadratfuss, und somit versickerte Regenmenge 

34-56 X  0-8 =  27-G48 Millionen Kubikfuss.

b) Hierzu die Menge des in den Schotterkegel eingeführten Wassers.

Es wurde ebenfalls weiter oben gezeigt, dass der Flüssbach, bevor er den 

Schotterkegel bei Eichwald erreicht, in seinem Gerinne nahezu 3/s von der auf 

sein Quellengebiet gefallenen Regenmenge per 36 Zoll oder 3 Fuss führt. Oben 

wurde auch die Thatsache nachgewiesen, in welcher Weise die Besitzer der am 

Flössbach gelegenen industriellen Werke dem Verlust am Wasser vorzubeugen 

suchen. Ein Maass des Verlustes ist auch hier noch nicht gewonnen. Es kann 

wieder nur ein Näherungswerth gesucht werden, aus den Erfahrungen, wclchc 

die Wasserversorgungs-Commission in Wien gesammelt hat. Dieselbe wies nach
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(Seite 137 ihres Berichtes), dass die Leitha auf dem Steinfelde von Lanzen

kirchen bis Neustadt mehr als '/s der bis Lanzenkirchcn gebrachten Wassermasse 

verliere, dass dieselbe ober Lunzenkirchen noch, wo der Schotter ans noch 

gröberem Gerölle bestehe, in noch grösserem Verhältniss Verluste erleide. Es 

wird gezeigt (Seite 16 des 1. Wasserversorgungs-Berichtes), dass bei Gundrams, 

wo die Grösse der Gerölle und die Gefailsverhiiltnisse ähnlich sind, wie im 

Schotterkegel bei Eichwald, innerhalb einer Strecke von 1600 Schritt, die Was

sermenge des Flusses von 2,420.000 Eimer bis auf 46.000 Eimer versickerte, 

dass also nur der Masse weiter floss, und dieses ebenfalls bald versickerte.

Wenn man auch das Verhältniss der Versickerung für unseren Schottcr- 

kegel nicht so extrem annimmt, und sich auf blos </3 Versickerung der zuge

führten Wassermenge beschränkt, so fliessen im Flössbach von den zugefiihrten 

a/s der im Quellgebiet des Flössbaches innerhalb E i c h w a ld  aufgefallenen 

Regenmenge, noch 2/s, also a/5 der Regenmenge als Miihlwasser weiter und das 

andere </, d. i. </5 der Niederschlagsmenge des Waldgebietes, vermehrt die 

Menge des Grundwassers im Schotterkegel. Ein Fünftel der Niederschlagsmenge 

per 3 Fuss gibt 0-6 Fuss.

Die Ausdehnung des Quellgebietes des Flössbaches innerhalb Eichwald, 

welches hier in Rechnung gezogen werden muss, ist begrenzt ') im S. durch die 

Strasse von Eichwald bis Dreihunken, in 0. durch den Höhenkamm zwischen dem 

Malstgraben, und jenem bei B ihanken  von der Dreihunken - Judendorfcr 

Strasse bis zum Siebengiebeljäger am Kamm des Erzgebirges.

Im N. bildet dieser Kamm vom Siebengiebeljäger über den Zinnwaldberg bis 

zum grossen Lugstein im W . Yon Zinnwald die Grenze. An der Westseite zieht 

sich dieselbe vom grossen Lugstein fiber den Bornhauberg zum Rehberg ober 

Eichwald. Die Fläche des so begrenzten Quellgebietes, welches den Schotter

kegel des Flössbaches speiset, bildet ein unregelmässiges Polygon, welches sich 

roh durch ein Rechteck wiedergeben lässt, dessen eine Richtung von S. gegen 

N. 2200 Klafter und jene von W . gegen 0. 3000 Klafter misst; das sind 

237*6 Millionen Quadratfuss, dies mit 0-6 Fuss Niederschlag multiplicirt gibt 

142-56 Millionen Kubikfuss Wasser, welche dem Schotterkegel durch Versicke

rung aus dem Flussbach zugeführt werden. Hiezu die Versickerung von der 

eigenen Niederschlagsmenge des Schotterkegels per 27-648 Millionen gibt eine 

Gesammtsumme von 170-208 Millionen Kubikfuss an Grundwasscr, welches den 

Schotterkegel B  der Karte innerhalb eines Jahres durchzieht. Hieraus ergibt sich, 

dass dem Schotterkegel zu der eingesickertcn Menge von 0-8 Fuss der eigenen 

Niederschlagsmenge noch das sechsfache durch der Flössbach selbst zugeführt 

wird, dass sich also in demselben eine Durchschnittsschichte von 5-6 Fuss Was

ser befinden müsse.

Vergleicht man nun die am 6. Juni gemessenen Wasserstände in den weni

gen Brunnen, welche das Grundwasser erschlossen haben und ordnet dieselben 

nach ihrer Entfernung von der Spitze des Schotterkcgcls, bei Eichwald in der 

Höhe von 176-4 Wiener Klafter (man vergleiche Tabelle 2 auf Seite411 [0]), so 

ergibt sich am oberen Ende bei Wistritz ein Wasserstand von 5 Fuss 2 Zoll und 

am untern Ende in der Nähe des Angerteiches eine Anschwellung bis auf 8 und 9 

Fuss, wie es der Natur der Sache entspricht. Die Beobachtungen der Wasser- 

Commission von W ie n  weisen nach, dass die Grundwasserständc in den Brunnen

Man sehe die Generalstabskarte Nr. 2 von Böhmen, Umgehung von Trpütz und Tetschen, 
da dieses Quellgebiet nur im kleinsten Bruchtheil noch auf der beigegebenen Karto 

erscheint.
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am Steinfelde im Juni gegenüber den im November und Jänner beobachteten ein 

Minimum bilden, also nicht als eine Durahsclinittsmenge gelten. Dies stimmt 

auch mit den von D ic k i n son  beobachteten Versickerungsmengen überein, 

welche in Tabelle (Seite 409) [7] mitgetheilt wurden.

Es kann also füglich als erwiesen betrachtet werden, dass die oben mitge- 

theilte Menge von 170 M i l l i o nen  Kub ik fuss  Wasser im Schotterkegel des 

Fliissbaehes auf einer Minimalrecluiung beruht, lind dass es nicht schwer sein 

wird, an günstigen Punkten demselben 20 Millionen Kubikfuss für den Bedarf von 
Teplitz zu entziehen.

Um die günstigen Punkte zu finden, an welchen ein Abzug an Wasser in 

solchem Umfange zu ermöglichen wäre, ist die Situation des Schotterkegels auf 

der Karte näher zu betrachten.

Seine Spitze ruht in Eichwald in der Höhe von W. Klafter und ver

flacht sich allmälig bis zum Angerleich nördlich bei Thum in der Höhe von 

116 Klafter. Seine Begrenzung an der Westseite längs des Flüssbaches zeigt in 

dein oberen Theil ein geringeres Gefall, als jene auf der Ostseite von Drei- 

liunkcn gegen Probstau hin.

In gleichen Abständen von der Porphyrbegrenzung wo der Kegel seine Spitze 

hat, ergibt sich imFlüssbach eineHöhe von 143-6 Klafter, während in der Tiefen- 

linie Dreihunken-Probstau diese Höhe bereits auf 130— 135 Klafter gesunken 

ist. Es gibt sich also ein allgemeines Streben kund, dass das im Flössbach ver

sickerte Wasser der Tiefenlinie Dreihunken-Probstau zufliesse, was auch die 
nassen Wiesen zwischen den Herrnbüschen beweisen.

Ausserdem sieht man den Schotterkegel an seinem unteren Ende den 

Basa l th äge l  Rocce le  südlich bei Probstau umschliessen, d. h. der Basalt- 

liUgcl greift in der Richtung der auf der Karte angedeuteten Basaltdurchbrücbc 

bei Probstau und Thum mit geringem Gefalle ein, und tlieilt die in grösserer 

Masse aus dem Flössbach zuströmenden Grundwässer wie ein Keil in zwei 

Theile Die an dem Theilungspunkt erzeugte Stauung des Wassers setzt sich, 

wiewohl stets abnehmend, in der Axe dieser Basaltdurchbrüche nach aufwärts 

fort. Ich nenne diese die Stauungsaxe, und weil sic in ihrer Verlängerung auf 
Eichwald trifft

Die Stauungsaxe Eichwald-Roccele.
Den bedeutenderen Quelldurchbrüchcn des Grundwassers auf den Wiesen 

des Wenzel W e b e r  und Karl J ä g e r  (Seehöhe 130 9 Klafter) zwischen den 

Herrnbüschen, liegt eben diese Rückstauung zu Grunde. Diese Quellen liegen an 

der Ostseite der Axe. Ein bedeutenderer Theil aber wird im Schotter an der 

Westseite des Roccele abgestaut und findet seinen Ausgang im Angerteich, und 

schwellt zuvor die Wasserstände in den Brunnen an der Neumühle und jenen im 

Brunnen des Wächterhauses Nr. 24 au der Bahn bei Probstau.

Hienach gibt es im Schotterkegel des Flössbaches zunächst nur zwei Punkte, 

an welchen in constanterer Dauer eine grössere Wassermenge demselben entzo
gen werden kann.

I. Punkt .  In der Nähe der Neumühlc an einem ehemaligen Schurfschachte.

Dieser Punkt ist vortheilhaft desswegen, weil die von der vorhin angege

benen Stauungsaxe Roccele westlich gedrängten Wassermassen gleichsam wie in 

einer wasserdichten Sackgasse gefangen werden, welche der Roccele in seiner 

Fortsetzung durch den Probstauer-Park, die Höhe von Soborten, welche gegen 

den Turner Park hin fortsetzt, einerseits, und die Anhöhe, welche von Weiss- 

kirchlitz gegen den Bahnhof hin abdacht, andererseits bildet.
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Die hier im Jahre 1851 ausgeführten Schurfversucbe konnten wegen zu 

grossen Andranges von Wasser mit den gewöhnlichen Mitteln nicht weiterge

führt werden. Das Flötz, welches in 5 Klafter tief erhohrt wurde, konnte nicht 

erreicht werden. Dieser Punkt, in einer Seehöhe zwischen 116 und 118 Klaftern 

gelegen, erfordert eine Wasserhebmaschine, welche das Wasser auf die erforder

liche Höhe von 126 Klafter in der Stadt hebt, damit eine für alle Theile der Stadt 

günstige Vertheilung des Wassers mit freiem Gefall aus dem Reservoir erzielt 
werden kann.

II. Punkt .  Dieser kann nur in der Richtung der Stauungsaxe gegen Eich- 

wald ober der Abstauung der Quellen auf den Wiesen des Karl J ä g e r  und 

Wenzel W e b e r  gesucht werden. Er hat zwar gegenüber dem ersten Punkt den 

Nachtheil, dass er eine längere Röhrenleitung erfordert, dagegen bietet er den 

Vortheil eines zu erzielenden freien Gefälles bis auf das Niveau des Reservoirs in 
der Stadt.

Ein solcher Punkt findet sich in der Nähe der alten Clary'scheu Schürfe im 

Weisskirchlitzer Herrnbusche, in der Seehöhe von 138-82 W . Klafter. Die er

wähnten Schürfe konnten nur bis auf 3 Klafter geteuft werden. Der Wasser

andrang war nicht zu bemeistern, der Schacht füllte sich bis auf 6 Fuss von oben 

mit Wasser und der Letten war noch nicht erreicht.

Um eine genügende Wassermenge hier zu fangen, ist eine auf die Stauungs- 

axe senkrecht im Bogen geführte, 18zöllige B&onwand, etwa 30 Klafter lang, 

erforderlich. Die Trace der Röhrenleitung ist aus Karte und Profil ersichtlich.

B. B e s t im m u n g  der Menge des G rundwasse rs  im Scho t te rkcge l

des Ma ls tbaches .

ft) Die Menge versickerten Wassers, von der auf die Fläche des Sehotter- 

kegels aufgefallcnen Regenmenge per 24 Zoll oder 2 Fuss, beträgt ebenfalls wie 

im Schotterkegel des Flössbaclies 0-8 Fuss.

Die Ausdehnung desselben reicht von seiner Spitze im Malstgrabcn in der 

Seehöhe von 173*20 W . Klafter längs der Gebirgslehne bis Dreihunken und 

dann in einem halbkreisförmigen Bogen bis in die Hälfte ded Weges zwischen 

Judendorf und Probstau. Diese Halbkreisfläche lässt sich mit einem Radius von 

400 Klafter beschreiben.

Sie enthält somit 62.832 Quadratklafter, oder 2,261.952 Quadratfuss; dies 

mit 0*8 Fuss multiplicirt, gibt l,809.401*6Kubikfuss, in runder Zahl 1*8 Millionen 

Kubikfuss.

b) Die dem Schotterkcgel durch den Malstgrahen zugeführte Menge ist eine 

ähnliche wie jene, welche der Flössbach seinem Schotter zuführt, nur mit 

dem Unterschiede, dass nichts durch Mühlgräben abgeleitet werde, sondern dass 

die ganze zugeführte Wassermenge im Schottcrkegel versickere. Somit s/ 3 
der aufgefallcnen Regenmenge im Waldgebiet. */5 3 Schuh =  1*8 Fuss.

Die Ausdehnung des Quellgebietcs des Malstbaches reicht von der Judendorf- 

Dreihunkener Strasse zu beiden Seiten der das Thal einschliessenden Gebirgs- 

kämme, gegen N. bis zum Siebengiebeljäger <) am Kamme des Erzgebirges. Sie 

lässt sich beschreiben durch ein Rechteck mit der Länge von S. gegen N. mit 

2500 Klafter und der Breite quer durch den Malstbach von Kamm zu Kamm 

der ihn begrenzenden Höhen mit 400 Klafter. Dies giht 1 Million Quadratklafter

Man sehe die Generalstabskarte Nr. 2 von Böhmen, Umgehung von Teplitz und 
Tetschen.
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=  36MillionenQuadratluss, dies mit 1*8 versickerte Regenmenge m u l t i p l i c i r t ,  

gibt 64-8 Millionen Kubikfuss, welche der Malstbach dem Schotterkegel zuführt. 

Hiezu die 1'8 Millionen der eigenen Fläche gibt 66*6 Millionen Kubikfuss Wasser, 

welches dieser Schotterkegel per Jahr empfangt.

Um die Punkte zu bestimmen, wo von dieser Menge 20 Millionen Kubikfuss 

Wasser zu entziehen möglich wäre, muss die Bewegung desselben Wasser in 

diesem Schotterkegel noch näher verfolgt werden.

Von der Spitze mit 173*20° im Malstgraben, wo die Hauptmasse eintritt 

und alsbald versickert, kann sich das Wasser nach allen Richtungen des Halb

kreises der Basis dieses Kegels zu bewegen, welche in der Tiefenlinic Drei- 

hunken-Probstau von 151 Klafter Seehöhe, bei Dreihunken, bis auf 130 Klafter 

nördlich bei Probstau sinkt. Es speiset zuerst die unter dem Schotter dem 

Porphyr zunächstlicgcnden Plänerkalkschichten (Nr. 2 der Karte), welche steil 

aufgerichtet sind, dann die unter dem Kohlenausstreiclien (7 der Karte) liegenden 

Sandmassen, und endlich bewegt es sich südlich des Kohlenausstreichcns auf dem 

Braunkohlenletten weiter gegen die Basis.

Jedoch ist es wahrscheinlich, dass sich die Wassermasse des Malstthales in 

grösseren Menge nur in drei Hauptrichtungen bewege, und zwar:

1. In gerader Richtung in der Verlängerung des Mälstgrabens gegen 

Probstau.

2. Gegen die Tiefenlinie Judendorf-Probstnu.

3. Gegen die Tiefenlinie Dreibunken-Probstau.

So viel über Tags zu beobachten ist, ist die Dreihunkener Seite die wasser

reichere und die zwei Hajuptquelldurchbrüche auf den Wiesen des Wenzel 

Muschek  und Georg Se iche  in Dreihunken, in der Seehöhe von 145*87 W. 

Klafter, machen cs höchst wahrscheinlich, dass hier die grössere Menge des 

Malstbachwassers seinen Ausgang finde.
Messungen über die Ergiebigkeit dieser Quellen liegen noch nicht vor. Aber 

nach Aussage der Einwohner bemerken sie nie eine Veränderung an diesen 

Quellen, selbst im Winter sei ihr Durchbruch so kräftig, dass nie eine Eisbil

dung statt finden könne.

Unter der Bedingung, dass an keinem Punkte der Basis-Umgrenzung des 

Schottcrkegels oder innerhalb desselben, künstlich ein Wasserabzug eingeleitet 

werde, der nicht den Zweck hätte, die aus den Quellen ausfliessende Was

sermenge zu vermehren, kann auf die Abfassung dieser Quellen eingerathen 

werden.

Es ist dies somit der III. P unk t ,  welcher als günstig für die Wasserver

sorgung von Teplitz zu empfehlen ist, nur ist sich zu versichern, dass der im 

Profil und Karte unter a verzeichnete projectirte Wasser- und Kohlenförderungs- 

schacht der sieben Karliitzer Grubenl'elder, welche das Quellenterrain bedecken, 

nicht zum Schaden des Zuflusses dieser Quellen ausgeführt werde.
Dieser Förderungsschacht sitzt auf der Hauptlinic des Malstgrabens. Wird er 

je einmal in Thätigkeit gesetzt, so kann ein grösserer Zufluss des Malstbach

wassers hierher bewirkt und dadurch eine Verminderung des Zuflusses für die 

Quellen in Dreihunkeu erzielt werden.

Um einer solchen in Aussicht stehenden Calamität vorzubeugen, wäre der 

Aukauf dieser Karbitzer Grubenfelder zu empfehlen, die eben im executiven Feil

bietungswege sehr billig zu erlangen wären.

Auf diesem Schott$rkegel kann noch als IV. Punk t  für Gewinnung grös

serer Wassermengen die Absperrung des Malstthales an der Spitze des Schotter

kegels in der Seehöhe von 173*2 Klafter empfohlen werden, so dass die Ein-
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sickerung der vom Malstbache zugeführten Wassermengen in den Schotterkegel 

vermieden wird. Das Wasser läuft bis zu dieser Stelle nur über Porphyrgrund, 

innerhalb der Grabens befindet sich keine Industrie, keine menschlichen Wohnung, 

es hat daher noch keine Verunreinigung erlitten.

Im Nachstehenden will ich einige Andeutungen über das Erforderniss für 

die Abfangung einer grösseren Menge Wassers für jeden der empfohlenen Punkte 

anschliesscn.

Erforderniss für die Zuleitung.
I. Punkt .  Neumühle .

1. Eine 18zöllige B&on-Wand durch diesen Punkt, Richtung senkrecht auf 

den LauT des Flössbaches bis auf den Letten geführt; die Länge derselben be

stimmt sich erst nach dfcr noch zu erhebenden Menge des Zuflusses.

2. Anlage eines Fassungsreservoirs.

3. Aufstellung einer Hebmaschine.

4. Trace der Röhrenleitung längs der Bahn durch den Bahnhof, über die 

Bahnstrasse.

5. Anlage des Sammelreservoirs entweder auf dem Frauenberg, oder in der 

Nähe der Köpfhügel mit dem Fassungsraum für mindestens einen Tagesbedar f .

6. Röhrenlänge 1000— 1200 Klafter.

II. Punk t .  W e i s s k i r c h l i t z e r  Herrnbusch .

1. Eine 18zöllige B^ton-Wand bis auf den Letten, senkrecht auf die Stau- 

ungsaxe im Bogen geführt, 30 Klafter lang, Verlängerung des Bogens in jeder 

Richtung der Wand durch Sickerdallen, nach dem Verhältniss der noch zu erhe

benden Menge des Zuflusses.

2. Anlage eines Fassungsreservoirs.

3. Scheitelpunkt der Fangrose unter dem Minimalwasserstand.

4. Trace der Röhrenleitung 1600 Klafter bis zum Waldthor, von hier weiter 

bis zum Sammelreservoir.

6. Bei Benützbarkeit der alten Röhrenlage 480 Klafter bis zur gegenwär

tigen Fassung in Weisskirchlitz.

III. Punkt .  D re ihunken .

1. Ablenkung des Schmutzwassers, welches längs der Strasse von Dreihun
ken der Wiese des Georg Se iche  zufliesst.

2. Seperate Fassung der beiden Quellen und Zuführung derselben in das

3. im tiefsten Punkte der Wiese anzulegende Reservoir in etwa 60 Klafter 
Entfernung'von der Quelle des Georg Seiche.

4. Führung einer 18zölligen Beton-Wand bis auf den Letten durch den 

tiefsten Punkt im Bogen geführt; etwa 70 Klafter lang.

5. Nach Verhältniss der noch zu erhebenden Zuflussmenge S i c k e r d a l l e n  

in der Verlängerung der Beton-Wand, und Drainirung der Wiese, durch strahlen

förmig im Reservoir mündende Sickerdallen.

6. Scheitelpunkt der Fangrose im Reservoir unter dem Minimalwasserstand.

7. Anlage eines Buschwerkes in der Umgebung des Reservoirs.

8 . Länge der Röhrenleitung vom Reservoir bis zum Waldthor 1800 Klafter.

9. Bei erwiesener Brauchbarkeit den alten Leitung 680 Klafter bis zur 
gegenwärtigen Fassung.

IV. Punkt .  Malstgraben .

1. Absperrung des Grabens etwa 60 Klafter einwärts von der Deihunken- 

Judendorfer Strasse durch eine . 18zöllige Beton-Wand von einer Thallehne zur 
anderen, bis auf den festen Porphyr, Länge derselben 12— 15 Klaftern.

K. k . geologiiehe Beichiaostalt. iS »  Band. 1865. IV. Heft. 64
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2. Anlage eines Reservoirs.

3. Scheitelpunkt der Fangrose unter dem Minimalwasserstand.

4. Trace gegen Punkt III und dann diesen folgend, bis zum Waldthor 

2230 Klafter lang.

5. Rei erwiesener Brauchbarkeit der alten Röhrenlage, 1130 Klafter, bis zur 

gegenwärtigen Fassung in Weisskirchlitz.

Welcher Yon den vier empfohlenen Punkten der vorzüglichste für die 

Wasserversorgung von Teplitz sei, muss mit Rücksicht auf Lieferungsfahigkeit, 

Reinheit und Frische im Vergleich zu den Kosten der Fassung und Zuleitung, 

noch erst durch folgende Vorarbeiten erhoben werden:

1. Ist sich die Ueberzeugung zu verschaifen, dass das hereinzuleitende 

Wasser die Röhren nicht schädige, oder nichts in denselben niederschlage.

Es sind daher quantitative Analysen der empfohlenen Wässer durchzuführen.

# 2. An den projectirten Punkten sind vorläufig Versuchsschächte abzuteufen, 

bis auf den undurchlässigen Untergrund; um Kenntniss von der Menge des zu 

bewältigenden Materials bei Construction den Fangwändc und Reservoirs für die 

Kostenberechnung zu erlangen.

3. In diesen Versuchsschächten und an den in der Tabelle 2 vorhin angegebe
nen Brunnen, sind periodische Wasserstands-und Temperaturmessungen zu machen.

4. In den Versuchsschächten ist während der Beobachtungsperiode, nach 

jeder Wasserstandsbeobachtung mit einer kleinen locomobilen Möhring'schen 

Dampfpumpe, wenn möglich eine zehnstündige Probeschöpfung vorzunehmen. 

Die gehobene Wassermenge, eben so der Wasserstand und die Temperatur wäh

rend des Schöpfens von Stunde zu Stunde zu notiren. Eben so ist zu cruiren, in 

welchem Zeitraum das ausgeschöpfte Wasser in den Schächten sich wieder 

ersetzt. Diese Beobachtungen dienen zur Bestimmung des Minimalwasserstandes 

und zur Bestimmung der Grösse des Fassungsreservoirs. Ferner wird sich aus 

diesen Beobachtungen ergeben, ob die Ausdehnung der projectirten Fangwände, 

so wie jene der Sickerdallen verlängert oder verkürzt werden muss.

Je länger die Reihe dieser Reobachtungen fortgesetzt werden kann, desto 

genauer können diese Bestimmungen erfolgen.

Hieraus wird sich ergeben, welcher von den vier Punkten die grössten Vor

theile bietet, der dann für die Fassung gewählt werden muss.

3. Ist, bevor man daran denkt, von dem gewählten Punkt das Wasser der 

alten Leitung zuzuführen, dieselbe mit dem in der Stadt gelegten Röhrennetz und 

Ausläufern einer strengen Rechnung zu unterwerfen, ergibt diese Controlrech- 

nung, dass die gegenwärtige Fassung lieferungsfähig sei, so beruht die am

S. Juli beobachtete Erscheinung eines bedeutenden Ueberfallwassers an der 

Fassung in Weisskirchlitz, welches die Röhren aul/.unehmen nicht fliehr im Stande 

sind, bei gleichzeitigem höchst spärlichem Ausfluss an den lö  bis 20 stets geöff

neten Ausläufen in Teplitz, mindestens auf einem der folgenden Fehler:

a) Die Angabe von 10-2 Fuss Druckhöhe zwischen der Fassung in Weiss

kirchlitz und dem höchsten Punkt der Leitung von Teplitz ist nicht richtig«, sie 

ist in Wahrheit eine geringere, welche die Reihungswiderstände nicht zu über

winden vermag;

b) oder die Röhren sind nicht dicht genug gelegt, so dass das gefangene 

Wasser, noch bevor cs die Ausflussmündungen erreicht, durch Seitenöffnungen 

und Sprünge in der Cementlage seinen Ausgang findet, oder

c j  das zugeleitete Wasser setzt Mineraltheile in den Röhren ab, so dass 

sich dieselben allmälig unregelmässig verengern, die Widerstandszellen unbe

rechenbar vermehren und endlich jeden Durchgang versperren; oder



d )  das aus der Fassung bei Weisskirchlitz ausfliessende Wasser war kein 

Ueberfallwasser, sondern fand seinen Durchgang in der Fassungsmauer, an einem 

tieferen Punkt, als für den Ueberfall berechnet ist.

Ob der Fall a oder d  bestehe ist leicht und mit ganz unbedeutenden Kosten 

zu eruiren: a Durch ein Nivellement längs der alten Trace; d durch Blosslegung 

der Aussenwand der Fassungsmauer an der Seite des Ausflusses.* Ist hiebei das 

Irrige der beiden Annahmen nachgewiesen, so ist zunächst zu berücksichtigen, 

dass die unter b angeführte Annahme eines bedeutenden Wasserverlustes durch 

ungenügende Röhrendichtung nicht stattlinden könne, ohne dass eine bedeuten

dere Menge Wassers bei den directen Oeffnungen in der Stadt ausfliesse. Da 

nur durch einen rückstauenden Drucke oder bei sehr gepresstem Wasserstrahl an 

diesen Oeffnungen Ausströmungen durch Sprünge und Oeffnungen in den Seiten

wänden erfolgen. Aber es.ist bis jetzt nichts weniger als ein gepresster Strahl 

an den offenen Röhrenmündungen in Teplitz zu bemerken.

Es ist daher "dieser unter b angeführte Fehler bei unverlegten Röhren für 

die Wasserentziehung von keiner Bedeutung.

Anders gestaltet sich aber das Verhältniss, wenn die unter c angeführte 

Annahme stattfindet, dass das eingeleitete Wasser Kalk, Gyps oder Eisenoxyd in 

den Röhren absetzt. Es bilden sich zuerst kleine griesartige Anhäufungen an 

ruhigeren Stellen, wo ein geringeres Gefälle oder verzögerte Bewegung vorhan

den ist, sie erzeugen da eine rauhe Innenfläche. Diese Anhäufungen mineralischen 

Ansatzes vergrössern sich bald zu erbsengrossen Klümpchen und unregelmässi

gen nierenförmigen Protuberanzen, die, an solchen Stellen mit verzögerter Bewe

gung bald das Rohr so verengern, dass durch das zuströmende Wasser eine 

ungleichmässige Vertheilung des Seitendruckes und eine Rückstauung bewirkt 

wird. Der Seitendruck kann hierdurch örtlich so gesteigert werden, dass wenn 

die Cementdichtung (es wurde in Teplitz die allgemein übliche Dichtung mittelst 

’ getheerten Seilen nicht angewendet) noch so gut ist, zuerst feine Risse, 

endlich grössere Sprunge bekömmt, aus welchen eine nicht geringe Quantität mit 

der dem Seitendruck entsprechenden Gewalt ausströmt. Es bilden sich somit im 

Laufe der Zeit nach und nach im Innern der Röhre verschieden grosse Stauungs

stellen, und es entsteht eine intermittirende Entleerung des Röhrenstranges 

nach vorne gegen die Mündungen desselben, mit gleichzeitigem bedeutendem 

Verlust durch Seitenausströmungen und verminderter Aufnahmsfähigkeit des 

Rohres im Fassungsreservoir.
Bei solcher Natur des Wassers ist eine periodenweise Auswechslung der 

verengten Röhren unvermeidlich.

Dass das eingeleitete Wasser des Flössbaches solche Verengerungen erzeu

gen könne, zeigt ein dreizölliges Rohr von der fürstlich CI ary’schen Leitung, 

welche das Müblwasser des Flössbaches an der Schlumpermühle abfängt. Dieses 

Rohr ist durch Limonit bis auf 1 Zoll und weniger verengt. Alle Wahrnehmungen 

deuten darauf hin, dass kuch in der städtischen Wasserleitung solche Verenge

rungen sich gebildet haben.

Ausser dieser letzten Erklärung der Rückstauung des Wassers und Entleerung 

desselben aus dem Fassungsraum, wäre dann nur noch denkbar, eine directe 

Verstopfung an einem oder mehreren Punkten der Leitung durch zufällig in die 

Röhren gelangte Körper.

Soll die jetzige Röhrenleitung weiter benützt werden, so muss nun durch 

Stichproben die Ueberzeugung gewonnen werden, ob solche eben geschilderte 

Verengerungen bestehen oder nicht. Diese Proben sind zunächst dort auszuführen 

wo ve rzögerte Bewegung im Zuflusse eintritt.
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In der Hauptleitung also zuerst vom Waldthor abwärts gegen die Pranischc 

Fabrik bis zum nächsten Anstieg (westliches Fnde des Kohlcnaustreichens 

zwischen Thurn und Teplitz), dann vom höchsten Punkt der Leitung (in der Nähe 

des Vereinigungspunktes der alten und der projectirten neuen Trace auf der Karte 

gegen das W ie se n m o o r ,  östlich von Weisskirchlitz bei der Schlumpermöhle.

Hat die gegenwärtige Leitung diese Untersuchungen günstig bestanden, und 

können die gefundenen Fehler leicht behoben werden, so ist dieselbe für die 

Zuleitung neuen Wassers ereignet. Vermöge dem bedeutend höher gelegenen 

Punkte der projectirten neuen Fassung, ist so viel freies Gelall zu gewinnen 

möglich, um den doppelten Anstieg der bestehenden Leitung mit genügendem 

Druck zu überwinden. Im Gegenfalle ist die neue Trace, deren Profil mit der 

Karte vorliegt, zu wählen, mittelst welcher nur ein einmaliger Anstieg vom Sau

bach zum Frauenberg, dem günstigsten Punkt für die Anlage eines Sammel- 

reservoirs nöthig ist.

Die neue Trace ist stets auch die kürzere als jene über die alte Fassung bei 

Weisskirchlitz.

Erst nach Durchführung der im Vorstehenden empfohlenen Vorarbeiten 

lässt sich eine definitive Kostenberechnung des Unternehmers feststellen.

Ich habe in dem Vorhergehenden die Berechnung der bis jetzt von Niemand 

benützten Wassermengen in den beiden Schotterkegeln nur auf Minimal- 

werthe gestützt, dagegen das Bediirfniss der Stadt auf ein Max imum gestellt, 

damit es möglich werde, Wasser an einzelne Parteien gegen Entgelt in die Häuser 

abzulassen.

Die grösseren Kosten der hier noch empfohlenen Vorerhebungen werden 

sich reichlich ersetzen durch das Gelingen des Unternehmens. Der klägliche 

Erfolg der früheren Anlage findet seine Begründung nur in der Sch eg vor den 

Kosten für solche Vorerhebungen.

Die Commune Teplitz hat aber noch Hilfsmittel, die, wenn benützt, nicht nur 

die projectirte Wasserleitung bezahlen, sondern noch einen ansehnlichen Gewinn 

für die Stadt erzielen lassen würden.

Ich meine damit die Benützung des für die Wasserversorgungen von Teplitz 

reservirten Kohlenterrains durch die Commune selbst zum Zwecke der Kohlen- 

production, sei es in eigener Regie oder durch Ueberlassung des Reservatsrechtes 

an eine AcOengcsellschaft, nachdem früher die Wasserleitung ausgeführt wurde.

Die Anregung dieser Frage erlaubt mir etwas näher auf die Verhältnisse 

des reservirten Kohlenterrains einzugehen und den Reichthum darzulegen, 

welcher brach liegt, seitdem man sich vorgenommen hatte schlechtes Wasser 

aus dem Flössbach in die Stadt zu leiten.

Das reservirte Kohlenterrain.
(Eiogeschlossen durch Linie R  in der Karte).

kl Folge der Reclamationen der Commune Teplitz wurde, wenn ich nicht irre, 

im Jahre 1824 das eben geschilderte wasserreiche Terrain für die Bergbaucon- 

currenz ausgeschlossen, somit jeder weitere Schürf untersagt, und jede Gruben

verleihung sistirt, um den Teplitzern die Anlage einer Wasserleitung zu ermög

lichen, die wie im Vorhergehenden erläutert, nur mit Flössbachwasser dotirt 

wurde, während der übrige zuvor geschilderte Wasserreichthum völlig unbe- 

ntttzt blieb.

Es kann aber erwiesen werden, wenn man die Schächte vor der Einsickerung 

des Grundwassers bewahrt, dass der Bergbau der Wasserversorgung nicht schadet,
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da die Grubenwässer erst in der Kohle selbst erschlossen werden und yon den 

Grundwässern durch den mächtigen Letten getrennt sind.

Es sind durch diese Maassregel mindestens 600 Joch Kohlcnfeld oder bei 

80 grosse Gruben-Feldmassen, nach Abzug, des unpröductiven Terrains, wie 

Kalk, Basalt und Porphyr, welche in das reservirte Gebiet hereinreichen, der 

Bergbau-Industrie, und somit auch dem Nationalwohlstand entzogen.
Der im P ro f i l  schraffirte Theil des Kohlenflötzes ist die nicht verliehene Kohle.

Die Mächtigkeit derselben ist durch die Bergbaue durchschnittlich mit.

6 Klafter nachgewiesen, so ist sie nach den Mittheilungen von J  o k 6 1 y (Jahrbuch 

1858, pag. 532 und 533) bei A u g e zd ............................... 34 Fuss.

im Röhrbusch zwischen Zuckmäntel und Augezd...........................48 „

bei den Ziegelöfen nördlich von T ep litz ............................  . . 3 5 — 4 0  „
bei W eisskirchlitz............................................................................30 „

bei den Brandhäusern.......................................................................36 „

bei Bihanken . .............................................................. ....  36 „

im Herrnbusche bei Dreihunken..................................................... 40 „

bei P robstau .................................................................................... 40 „

Wenn man nur die Hälfte dieser Mächtigkeit für die Kohle im reservirten Terrain 

gelten lässt, und annimmt, dass von jeder Kubikklafter sich nur 100 Centner ver

käufliche Kohle erzeugen lassen, so liegen unbenützt mindestens 300 Millionen 

Centner Kohle. Gegenwärtig bei dem beispiellos billigen Preis von 6— 8 kr. eines 

Centners Kohle an der Grube, lässt sich ein Reingewinn von 1— 2 kr. per Centner 

erzielen.
Viel grösserer Gewinn lässt sich erreichen wenn einst die Bahn ta r i fe  her

abgesetzt werden, und die Kohle dadurch exportfähiger wird.

Nach diesen Minimalrechnungen liegen mindesten 3 Millionen Gulden an zu 

efFectuirendem Reingewinn hier vergraben, welchen die Commune für sich mit 

verhältnissmässig geringen Anlagecapitalien einheimsen könnte.
Die Chancen des Bergbaues sind in diesem Terrain gegen das im umlie

genden Gebiete im Allgemeinen als günstigere zu betrachten, denn die Kohle liegt 

nirgends sehr tief. Während man bei Katzendorf fern von der Bahn dieselbe erst 

in 60— 70 Klafter Teufe erreicht, ist sie hier in der unmittelbaren Nähe der 

Bahn zwischen 5 und 20 Klaftern zu erreichen, selbst in dem tiefsten Punkt der 

Mulde, der stets in der Nähe des Erzgebirges hier in der Karte etwa bei Punkt III 

zu finden ist, liegt die Kohle nicht tiefer als 30— 40 Klafter. Hierüber geben die 

Söhurfversuche von 1854 in diesem Terrain Aufschluss, welche durch Fürst 

Clary angeordnet wurden.
Sämmtliche Schürfe liegen in der Nähe des Angerteiches und des Punktes I 

der Karte nördlich und nordwestlich von Thurn.

Die Kohle wurde angefahren:

1. Auf dem herrschaftlichen Hoffelde bei Thurn i n ..................6° 3'

2. Auf der Tischauer Hofwiese, oberhalb des Angerteiches in 14« 2' 6"

3. Am Angerteichfelde in der Nähe der Neum ühle ..................5» 3' 2"

4. Auf Anton Mladeks Feld bei T hurn ........................................ 18® 0' 11"

Sämmtliche Punkte liegen innerhalb der kleinen Flötzmuldc, auf welcher der

Wenzel Schacht (ß auf der Karte und d  im Profil) steht, die dann gegen NW. hin 

ansteigt und durch Lettenklüfte mehrfach verworfen ist Die wichtigste ist bei c 

angedeutet, die.Lagerungsverhältnisse sind aus der Karte und aus dem Profil noch 

deutlicher ersichtlich.

Im Dreihunkener und Judendorfer Herrnbusche auf dem Schotterkegel A  
wurde im Bereiche der Karbitzer Grubenfelder, auf welchen die Wasserhaltungs-



und Kohlenforderungsmaschine in dem Schacht (d der Karte a im Profil) aufge

stellt werden soll, die Kohlen an mehreren Punkten erbohrt, und zwar mit 22, 

28, 29 und 30 Klaftern, je nachdem der Punkt näher oder entfernter von dem 

auf der Karte bei Dreihunken angedeuteten Kohlenausstreichen liegt.

Die Verwerfung des Kohlenflötzes, welche in den bergmännischen Karten 

und Rissen als Leitenkluft angedeutet ist (man sehe in der Karte die nördliche 

Lettenkluft), trifft in ihrer Verlängerung, auf den im Profil angedeuteten Louisen

fels, der aus Porphyr besteht und von Plänerkalk umhüllt ist.

An der Louisen- oder auch Schweizermühle (auf der KarteFritschmühle), ist 

jcdoch durch eine bei 40 Klafter tiefer Brunnenbohrung das Flöti nicht ange

fahren worden, sondern man hatte von oben weg nach einigem Schotter gleich 

Kalk und in der Tiefe von 84 Ellen =  28 Klafter den Porphyr angefahren. Nach 

dieser Wahrnehmung muss das Kohlenausstreichen Östlich der Mühle verlaufen, 

und durch die Schottermassen des Flössbaches verdeckt sein, wie es im Profil 
angedeutet ist.

Es ist somit in den vorstehenden Zeilen das gesammte Material der Beob

achtungen niedergelegt, welche die Mit te l  andeuten ,  die der Commune Teplitz 

von der Natur geboten sind, um sich nicht nur mit ausreichendem sondern auch 

mit dem besten Wasser zu versorgen. Will sie das für sie so- günstige Verhältniss 

des reservirten Terrains klug ausbeuten, so kann sogar, ausser den Kosten der 

Wasserversorgung noch ein nicht unansehnlicher Gewinn für die Stadtfinanzen 
erzielt werden.

Das von dem Magistrate der Stadt Teplitz im Eingänge dieser Schrift ange

führte Ansuchen um ein Gutachten, glaube ich hiemit im vollsten Umfange 

geboten und die Basis geliefert zu haben, auf welche das Raucomitä seine Calcule 
stützen kann.

4 2 4  H. Wolf. Bericht über die Wasserverhältnisse der Umgebung der Stadt Teplitz u. s. w. [2 2 ]



Geologische Karte der Umgebung des Kohlenterrains, welches 
fiir die Wasserversorgung von T e p litz  reservirt ist.

Wolf, Teplitz.

(Im Maasse von 400 Klafter auf den Zoll oder der Natur.)
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II. Die Umgebung von Scheibbs in Niederösterreich, auf Grund 

einer im Sommer 1864 ausgefiihrten Untersuchung 

zusammengestellt. 

Von Alfred W . S t e l z o e r .
Der k. k. geologischen Reichsanstalt überreicht nm IS . November 1864. Die entsprechende 

geologisch eolorirte Karte vorgelegt durch Herrn k. k. Bergrath M. V. L i p o i d  in  der Sitzung der 

k. k. geologischen Reichsanstalt am 7. Februar 1865.

1. Allgemeine Uebersicht.

Das untersuchte Territorium ist fast ausnahmslos ein Theil yom Wasser

gebiete der Erlaf. Es erstreckt sich von Scheibbs an, als von dem am nördlichsten 

gelegenen Punkte, thalaufwärts bis iu die Breite von Gaming und wird hier, im 

S., vomKlauswalde begrenzt, einem langausgezogenen, meist bewaldeten Rücken, 

der die Wasserscheide für die Treffling und den St. Antoner Bach bildet. Oestlich 

fielen ausserdem das Wassergebiet des Jesnitz- oder Klausbaches, der sich bei 

Neubruck mit der Erlaf vereinigt, und der obere Theil vom Quellengebiete des 
Mölkflusses in den Bereich der Untersuchungen; die Westgrenze derselben 
wurde von der kleinen Erlaf, in ihrem von S. nach N. gerichteten Laufe, oder, 

was hiermit nahe übereinstimmt, vom Grestener Meridian gebildet.

Das Erlafthal kann bis unmittelbar vor seinem Eintritt in unser Gebiet als 

ein Längenthal, oder, bei anderer Aulfassung als ein Erosionsthal bezeichnet 

werden; in einer wilden felsigen Schlucht durchschneidet es in nahezu ostwest

licher Richtung von der Einmündungsstelle der Treffling an das Kalkgebirge.

Indessen kurz nach dem Uebertritt in unser Territorium ändert es in auffäl

liger Weise seinen nach W . gerichteten Lauf, biegt anfangs nach N., bald darauf 

nach NO. um und schlägt endlich, nachdem es die letztgenannte Richtung längere 

Zeit, bis in die Gegend von Neubruck, beihehalten hat, eine nördliche oder wenig 

nordwestliche Richtung ein. Der letzteren folgt es mit unbedeutenden Ausnahmen 

bis zu seiner Einmündung in die Donau. Innerhalb unseres Gebietes ist es also 

im Oberlauf ein NO. gerichtetes Diagonalthal, später ein entschiedenes Querthal, 

und im Zusammenhänge hiermit lässt sich deutlich nachweisen, dass es in jenem 

ersten Theile einer mächtigen ßruchspalte folgt, während es von seinem Umbug 
nach N. an wieder als ein Erosionsthal aufzufassen sein dürfte. Letalere Bezeich

nung kann auch angewendet werden auf den St. Antoner Bach und auf seine wich

tigsten Nehenbäche, welche, untereinander parallel, und zwar in nördlicher Rich

tung jenen vom Klauswalde her zufliessen.

Wirft man noch einen Blick auf den topographischen Charakter des Gebie

tes, so kann man den nördlichen Theil, welcher sich zunächst an das Hügelland
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des Wiener Sandsteines anschlicsst, in der Hauptsache als eine Reihe von theils 

ebenflächigen, theils stufenförmig abgesetzten Plateaux aulTassen, die im ersten 

Falle, wie man von höheren Punkten, unter ändern besonders schön vom Hoch

schlag bei Reinsberg aus, beobaehten kann, eine flache Neigung gegen S. haben. 

Von den Thälern aus, welche diese Plateaux durchschneidön und unter einander 

abgrenzen, erblickt man nur schroffe Gehänge und ahnt nicht, dass sich in der 

Höhe, auf den im Mittel 2300 Fuss hohen Decken, eine ausgedehnte Bauern- 

wirthschaft entwickelt findet. Der mehr oder weniger ausgeprägte Charakter 

dieser Plateaux verschwindet aber, je mehr man sich der Südgrenze nähert. Hier 

stellen sich langgezogene, bewaldete Kämme und Rücken ein, die von NO. nach 

SW. verlaufen und dem Bauer nur noch auf tiefer gelegenen Abstufungen und 

Terrassen eine beschränkte Ausbreitung gestatten. Die Thäler werden immer 

enger, die Gehänge felsiger und von den südlichsten Kämmen aus erblickt man 

zu seinen Füssen die wilde Schlucht des Erlafthales, während der majestätische 

Oetscher den Horizont begrenzt.

Die geologische Architektur des in seinen Hauptzügen hier geschilderten 

Gebirges ist eine sehr complicirtc; es betheiligen sich an ihr ausschliesslich sedi

mentäre Gebilde, und zwar lassen sich die nachfolgenden Formationsglieder 

unterscheiden: _

1. Gösslinger Schichten. 8 . Liassische Fleckenkalkc.

2. Lunzer Schichten. 9. Jurassische Kalke.

3. Raibler Schichten. 10. Neocom-Kalke.

4. Opponitzer Dolomite. 11. Schiefer und Sandsteine des Nco-

5. Kössener Schichtcn. com (Wiener Sandstein).

6. Hierlatz-Schichten. 12. Diluviale Schotterbänke.

7. Grestener Schichten. 13. Kalktuffbildungen.

II. Beschreibung der einzelnen Formationsglieder.

1. Gösslinger Schichten. Ich behalte hier vorläufig noch diejenigen Namen 

bei, wclche den zu betrachtenden Schichten auf Grund der vorjährigen Unter

suchungen ertheilt worden ist, und zwar lediglich desshalb, weil die Ansichten 

darüber, welchem anderen bereits benannten und besser bekannten Formations- 

gliede jene zu parallelisiren sind, noch allzugethcilt sind.

Für den Kreis unserer Untersuchungen ist die geologische Stellung der 

Gösslinger Schichten dadurch hinlänglich charakterisirt, dass sie (als ältestes 

Schichtensystem) das unmittelbare Liegende der Lunzer Schichten bilden. Aller

dings gestatten die vorhandenen Aufschlüsse keine unmittelbare Beobachtung 

dieser Thatsache, dennoch kann dieselbe auf Grundlage der Verhältnisse nächst- 

benachbartcr Localitäten nicht angczweifelt werden.

Die Verbreitung der Gösslinger Schichten, deren Mächtigkeit mit 800 bis 

1000 Fuss kaum unterschätzt sein dürfte, beschränkt sich innerhalb des unter

suchten Gebietes auf die Gegend zwischen St. Anton und Höllenstein; gegen 0. 

ziehen sie sich von hier aus in voller Mächtigkeit in das Gebiet der angrenzenden 

Section hinüber.

Den petrographischen Charakter, der sich nicht nur innerhalb unseres Unter

suchungsfeldes, sondern, wie es scheint, auch weit über dessen Grenzen hinaus 

in bewundernswerther Weise gleich bleibt, kann man im Hollensteiner Thale, 

namentlich aber in dem Klausgraben oberhalb St. Anton gut studiren. Am letzten 

Punkte sind die in Rede stehenden Schichten durch bedeutende Felsensprengun-
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gen, die sich längshin der neuen Mariazeller Strasse nothwendig gemacht hatten, 

vortrefflich entblösst werden.

Die Gösslinger Schichten bestehen im Wesentlichen aus Kalksteinen, eine 

untergeordnete Rolle spielen' undeutlich geschichtctc, lichtbraune oder graue 

Dolomite, die nach vereinzelten Aufschlüssen den Kalken eingelagert zu sein 

scheinen. Die letzteren sind durchgängig schön geschichtet; die Schichten sind 
wenige Zoll bis über einen Fuss mächtig und zeigen namentlich im letzteren Falle 

eine ungemein wellige und knotige Oberfläche.

Schwache Zwischenlagen von dünnblätterigen grauen Mergeln, die sich 

jenen knotigen Erhebungen innig anschmiegen, sind eine häufige Erscheinung.

Die Kalke sind dicht, von schwarzer, schwarz- oder graublauer Farbe. Nicht 

selten werden sie von weissen, nur wenige Linien starken Kalkspathadern unre

gelmässig durchtrümmert; eine gleichfalls häufige accessorische Bestandmasse 

sind Hornsteinconcretionen, von der Grösse einer Stecknadelkuppe an bis faust- 

gross und darüber.

‘ Organische Ueberreste sind in den Gösslinger Schichten überaus selten. 

Eine kleine Anzahl von Brachiopoden bildet vielleicht den wichtigsten Theil der 

Fauna und den Resultaten ihrer näheren Untersuchung, welche Herr Professor 

Suess freundlichst übernommen hat, darf mit Interesse entgegengesehen werden, 

da sie geeignet sein dürften über das geologische Niveau der Gösslinger Schich

ten wichtige Anhaltspunkte zu geben. Das Vorkommen dieser Brachiopoden ist 

überdies interessant wegen der localen Concentration, in welcher sich die betref

fenden Schalenreste finden.

Inmitten des sonst fast durchgängig fossilfreien Schichtensystems beobachtet 

man an den Felswänden der mehrfach erwähnten Strasse zwei nur wenige Zoll 

mächtige Bänke, die fast durchgängig aus Terebrateln und Spirifercn zu bestehen 

scheinen; auf ein ähnliches Vorkommen deuten Stücke hin, die in den Feld

steinhaufen der Gegend zwischen Höllenstein und Gruftrotte gefunden wurden. 

Vereinzelte Auswitterungen von Terebrateln konnten ausserdem gesammelt wer

den: auf dem Plateau des Hackstockloidclbcrgcs, nordöstlich von St. Anton, auf 

dem benachbarten Hochklauskogel und an den Gehängen bei dem Lindeben- und 

Kothbauer, im Wolfartsschlag, an allen diesen Punkten freilich nur in Feldstein

haufen, indessen in solchen, die sich bei gleichförmiger Zusammensetzung im wei

ten Umkreis der genannten Localitaten so häufig finden, dass ein irgend entfernter 

Ursprungsort der betreffenden Stücke nicht wohl angenommen werden kann.

Von anderen organischen Ueberresten wurden im Klausgraben oberhalb 

St. Anton noch einige Ammonitenbruchstücke, einige Steinkerne von Gastropoden 

und Bivalven (Pecten u. a.) und zahlreich ausgewitterte kleine Crinoidenglieder 

gefunden-.

2. Lunzer Schichten. Im Klausgraben, kurz unterhalb des Bauern Akamp- 

reith, eben so im Nebelbachgraben, in der Nähe des Bauern gleichen Namens, 

kann man sich gut davon überzeugen, dass die Gösslinger Schichten direct von 

den Lunzer Schiohten überlagert werden; man beobachtet es namentlich schon 

im Nebelbachgraben, wie die an dessen Einmündungsstelle in den Klausgraben 

saiger stehenden Schichten die schwarzen Kalksteine ein immer flacheres süd

liches Einfallen annehmen, je mehr sie sich dem Sandsteinzuge nähern, den sie 

schliesslich mit einem Verflächen von ungefähr 30 Graden unterteufen (Prof. I).

Eine Zwischenschicht von Aon-Schiefern, die an ändern Orten zwischen den 

beiden in. Rede stehenden Formationsgliedern bekannt ist, konnte in unserem 

Untersuchungsgebiete nicht nachgewiesen werden, indessen es ist leicht möglich, 
dass lediglich die mangelhaften Aufschlüsse hieran Schuld sind.

K. k . geologiiche R e ich ia iuU U . 15. Band. 1663. IV . Heft. 5 5
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Die Lunzer Schichten bestehen aus einem System von braunen, meist sehr 

feinkörnigen und eisenschüssigen Sandsteinen, blaugrauen und ungemein festen 

Kalksandsteinen uud graugrünen, bräunlichen oder schwarzen Schiefern.

Während für letztere nicht selten eine knollige Zerklüftung der Schichten 

und eine concentrisch schalige Zerblätterung der einzelnen Knollen charakteri

stisch zu sein scheint, ausserdem auch hier und da kleine Posidonomyen ein will

kommenes Grkennungsmittel darbielen, ist es bis jetzt noch nicht geglückt, ein 

stichhältiges und durchgreifendes Unterscheidungsmittel fiir die Lunzer und für 

die oft nahbenachbarten, theilweise sogar direct überlagernden Sandsteine des 

Neocom aufzufinden. Beide sind fast fossilfrei und lassen nur zuweilen undeut

liche, verkohlte Pflanzeureste erkennen.
Die Einlagerung von Schwarzkohlen ist für die Lunzer Schichten eine ziem

lich conslante Erscheinung, wenn schon dieselbe in den meisten Fällen in theils 

so untergeordneter, theils so unregelmässiger Weise stattfindet, dass, abgesehen 

von den Störungen des Gebirgsbaues im grossen Ganzen und abgesehen von rein 

äusserlichcn Schwierigkeiten, die sich an der Mehrzahl der Punkte einer lohnen
den Gewinnung entgegensetzen würden, an letztere nur in besonders günstigen 

Fällen gedacht werden kann. Die ziemlich ausgedehnte Verbreitung der Kohlen 

wird indessen theils durch in Abbau stehende Gruben, theils durch gegenwärtig 

stattliabende oder ältere, verfallene Schürfe, theils endlich durch aufgefundene 

Ausbisse bestätigt.

Eine detaillirte Untersuchung der auf Lunzer Kohlen umgehenden bergmän

nischen Unternehmungen ist schon im vorigen Jahre von der ersten Section der 

k. k. geologischen Reichsanstalt ausgeführt worden und der hierüber in nächster 

Zeit zu erwartenden Specialarbeiten, welche zugleich eine genaue Einsicht in die 

GJiederung des Lunzer Sehichtensystems gestattet werden, iiberheben mich, an 

dieser Stelle auf weitere Einzelnheiten einzugehen. Bei der technisch und national- 

ökonomischcn Wichtigkeit dieses Formationsgliedes scheint es indessen geboten 

zu sein, die grösseren Verbreitungsgebiete desselben einzeln aufzuführen und ihre 

Existenz so weit dies eben möglich ist, sicher zu begründen; es scheint dies um 

so nothwendiger, als unsere Schichten auf den. älteren Karten noch nicht beson

ders ausgeschieden, sondern mit weit jüngeren Gebilden zusammengefasst, ausser

dem aber auch die Einzeichnungen in die Karte mehrfach mit wesentlichen Irr- 

thümern behaftet sind.

Die Lunzer Schichten sind nach Abschluss ihrer Bildung allenthalben durch 

eine mächtig entwickelte Decke von Kalken und Dolomiten überlagert, in spaterer 

Zeit durch gewaltige Brüche und Verwerfungen mannigfach zerstückt und zer

rissen, dabei aber stellenweise wieder an das Tageslicht gebracht worden. Ent

sprechend diesen Verhältnissen liegen gegenwärtig eine grosse Anzahl zusam

menhangloser Züge vor, die in Uebereinstimmung mit dem gesammten Gebirgs

bau ein in der Hauptsache paralleles, und zwar nordöstliches Strcichen erkennen 
lassen.

Sechs solcher Züge kann man in dem untersuchten Distriete nachweisen und 

zum Theil weit über seine Grenzen hinaus verfolgen.

a ) Der erste und in so ferne wichtigste Zug, als es der einzige ist, auf dem 

gegenwärtig in der Gegend von Scheibbs noch ein Kohlenabbau betrieben wird, 

findet sich im Distriete des Wolfartsschlags, westlich von St. Anton. Sein ober

flächliches Verbreitungsgebiet könnte für ihn noch am ersten die Idee aufkommen 
lassen, dass hier ein kleines Becken vorliege; in Wirklichkeit aber sind die koh

lenführenden Schichten in einer Falte der steilaufgerichteten Gösslinger Schich

ten cingczwängt. Die abnorme Lage und die Störungen der Flötze, welche da-
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durch veranlasst worden sind, werden in der speciellen Arbeit, welche über die 

Grubenbaue im Ortgraben in Aussicht steht, näher beschrieben werden.

Von den hier gelegenen Stollen aus lassen sich die Lunzer Schichten über Tag 

zunächst östlich weiter verfolgen zum Bauer Obergraben; an den von W . und S. 

her zu denselben führenden Fahrwegen stehen grüne, mergelige Schiefer an. 

Dann trifft man, nachdem sumpfiges und mit Wiesen bedecktes Terrain eine 

Strecke lang directe Beobachtung unmöglich gemacht hat, anstehende Schiefer 

und zahlreich umherliegende Sandsteine im Thal zwischen Hofstadt und Höl

lenstein; von hier aus gegen W ., bei den Bauern Brückl, Gapf und Hochklaus, 

sieht man theils, wie bei Brückl, stark verwitterte mergelige Schiefer anstehen, 

theils zahlreiche Sandsteine umberliegen, während man endlich noch die grün

lichen Sohiefer mehrfach in demjenigen Graben aufgeschlossen findet, welche sich 

von Hochklaus aus nördlich in den Ortgraben, gegen die anfangs erwähnten Stollen 
hinabzieht. Die hier aufgezählten Punkte liegen daher in einer, in sich zurück- 

laufenden, ellipsenähnlichen Curve, eine Erscheinung, die in dem Umstande ihre 

Erklärung findet, dass die Lunzer Schichten von einer Kuppe Raibler Kalke über

lagert werden, unter welchen sie allseitig hervortreten, während sie an ihrer 

äusseren Peripherie von Gösslinger Schichten unterteuflt werden. Eine weitere 

nordwestliche Ausdehnung der kohlenführenden Schichten ist möglich; indessen 

wird hier ihre weitere Verfolgung an der Tagesoberfläche durch überlagernde 

Neocomsandsteine verhindert.
b) Ein zweiter langausgestreckter, aber sehr schmaler Zug, der von 0. her 

in das Gebiet unserer Karte übersetzt, lässt sich vom Nordabhange des Kottel- 

berges an durch den Klaus- und Hölleugraben bis zum Uebelbach verfolgen. Hier 

wird er abgeschnitten; eine weitere westliche Fortsetzung, zu dererl Annahme 

man nach Maassgabe der vorliegenden Terrainverhältnisse leicht veranlasst werden 

könnte, und die auch auf den älteren Karten wirklich angegeben ist, findet nicht 

Statt. Ehen so entbehrt die ältere E'nzeichnung eines mehr südlich gelegenen 

parallelen Nebenzuges, der sich von Kottelberg an bis zum Ucbelbachgrahen hin

ziehen, hier aber mit dem Hauptzuge wieder vereinigen soll, der Begründung. Der 

Hauptzug ist dagegen an den Böschungen der neuen Mariazeller Strasse, so wie 

in den genannten Gräben, besonders aber im Höllengraben, mehrfach gut aufge

schlossen. Dass er endlich M’irklich auf Lunzer Schichten zurückzuführen ist, 

wird nächst den Lagerungsverhältnissen überhaupt, im Besonderen durch Posido- 

nomyen verbürgt, die in den Schiefern des Klausgrabens gefunden wurden.

c) Ein'dritter, bisher auf den Karten nicht angegebener Zug lässt sich mit 

voller Sicherheit vom Reithgraben bei St. Anton an in südwestlicher Richtung bis 

zum Ritthaler Graben verfolgen. Am linken Gehänge des erstgenannten Grabens 

ist er gegenwärtig durch zwei kleine Versucbsbaue aufgeschlossen, zu denen ein 

ungeiähr 6 Zoll mächtiger Kohlenausbiss die.Veranlassung gegeben hatte. Man 

verfolgte das Flötz mit einem flachen Schacht nach der Teufe, dasselbe zeigte 

aber inmitten des gänzlich zerrütteten und verwitterten Gebirges einen so wun

derlich welligen Verlauf, wurde nicht nur nicht mächtiger, sondern drückte sich 

sogar stellenweise ganz zusammen, so dass man zur Zeit meiner Anwesenheit, 

nach kaum halbjährigem Betrieb, den Bau wieder aufzugeben im Begriffe stand.

Equisetites columnaris und Calamites arenacem, also echte Keuperpflanzen, 

wurden auf den Felde gesammelt. Am Hohlwege, der sich von dem nur erwähn

ten Schürf zum Bauer Kaiserrcith binzieht, so wie von dem weiter1, in zum Dax- 

graben führenden Wege stehen an vielen Orten Sandsteine und Schiefer an, in 

welchen letzteren auch vereinzelte Posidonomyen gefunden wurden; gegenüber 

dem Daxgraben selbst, am rechten Gehänge der kleinen Schlucht, beobachtet man

SB*
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dann w ieder einige kleinere Kohlenausbisse, 2 Fuss 5 Zoll mächtig, aber ganz 
unregelm ässig  verlaufend.

N ach verbürgten N achrichten sollen h ier indessen vor Zeiten grössere Quan
titäten  Kohle durch einen Stollenhau gew onnen worden sein. D er w estliche End
punkt unseres Zuges w ird durch einen , am rechten  Gehänge des R itthaler 
G rabens angesetzten, gegenw ärtig  verbrochenen Stollen bezeichnet, dessen Halde 
lediglich aus Sandsteinen und Kohlenschiefern besteht. Eine w eitere F ortsetzung , 
auf dem linken Gehänge des G rabens, die nach Angabe der älteren K arte erw ar
te t werden m usste, ist dagegen nicht nachw eisbar. Man schein t eine durch ver
w itterte  Rauchwacken veranlasste, mit W iesen und Feldern bedeckte, langausge
streck te Bucht irrthüm lichcr W eise auf Schiefer und Sandstein zurückgeführt zu 
haben, da diese letzteren  eine ähnliche O berflächengestaltung iu ibrem  Gefolge 
zu haben pflegen. Eine östliche W eitererstrcckung  des Zuges liegt dagegen eher 
im Bereiche der Möglichkeit. Braune Sandsteine, die nördlich vom Satteleck u n te r 
liegen, so wie Schiefer, die beim G eigenberger Gehöft anstehen, könnten darauf 
h indeuten; indessen bei dem Mangel an allen paläontologisehen Anhaltspunkten 
und bei dem Umstande, dass in der nächsten Nähe Neocomscbichten auftreten, 
mit denen leicht eine V erw echslung stattfinden kann, müssen w ir uns, so lange 
bessere Aufschlüsse fehlen, eines entscheidenden Urtheils enthalten.

d)  Die Nordostspitzc eines w eiteren Zuges tr itt  unter einer m ächtigen 
Bedeckung ju n g e r Kalke im Peutenthale, etwa '/2 S tunde oberhalb des H eisser’-  
schen Ham m erwerkes hervor. Die w eitere südwestliche V erlängerung lallt in das 
Gebiet der angrenzenden Section. Indessen gerade jen e  kleine nördliche Partie 
ist bem erkenswert!!, weil man in ihr, durch einen Kohlenausbiss aufmerksam ge
m acht, vor einigen Jahren  einen G rubenbetrieb hcrzurichten bem üht gewesen ist.

Mit m ehreren Stollen, deren einer unm ittelbar neben der im T hale hinführen- 
den S trasse angesetzt und in w estlicher Richtung in’s Feld getrieben worden ist, 
hat man ein 2 */3 bis 3 Fuss m ächtiges Flötz abgebaut, indessen ist der Betrieb 
schon seit m ehreren Jah ren  w ieder sistirt, weil sich jenes Flötz nach allen Seiten 
hin auskeilte und nirgends w ieder auszurichten war. Die Stollen sind seitdem ganz 
zusam m engebrochen; die Halde zwischen S trasse und F lussbett g ib t aber noch 
heute eine reiche Ausbeute an Pflanzenresten, un ter denen nam entlich Ptero- 
phyllum longif'olium und Pecopteris Stuttgnrdtensis vorherrschen.

e)  Ein le tz ter g rösserer Zug lässt sich nach den an vereinzelten Locali- 
tä ten  anstehenden Schiefern (beim  Bauernhause Bichl, im kleinen, nordöstlich 
verlaufenden Graben, südlich vom' unteren W alsberg ), nach u n te rlieg en d en  Sand
steinen, wie auch nach der Configuratiori der (jebirgsoherfläche verfolgen vom 
nordöstlichen Abhänge des Ziirner und zwar vom Bauer Seitclreith  au über 
Bichl und Ruppelsreitli bis in die Gegend nördlich vom Vorberg. W enn schon 
paläontologische Anhaltspunkte nicht aufgefuiulcn werden konnten, so geht doch 
aus den Lagerungsverhältnissen sicher hervor, dass hier wirklich Lunzer Schich
ten vorliegen.

3. Raibler Schichtcn. Auf die Lunzer Schichten folgt in allen Fällen ein 
System von Kalksteinen und Dolomiten. Mau heobachtct das unter ändern rech t 
gu t in dem K eupersandstcingebiete des W ollartssch lages, so w ie  m ehrfach am 
Südrande des unter b)  beschriebenen Sandsteinzuges. Die Parallelisirung dieser 
Schichten mit denen von Raibl gründet sich au f mehrfach aufgefundeue Petrefac
ten, nam entlich auf Corbis Mellingi v. H a u .,  die m it ziem licher S icherheit be
stimmt w erden konnte.

Eine m ehrfach ventilirte, aber schw ieriger zu entscheidende F rage ist die
jen ige, ob die Raibler Schichten von den ihnen zunächst folgenden Hauptdolomi
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ten ab g e tren n t, ja  ob sogar zwischen beiden eine Form ationsgrenze gezogen 
w erden könnte? Es ist in dieser R ichtung hervorzuheben, dass die Raibler Kalke 
allenthalben von dem Hauptdolomit (sogenannten Opponitzer Dolomit) überlagert 
werden, dass die Grenze zwischen beiden Schichteusystem en zw ar nirgends 
d irect und scharf beobachtet w erden konnte, dass sich ab e r dennoch, nach Com- 
bination der Verhältnisse benachbarten  Localitäten, für alle Punkte eine concor- 
dante U cberlagerung annehmen liess, es ist ferner im Zusam menhange hierm it 
hervorzuheben, dass da, wo die Raibler Schichten besonders intensiven Störungen 
unterw orfen w aren, die Opponitzer Dolomite eine correspondirende S törung ih rer 
Lagerungsverhältnisse erkennen lassen. In der L agerungs- und Entw icklungs
folge der beiden Schichtensystem e kann daher ein Grund für ihre Zergliederung 
nicht gefunden w erden; paläontologische Anhaltspunkte kann man bei der fast 
gänzlichen Armuth des Dolomites an Petrefacten n icht in B etracht ziehen, es bleibt 
daher als einziges Argument, auf welches eine T rennung basirt w erden könnte, 
die petrographische Differenz übrig. Diese ist allerdings sofort in die Augen 
springend; schon die regelm ässig w iederkehreude Mannigfaltigkeit der Raibler 
Schichten unterscheidet sich sehr wesentlich von der Einförmigkeit des m ächtig 
entwickelten Opponitzer Dolomites.

Diese einzige T hatsache m ag nun eine Zertrennung in Form ationsgliedcr 
allenfalls rech tfertigen : für die Aufstellung einer Form ationsgrenzc scheint sie aber 
denn doch von zu untergeordnetem  und zweifelhaftem W erthe zu sein. Die eben 
entwickelten Ansichten stützen sich selbstverständlich nur auf die in meinem T er
ritorium  vorliegenden Verhältnisse, sie können und sollen daher auch nu r ein 
Beitrag zur Lösung der angeregten  F rage sein.

Die Raibler Schichten werden zusam m engesetzt aus duokelblaugrauen oder 
bräunlichen Dolomiten, aus bankförmig gesch ich teten , theils schwarzblauen, 
theils lichter gefärbten Kalken, welche hier und da K alkspathaderu oder Horn- 
steinconcretionen zeigen, zuweilen auch U ebergänge in Dolomit erkennen lassen, 
aus dünngeschichtetefi, leicht und eben spaltbaren Kalken von grauen oder licht- 
braunen Farben, endlich aus Rauchwacken. Namentlich die dünngeschichteten, 
zuweilen fast blätterigen Kalke sind überaus charakteristisch , denn sie w erden 
nicht nur ausschliesslich, sondern auch beinahe constant in allen V erbreitungs- 
bezirken der Raibler Schichten angetroflen. Zuweilen w erden sie m erg lig , an 
ändern Orten sandig, geben wohl auch in ausgesprochene, feinkörnige, graue 
Sandsteine ü b er, die sich dann als untergeordnete und geringm ächtige Einlage
rungen in den dünngeschichtcten Kalken finden.

Nimmt man die Rauchwacke aus, so stimmt die Entwickelungsfolgc der ein
zelnen Glieder nach der am besten aufgeschlossenen Localität (K lausgraben, 
zwischen den Klausbauern und dein oberen W eidenbach) mit der obeiislehemlen 
Reihenfolge überein ; die Rauchwacken dagegen scheinen keinen bestimmten 
Horizont cinzunehm en, sie finden sich vielmehr da am gewöhnlichsten und am 
m ächtigsten entwickelt, wo die L agerungsverhältnisse gestört, insbesondere da, 
wo die Schichten zerrü tte t worden sind, also besonders gern  an Bruchlinien.

Die paläontologische Ausbeute, w elche die Raibler Schichten gew ähren, ist 
eine sehr armselige. Die Dolomite sind petrefacten leer, die Kalke dagegen sind 
zw ar local m it Petrefacten ganz erfüllt, zeigen aber eine so innige Verwachsung 
des M uttergesteins mit den1 Schalenreslen, dass, besonders günstige Fälle ausge
nommen, nur Abwitterungsflächen Material zu liefern pflegen. Ausser m ehreren 
Exemplaren von Corbis Meilingi v. H a u. w urden an der Entblössung neben den 
Mariazeller S trasse, oberhalb der K lausbauern; im W olfartsschlag, zwischen den 
Bauern U nter-G raben und B rückl; endlich in dem linken S eitenthal des R itthaler
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G rabens, oberhalb des Ortliof, mehrfach kleine G astropoden, S teinkerne und 
Bivalven und vereinzelte Crinoidenglicdcr gefunden.

4. Opponitzer oder Hanptdolonilt. E r ist das w ichtigste G ebirgsglied unseres 
D istriktes; indem e r ,  bei w enig gestörter Lage seiner Schichten und nur von 
einer geringm ächtigen Decke jüngere r Gesteine überlagert, im W esentlichen die 
cingangserw ähnten Plateaux constitnirt oder die Hauptm asse der m ehr südlich 
auftretenden Punkte bildet. Local finden sich indessen auch abnorm e L agerungs
verhältnisse, so z. B. im Bachaugraben (Prof. IU ), an dessen Gehängen die bald 
sa iger stehenden , bald steil nach N. oder S. ctnfallenden Schichten sehr schön 
entblösst sind. Die M ächtigkeit des Hauptdolomitcs m ag nach einer rohen 
Schätzung m indestens 800— 100p F uss erreichen. Bei dieser bedeutenden E n t
w ickelung ist die gelegentlich schon erw ähnte petrographische Einförm igkeit und 
Constanz etwas seh r beachtcnsw erthes, und zw ar um so m ehr, als sie sich auf 
ineilenweite S trecken, nach S. und W - hin, in gleichem Grade nachw eiscn lässt.

Der Dolomit ist fast allenthalben gut geschiehtet, die Schichten sind selten 
über 1 F u ss , öfter nur wenige Zoll stark. In der letzteren Ausbildungsweise sieht 
man sie unter ändern besonders schön am Eingänge des schon erw ähnten 
Bachaucr G rabens, westlich vom Kienberg austehen. Aus- oder rich tiger E in- 
w ilterungen der Schichtflächen, welche etwa den Eindruck machen, als w ären 
diese mit einer stumpfen Säge nach allen Richtungen hin angesägt w orden, sind 
eine sehr coustanle E rscheinung; eine Zerklüftung der Schichten , senkrecht auf 
die Schichtflächen, ist ebenfalls sehr häufig. Seiner speziellen G esteinsnatur nach 
ist der Dolomit dicht, von lichter oder dunkler gelblichbrauner F a rb e ; ausserdem  
wird er von feinen, mit weissem Kalkspath zart belegten Klüften zw ar unregel
mässig, aber sehr häutig durchzogen, dass die Gewinnung eines guten Hand
stückes ziemlich schw ierig ist.
, Neben diesem Norm algeslcine finden sich allerdings noch zuckerartig

körnige, weisse oder graubraune Dolomite, indessen ihre V erbreitung ist eine ver
hältnissm ässig sehr untergeordnete (N ordabhang des G ünzelsberges, südw est
licher Abhang des S tazelberges); endlich w urden auch ein einzigesmal im nor
malen Dolomit schw achc Zwischenlagen von einem dunkelgrauen, an der Luft 
zerbröckelnden mergligen Schiefer gefunden (S tc inbruch  im Luggraben, </a S tunde 
oberhalb B einsberg).

Die eben geschilderten pelrographischen E ig en tü m lich k eiten  bilden im 
Zusammenhange m it den Lagerungsverhältnissen im grossen Ganzen das einzige 
Erkcnnungsm ittel für unseren Dolomit, denn bestim m bare Petrefacten w aren in 
dem selben, trotz aufmerksamsten N achsuchens, nicht zu finden.

Aber auch Spuren organischer Reste konnten nur an zwei S tellen (am  süd
westlichen Abhange des S tazelbcrges, beim Bauer H arunglcithen, und am südli
chen Gehänge des Günzelsberges, westlich vom Bauer H irben) entdeckt werden. 
Sie bestehen iu 1 bis 2 Zoll grossen Drusen von B itterspath, die, vom M utter
gestein scharf abgegrenzt, sich nam entlich durch ihre regelm ässige, schön 
gerundete und an einer S telle symm etrisch eingebuchtete Aussenl'orm auszeich
nen. Man kann diese Drusen mit ziem licher Gewissheit auf Bivalven zurückführen, 
m ehr kann man indessen nicht thun.

5, lü ssen e r Schichten. Die ziemlich ausgedehnte Rolle, welche die Kössener 
Schichten n icht nur innerhalb unseres G ebietes, sondern auch in den östlich und 
westlich angrenzenden D istricten spielen, ist geeignet, die früher über das allge
meine V erbreitungsgebiet dieser Schichten hingestellten Angaben w esentlich zu 
modificiren; denn es erhellt daraus: dass „der bogenförmige Zug von buntem 
Sandstein, w elcher den Aufbruch der nördlichsten Aufstauungswelle bezeichnet“
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( S u e s s ,  über die Brachiopoden der Kössener Schichten, Denkschr. d. Akad. VII. 
p. 3 1 ) , keineswegs als nördliche Grenze für die Kössener Schichten angesehen 
w erden kann, so wie ferner, dass die 1. c. angegebene Z ertheilung der Kössener 
Schichten in eine östliche lind w estliche Partie  höchst w ahrscheinlich nicht 
existirt, sondern früher lediglich nur desshalb angenommen werden m usste, weil 
die Kössener Schichtcn au f den älteren Karten nicht besonders ausgcschieden, 
sondern mit dem Hauptdolomit unter einer und derselben F arb e  angegeben w or
den waren.

Die Kössener Schichten finden sich als wenig m ächtig entwickelte Deeken 
ausgebreitet au f den Plateaux des Opponitzer Dolomites. Man kann sic h ier aller
dings nu r in seh r vereinzelten Fällen anstehend beobachten, um so öfter aber 
bew egt man sich innerhalb grösser Fläclienräum e zwischen zahllosen Haufen der 
ausgew itterten und von den Bauern zusam m engetragenen F eldste ine , die aus
schliesslich aus den petrel'aetenreichen Kalken bestehen. E in Zweifel über den 
U rsprung kann dann auf den höchsten F lächen iso lirter Plateaux nicht auf- 
kommen.

Als die w ichtigsten hierher gehörigen Bezirke verdienen E rw ähnung auf 
dem rech ten  Flussufer : der Gegend des Sclilagenbodens, des G nadenbergrost 
und die östlich vom B urgershof gelegene; au f dem linken E rlafufer aber die weit
ausgebreitete Decke, wrclche sich vom Buchberg an über den G ünzelsberg und 
Kraxenberg hinziebt. Gegen ihr w estliches Ende zu hat diese letztere Partie , 
zugleich m it dem unterlagerndcn Dolomit, intensive Störungen erfahren.

G egenüber dieser ziemlich allgemeinen V erbreitung, wclche die Kössener 
Schichten im Norden unseres Gebietes zeigen, muss es nun w eiterhin auffallen, 
dass sie im S. desselben, also in dem jenigen Theile, in w elchem  stärkere Hebun
gen statlgefunden haben, und in welchen die Plateaux durch langgezogene Rücken 
m ehr und m ehr verdrängt werden, fast ganz verschwinden. Die Opponitzer Dolo
mite w erden hier an einigen Punkten von jüngeren  (liassischen) Kalken über
lagert und zwischen beiden Gebilden sollten die Kössener Schichten auftreten. 
Indessen so oft auch die Grenze der beiden Gesteine überschritten worden ist, so 
licssen sich doch die Kössener Schichten nur an einer einzigen Stelle uachweisen, 
und zw ar am Südahhange. des Klauswaldes, gegen den Trcfflingfall zu, schon je n 
seits der Südgrenze unserer Karte. Am N ordabhange des Klauswaldes, in dein 
gebirgigen Q uellgebiete des Ritthaler Grabens und ain Z iirner bei Gaming w urden 
dagegen auch nicht die geringsten Spuren gefunden* Diese T hatsache verdient 
jedenfalls alle Beachtung, denn wenn sic sich ähnlich in g rösserer Allgemeinheit 
bestätigen sollte, so würde hervorgehen: dass sich die Opponitzer Dolomite und 
die Kössener Schichten nicht allein durch ihre Bildungsumstände, sondern auch 
wenigstens theilweise durch ihre Bildungsräume un terscheiden ; ein Umstand, 
der für die Feststellung der schon oben besprochenen Grenzlinie zwischen der 
triassischen und rhätischen Form ation von entscheidendem  Einfluss w erden 
könnte.

Ihrem petrographischen Charakter nach sind die Kössener Schichten fast 
durchgängig dunkle, blauschwarzc, z. B. mergelige, se ltener wenig sandige Kalke; 
an vereinzelten Punkten, z.B . im Schlagenbodengebiet beim Himmelbauer, w urde eine 
oolithische Ausbildung gefunden, hervorgebrach t durch kleine, concentrisch-scha- 
lige, eisenreiche Körnchen, die sich in dem dichten Kalksteine m ehr oder weniger 
häufig einstellen. Endlich wurden auch an einer Localität (NO. von B urgershof bei 
S cheibbs, spcciell am W ege zwischen den Bauern Schw arzenberg  und S tauden) 
graue, mergelige Schiefer anstehend beobachtet, die nach den daraus gewonnenen 
Petrefacten w ahrscheinlich auch den Kössener Schichten zuzurechnen sind.
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Das w ichtigste Erkennungsm ittel für die letzteren ist nächst alledem ih r Reich- 
thum  an V erste inerungen; wohl an jedem  Gestcinsstiick linden sich zahllose Aus
w itterungen. Diese letzteren lassen allerdings sehr häufig nur Sclialeinjuerschnitte, 
relativ selten sicher bestim m bare Form en erkennen, während man auch durch Zer
spalten des Gesteines nur in besonders günstigeren Fällen brauchbares Material 
erhä lt; indessen man kann immerhin in jedem  der obenerwähnten V erbreitungs
gebiete der Kössener Schichten einer ziemlich reichen Ausbeute im voraus ver
sichert sein. E ine besondere E rw ähnung wegen des ausserordentlich günstigen 
Erhaltungszustandes der vorkommendeu Petrefacten verdient der G raben, w elcher 
sich am Siidabhange des Baszruckelherges, 0 .  von Scheibbs, hinzieht. An beiden 
Gehängen desselben, nam entlich beim Bauer R iegert und gegenüber, finden sich 
zahlreiche Feldsteinhaufen, un ter deren Geröll einzelne Stücke von der Ober
fläche aus m ehr oder w eniger tief zu gelblichem, leicht zerreiblichern Mergel ver
w itte rt sind. Tn .diesen letzteren  wurden nam entlich zahlreiche kleine Exem plare 
einer Spiriffera gesam m elt, die mit Leichtigkeit eine T rennung ih rer beiden 
Schalen gestatteten  und den inneren Schalenbau mit den M uskeleindrücken in 
höchster Vollkommenheit erhalten zeigen.

Eine Aufzählung der gesamm elten Fossilien , deren Zahl bei längerem  Auf
enthalt in der untersuchten Gegend sicher um ein Bedeutendes hätte  vervielfacht 
w erden können, lasse ich hier folgen. Ich halte mich dabei für verpflichtet, in 
dankbarer W eise der U nterstützung zu gedenken , welche mir H err D. S t u r  bei 
der betreffenden Bestimmung hat zu Theil werden lassen.

S ehlagen-

bo<U‘n
Gegend

Guatlt'nlierg- 
II um

B u rg e rs
huf

Linkes

Krlafufer

Schuppen von G yro lep is ......................................
1

■O
Serpula eimstrictor Wkl.......................................... fr
Anomia alplna Wkl................................................... O -0- -o

■0- .
Ostrea n. sp.................................................................. o- o -«>■
Pectcn Valoniensis Defr.......................................... o . 9
Pecten n. sp................................................................. ❖ .

: Lima praveursar Quenst. sp.................................. o ❖
Avicula contorta Porti............................................ ■0* .
Gervillia infiala Sehafk........................................... ■O
Mytilus minutus Goldf............................................ .

-o ,
Schizodus cloacinus Quenst................................... .
Trigonina n. sp........................................................... o ,
Cardita austriaca v. Hau. sp................................. -o- . . .
Cardium sp................................................................... ■o- ❖
Anatvna sp. . ................................................ 9

❖ . ❖
❖

Spirifer Sp................................................................... » -O
Rhynchonella fissicostata S u e s s ........................ ❖ . .
Pentacrinus sp ....................................................... . -©■

-o- • ❖

6 — 9.Dlc JnrasslscheFormationsgroppewird in dem untersuchten G ebiet durch 
H ierlatz-Schichten, G restener Schichten, liassischeFlecken-K alke und endlich durch
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jurassische Kalke vertreten. Diese vier G lieder linden sich indessen fast nur in 
so kleinen und isolirten G ebieten , dass die Rolle, welche sie im Gesammtbau 
unseres Gebirges spielen, eine ziemlich untergeordnete zu nennen ist. Bei dem 
theils überaus schw ankenden, theils mit gewissen Gliedern anderer Form ationen 
täuschend übereinstim menden petrographischen Charakter ist die Auffassung der 
vorliegenden Gesteine in einzelnen Fällen oft nur von der persönlichen U eber- 
zeugung oder Meinung abhängig, zumal die Lagerungsverhältnisse nicht immer 
deutlich aufgeschlossen sind und Petrefacten zu den Seltenheiten gehören.

6. Hierlati-ScM ehtea. Die w ichtigsten Punkte ihres Auftretens' sind der 
Klauswald und der Zürner bei Gaming. An der erstgenannten Localität am Klaus* 
wald beobachtet m an , wenn man den Kamm vom TYefflingfall aus ersteig t, über 
den Opponitzer Dolomit zunächst Kössener Schichten in gering  m ächtiger E n t
w icklung, denen lichtgefärbte, röthlich w eisse, graue oder gelbliche Kalke, h ier 
und da mit geflammter Farbenzeichnung, von feinkörnig krystallinischer bis 
dichter S tructur. Undeutliche A usw itterungen abgerechnet, w ar von Petrefacten 
nichts zu finden. Die Kalke stehen oben am höchsten Punkte des Kammes in über 
Fuss starken, nahezu horizontalen Bänken a n ; ihre Gesammtmächtigkeit m ag 
einige 100 Fuss betragen. (Profil I .)

U eberschreitet man den Klauswald w eiter östlich in der Verlängerung des 
Höllgrabens, so kann man zwar die Lagerungsverhältnisse w eniger deutlich beob
achten, man findet aber auf den Rücken und nam entlich am Südabhange desselben, 
zwischen dem Kamm und der ersten terrassenartigen Abstufung, ein ausgedehntes 
Blockmeer von bunt durch einander liegenden w eissen , rothyn und okergelben 
Kalken, deren Gestein theils d ich t, theils krystallinisch körnig, theils einfarbig, 
theils sehr schön bunt geflammt ist. In den weissen Kalken beobachtet man hier 
und da L ithodendronartige Korallen, w ährend aus den rothen Kalken einige kleine 
Ammoniten, B elem niten, Gastropoden und vereinzelte Rhynchonellen herausge
schlagen werden konnten. H ier und da findet man auch rothe Krinoiden-Kalke, 
welche theils grosse Blöcke ausschliesslich constitu iren , theils im Verein mit 
gelben, dichten Kalksteinen höchst e ig en tü m lich e  Breccien-Gesteine bilden.

Noch w eniger deutlich sind die Verhältnisse am Zürner. E rsteig t man den
selben von Gaming aus, so bew egt man sich zunächst auf Opponitzer Dolomiten; 
diese "bilden also wieder das Fundam ent. Je  höher man steigt, um so häufiger 
w erden die Gerölle von grauen, rothen und gelben Kalken, die n icht nur in ihrem  
petrographischen H abitus den eben erw ähnten correspondiren , sondern auch im 
ih rer Petrefactenl'ührung (Belem niten, Rhynchonellen, Crinoiden) U ebereinstim - 
mung zeigen. Bis, zu der A ussichtshütte hinauf trifft man m it unbedeutenden 
Ausnahmen kein anstehendes Gestein, e rs t oben bei der H ütte , namentlich aber 
w estlich von derselben, stellen sich kah le , zerborstene Felsen von rothen, 
krystallinischen Kalken ein, in  denen sich hie und da Bohnerze finden. Schichtung 
ist nicht zu beobachten. L ichte, muschlig brechende K alke, die ausserdem  oben 
und am Südabhange um herliegen, entsprechen vielleicht einem jüngeren  F or- 
mationsgliede, indessen, da man blos Geröll vor sich hat, lässt sich nichts 
sicheres erkennen. S teig t man an dem kahlen, mit ärmlichen Algen bedeckten 
Südabhange h inab , so findet man in der kleinen Schlucht, die zum „ W echsel“ 
führt, lichtgraue, dichte Kalke mit splitterigem Bruch und vereinzelten einge
sprengten K alkspathpartikelchen in etwa fussstarken Schichten anstehen. Sie 
zeigen ein S W . Einfallen von 50 Grad.

Bald darauf erreicht man die normal entwickelten Opponitzer Dolomite, deren 
steilaufgerichtete Schichten die eben erw ähnten Kalke mit einem Fallwinkel von 
ungefähr 80  Grad unterteufen. (Profil. III.)
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Die H ierlatz-Schichten lassen keine sicheren Beziehungen zu den ändern drei 
ju ra ss isch en  Form ationsgliedern erkennen. U eber die gegenseitigen Lagerungs- 
V erhältnisse dieser letzteren g ib t dagegen das Profil IV Aufschluss, welches sich 
auf den W ege vom unteren Haltbauer zum unteren Rnthenstein feststellen lässt. 
G restner Sandstein mit Petrefacten eröffnet die R eihe, dann folgen Hessische 
Fleckenkalke, w ährend den höchsten Rücken ein Felsenriff von jurassischen 
Kalken bildet, deren rothe, leuchtende W ände schon in w eiter F erne deutlich 
beobachtbar sind.

In dieser Vollständigkeit konnte die Reihenfolge an keinem anderen Punkte 
zum zweiten Male festgestellt w erden ; indessen beschränktere Aufschlüsse ge
statten  w enigstens noch m ehrfach in Uebereinstimmung mit den nur Erw ähnten 
die U eberlagcrung der Fleckenkalke durch jüngere rothe und weisse Kalke zu 
erkennen , so namentlich auf den G iinzelsberg, südlich von den Bauern Hirben 
und W idra. (Profil ü . )  *)

7. Grestener Schichten. Sie finden sich an dem eben besprochenen Rothen 
Stein als m ittelkörnige, braune Sandsteine entwickelt, in denen m ehrfach Spuren 
von P etrefac ten , namentlich von Pecten zu erkennen waren. Sodann w urden sie 
im oberen Theile des Spatzgrabens SO. von Reinsberg beobachtet, Prof. III. Sie 
liegen daselbst über Kössener Schichten und bestehen aus grauen, mergeligen 
Schiefern, mit zw ischengelagerten, einige Zoll bis Fuss starken Bänken eines 
blaugrauen, krystallinischen und zuweilen sehr kieseligen Kalksteines. Die letz
teren , welche gegen das Hangende der Entblössung zu immer m ächtiger w erden 
und eine sehr regelm ässige parallelepipedische Zerklüftung erkennen lassen, um- 
schliessen viele P e trefac ten , aber theils so schlecht erhalten, Iheils so innig mit 
dem Gestein verw achsen , dass ausser einer Rhynchonella nur noch einige flache 
Deckelschalen einer Auster erkannt w erden konnten. Sind die Kalksteine stark 
verw ittert, so glaubt man in vielen Fällen b rau n e , feinkörnige Sandsteine vor 
sich zu haben, indessen, so wie man die Stücke zerschlägt, zeigt der wohl stets 
noch frische Kern das irrthüm liche dieser Annahme.

Endlich fallt allerdings noch ein kleiner östlicher Theil des G restener Kohlen
beckens in den Bereich unserer Karte (Prof. V). Ich übergehe denselben h ie r , da 
das Vorkommen an der typischen L ocalitä t, zugleich m it dem daselbst betriebenen 
Kohlenbaue, von anderer Seite im Zusammenhänge beschrieben w erden wird.

8. Massische Fleckenkalke. Das liassische Alter der Fleckenkalke lässt sich an 
einigen Punkten des untersuchten Territorium s theils durch die L ager ungsver- 
hältuissc, theils durch die Petrefacten unzweifelhaft nachw eiseil. An mindestens 
eben so vielen Punkten gew ähren indessen diese beiden Factoren keine sichern 
Anhaltspunkte und namentlich dann empfindet man in drückender W eise  die Un
zulänglichkeit des pctrographischen Charakters für Altersbestimmung sedimen
tä re r Gesteine. Die Fleckenkalke des L ias und die des Neocom sind dann nicht 
m ehr zu unterscheiden.

Die Fleckenkalke amRothen Stein sind schon oben erw ähn t; sie w urden hier 
zw ar nicht anstehend gefunden, dennoch lässt sich das Profil IV, wenn man den 
localen Verhältnissen Rechnung trä g t, mit ziemlicher Gewissheit feststellen. Von 
Petrefactcn w urde in ihnen nur das zierliche erste Kelchradial eines Krinoiden 
gefunden.

*) Diese Verhältnisse veranlassen für die Besprechung der vier jurassischen Formationa- 
glieder die oben eingeachlagene Reihenfolge. Die Hierlat*-Schiehten sollen darum, weil 
sie die Aufzählung eröffnen, nicht das älteste Glied sein; es fehlt eben zu ihrer genaue
ren Altersbestimmung, gegenüber den drei anderen Gliedern an Anhaltspunkten.



Ein etwas grösseres V erbreitungsgebiet der liassischen Gesteine findet sich 
auf dem G önzeisberg, zwischen den Bauern H irlten, W idra und Maderiehen. 
Sie folgen hier auf Kössener Schichten und bilden ihrerseits w ieder die Unterlage 
für insellorm ig zerstreute Kuppen jü n g e re r Kalke. Im Süden werden sie von 
Sandsteinen und grauen Schiefern des Neocom überlagert uud entziehen sich da
durch bald der w eiteren Beobachtung. Einige Ammonitenbruchstücke, Terebrateln 
uud vereinzelte Crinoidenglieder waren die ganze Ausbeute an Versteinerungen.

Eine dritte , in ihren Lagerungsverhältnissen sehr undeutliche Partie von 
hierliergehörigen Fleckenkalken findet sich am Ostrande der G restener B ucht, in 
naher N achbarschaft vonNeocom-Kalkeu. Aufgefundene Ammoniten aus der Gruppe 
der Arieten bestätigen indessen das liassische Alter.

Endlich ist noch eine letzte, zweifelhafte Localitiit zu erwähnen. Von H errn 
Deficient R i e n s h o f e r  in St. Anton erhielt ich einen sehr schönen Ammonites 
ruricostatus, der als Geschiebe in demjenigen Bache gefunden worden sein soll, 
w elcher von Norden her bei Hasenödl dem Klausbach zufliessl. In dein W asser
gebiete des letzteren finden sich nun ausgesprochene Fleckenkalke nur am Eben
kogel, und von eben demselben kommt der ersterw ähnte Bach herab. Die Richtig
keit der erhaltenen M itte ilungen  vorausgesetzt, kann daher über die ursprüng
liche L agerstä tte , welche je n er Ammonit entstam m t, kein Zweifel entstehen. Ich 
fand in den Fleckenkalken noch einige Spüren von Terebrateln, so wie den aus
gew itterten Q uerschnitt eines Crinoidenkelches, welcher sich diesmal au f einen 
Eugeni acrinus zurückzul'ühren lassen scheint uud das erste und zweite Kelch
radial zeigt.

9. Jurassische Kalke. Ein Blick auf die Karte genügt, um das insulare Auf
treten  der hierher gehörigen Gesteine zu erkennen, auf den Plateau des Günzelshcrgs 
allein finden sich e i l f  kleine, isolirte Partien, in der Form von kahlen Felsenriffen, 
zuweilen um gebeu yon wild über einander gehäuftem Blockwcrk. Ein ursprünglicher 
Zusammenhang kann hier nicht geläugnet w erden , eben so wenig aber ist zu 
bezweifeln, dass derselbe nicht nur durch die allmäligeu W irkungen der Erosion, 
sondern sicher auch durch gewaltige, mechanische Störungen gelockert und 
unterbrochen worden ist. Die schönen, rothen Kalkfelsen, die oberhalb N eubruck 
ein pittoreskes Felsenthor b ildend, eben nur der schäumenden E rlaf uud der 
dicht neben ih r sich hinziehenden S trasse einen Raum gestatten , beweisen das: 
sie sind nur gigantische B löcke, die je tz t auf secundärer L agerstätte  ruhen und 
einst mit den ro th en , w eithinleuchtenden Felsen zusam m enhingen, die man oben 
in der Höhe gegen W esten  sich hinziehen sieht. (Prof. IV.)

Aehnliche Verhältnisse beobachtet man mehrfach auch w eiter gegen Osten 
zu, im Thalgcbiete des Antoner Baches.

Ihrem petrographischen Charakter nach sind die jurassischen Gesteine theils 
ro the, dünngeschichtete Kalke, die auf den Abwitterungsflächcn eine knollige 
S truc tu r hervortreten lassen, theils sind es weisse, lichtgraue oder röthliche, dichte 
oder wenig krystallinische Kalksteine, endlich finden sich auoh Crinoidenkalke. 
Die kleineren V erbreitungsgebiete im Verein mit den gestörten L agerungsver- 
hältnissen gestatten  wohl die innige Verknüpfung dieser G esteine, die allmäligen 
U ebergänge des einen in das andere zu beobachten, aber eine gesetzmässige 
Reihenfolge und Entwickelung konnte nicht erm ittelt werden.

Einige Aptychen repräsentiren die gesainmte paläontologische A usbeute; die 
jurassische Altersbestimmung muss sich daher in den meisten Fällen lediglich auf 
die petrographische Uebereinstimmung mit besser bekannten Gesteinen stützen.

10— II. Netcomgebilde, deren B etrachtung noch erü b rig t, gliedern sich in 
eine ältere Stufe, welche im W esentlichen die aptychenführenden Kalksteine cha
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rakterisirt ist uiid in eine jüngere , welche aus einer Trias von Schiefern, S and
steinen und Kalksteinen zusamm engesetzt ist. Dieses letzte jüngere  Glied hängt 
mit dem Hauptgebiete des „W iener Sandsteins“ zusammen. Von ihm aus zieht 
es sich zunächst durch das Erlafthal gegen Süden h i n , bis über Neubruck hinaus, 
dann breitet er sich iu m ächtiger Entw icklung gegen Ost und W est a u s , wie es 
scheint eine von den älteren triasischen und rhätischen Gesteinen um grenzte, 
vielverzweigte Bucht (eine .Bruchspaltc?) erfüllend. W enn die gegenw ärtige Ge- 
birgsconfiguration diese Bucht kaum m ehr erkennen lässt, so mag der Grund dieser 
Thatsache nam entlich in den gew altigen Störungen zu suchen se in , die nach 
der A blagerung der beiden Neocoingebilde erfolgten und welche sich, abgesehen 
von S pecialitäten , wie von paralleler Fältelung der Schichtflächeu oder steng- 
licher Gesteinszerklüftung ganz besonders durch die abnormen Lagerungsver
hältnisse der beiden Form ationsglieder, sowohl gegen einander, als auch gegenüber 
dem älteren G ebirge, docum entiren.

10. Neocom-Kalke. Ihre Hauptentwickelung ist in einer Zone zu suchen, welche 
sich dicht am N ordrand des älteren Gebirges und parallel zu demselben hinzieht. 
D er Schoissenberg und ßlasscnstcin au f dem rech ten , der Lam pelsberg und der 
Rücken westlich desselben au f dem linken Erlafufer liegen innerhalb derselben, 
ausserdem  noch eine Zahl kleinerer K alkstcinpartien , die inselförinig aus der 
ausgedehnten Sandsteindecke em portauchen. Anderseits finden sich die Neocom- 
Kalke, wenn schon in geringerer Entw ickelung und in etwas abw eichender Aus
bildung, in der erwähnten Bucht, namentlich an den Rändern derselben.

In petrographischer Beziehung zeigen die h ierher gehörigen Gesteine eine 
grosse Mannigfaltigkeit. Bald sind es dichte, m uschlig brechende Kalke von w eisser 
oder b laugrauer Farbe, einfarbig oder gefleckt, bald krystallinisch körnige Kalksteine, 
hie und da mit G lauconilbeim cnguug, bald w ieder Breccien und Conglomerate von 
Kalksteinfragmenten. Uebergänge in m ergelige Schiefergcsteine finden sich nicht sel
ten. Am Lam pelsberg kann man alle diese Varietäten iu reicher Auswahl sammeln, 
während man sich namentlich am gegenüberliegenden Blassenstein von dem oft ganz 
allmäligen, oft plötzlichen U ebergang der einfarbigen in gefleckte Kalke überzeugen 
kann. W ie schon a. a. 0 .  erw ähnt, ist eine U nterscheidung der letzteren an den 
liassischen Fleckenkalken ohne paläontologische Anhaltspunkte nicht möglich.

Besonders schöne Aufschlüsse im Gebiete der Neocom-Kalke finden sich in 
den Gräben am W estabhange des Blassensteins, dann nam entlich im Thale des 
K lausbaches, östlich von R einsberg und in demjenigen Seitengraben des letzteren, 
der sich iu w estlicher Richtung gegen den Bauern Hochschlag hinaufziebt. An 
diesen Punkten sieht man die Kalke in schönen, etwa 6 bis 8 Zoll starken, eben- 
flächigen Schichten ansteheu, während sich in dem letztgenannten Seitengraben 
beobachten lässt, dass die Kalkcongloinerate im Hangenden der homogenen Kalke 
auftreten. Abweichend von diesen Verhältnissen zeigen die kleinen Partien von 
Neoeom-Kalken, welche an den Rändern der mehrfach erwähnten Bucht auftreten, 
eine überaus dünne und wellige Schichtung und reiche D urehaderung von weissem 
Kalkspath.

Die Petrefactenführung der Neocom-Kalke beschränkt sich in der Hauptsache 
auf Aptychen; ausserdem wurden noch vereinzelte Belemniten, Brachiopoden und 
Crinoidcn-Reste gefunden.

Da die Aptychen auf Grund der bisherigen Beobachtungen und Erfahrungen 
als ein charakteristisches E rkennungs- und U nterscheidungsm ittel der Neocom- 
Kalke gegenüber den petrographisch so ähnlichen liassischen Gesteinen angesehen 
w erden , so scheint es n icht überflüssig, alle diejenigen Localitäten anzuführen, 
an denen im untersuchten D istricte Aptychen gefunden wurden. Dabei muss frei
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lieh erw ähnt w erd en , dass eine directe Bestätigung der ö lig en  Annahme durch 
den so w ünschensw erthen Nachweis einer Coexistenz entschiedener Neocom petre- 
facten leider nirgends erhalten werden konnte. Aptychcn w urden gesam m elt:
1. an der Felskuppe östlich von Stain, zwischen den Baszruckel- und Schoissen- 
b e rg ; 2. in den Feldern bei B randstadt, am W estabhange des B aszruckelberges;
3. in den Feldern am N W . Abhange des Blassensteins, östlich von S cheibbs; 4. 
in S teinhaufen beim Bauern Raith, östlich von S cheibbs; 5. im Fleckenkalkgebiet 
des W olfartssch lags, SO. von S cheibbs; 6. an den Kalksteinkuppen am rech ten  
Erlafufer zwischen B art und M eschenbach und zwischen M eschenbach und  B ichl; 
7 . am Lam pelsberg, westlich von Scheibbs, und zwar am Südabhange beim E dt- 
bauern in  den F e ld e rn , nördlich vom m ittleren B urgstallbauern; am NO. Fuss 
mehrfach mit Belem niten; 8 . am K ogel, nöi’dlich vom Hochschlag Bauern, NO. 
von Reinsberg, mit Belemniten und Crinoiden; 9. am Kogel, nördlich von Höhen- 
berger Bauern, westlich von R einsberg ; 10. südlich von Bauern „im W e g “ , w est
lich von Reinsberg.

Von besonderem  Interesse ist ferner die Auffindung von Terebratula diphy- 
oides d 'O rb . in den F leckenkalken, welehe sich über den Sattel beim Gogans- 
bauern, S W . von G resten, hinziehen und wie es scheint dem Opponitzer Dolomit 
discordant auflagern, Prof. V. Zwei Exemplare dieses bisher aus den Alpen nicht 
bekannten B rachiopoden, dessen richtige Bestimmung H err Professor S u e s s  
freundlichst b es tä tig te , w urden wenige hundert S chritte westlich vom genannten 
Bauernhaus gesammelt. Leider bilden sie wieder die einzige Ausbeute aus dem 
bezüglichen Fleckenkalkgebiet.

Zuletzt verdienen noch einige Crinoidenreste der E rw ähnung, welche au 
zwei Localitäten gefunden w urden , und zw ar an beiden zugleich mit Aptychen 
und Belemniten. D er eine Punkt ist das Fleckenkalkgebiet im W olfartsschlag, an 
dessen nördlicher Grenze m an die Auflagerung der betreffenden Gesteine auf 
ro lhe Knollenkalke und Crinoidenkalke sehr gu t beobachten kann. Das erste 
Kelchradial eines Crinoiden w urde h ie r mit den bezeichneten anderen Resten in 
denjenigen Feldsteinhaufen gefunden, welche in grösser Zahl den flachen Rücken 
zwischen den Bauern Gammerleben und W ieselbauer bedecken; der zweite Punkt 
ist die in der Hauptsache aus den conglom eratarligen Neocom-Kalken bestehende 
K uppe, welche sich NO. von R einsberg , und unm ittelbar N. vom Bauer Hoch
schlag erhebt. Ein Handstück von dieser Localität lässt neben m ehreren runden 
Stielgliedern drei Kelchradiale erkennen; dieselben zeigen eine deutliche Fünf
theilung und gehören jedenfalls einem Eugeniacrinus an. D ieser Fund ist in so- 
ferne von einigem Interesse, als man bisher aus N eocom -Schichten nur S tielglieder 
dieses Genus gekannt hat. Es s teh t zu hoffen, dass man durch diese Andeutungen 
aufmerksam gem ach t, sein Augenmerk auch ferner auf das Vorkommen dieser 
Körper richten  und dem nächst m ehr M aterial aufsammeln w ird, so dass sich dann 
eine genauere Beschreibung geben lä ss t, als dieselbe für je tz t nach einigen sehr 
abgew itterten  Exemplaren möglich ist.

II. „Die Wiener Sandsteine“  bestehen, wie schon erw ähnt, aus einem System 
von S an d ste in en , Kalksteinen und Schiefern. Die le tzteren  herrschen zwar 
gewöhnlich im S. vor, dennoch kann man sich mehrfach von der innigen Ver
knüpfung dieser drei G esteine, namentlich von ih rer öfteren W echsellagerung 
überzeugen , so unter ändern auf beiden Gehängen des Bodinggrabens, z. B. auf 
dem W ege vom unteren H ackstockbauern auf den Hackstockloidelberg oder auf 
dem W ege von der Pointmühle hinauf zum Zwergbauern.

Die braunen , wohl immer etwas lichten glim m erführenden Sandsteine sind 
fein- bis grobkörnig , stellenweise zeigen sie U ebergänge in Conglomerate. Bei
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gleichm ässig feinkörniger T extur sind sie den früher geschilderten K euper-Sand
steinen so täuschend ähnlich, dass sie lediglich durch ihre Lagerungsverhältnisse 
von denselben unterschieden werden können, denn selbst die bankförmigen Ein
lagerungen von blaugrauen Kalksteinen finden sich in beiden Form ationen wieder. 
Vielleicht kamt man es als einen Unterschied hinstellen, dass die jüngeren  Kalk
steine seh r leicht verw ittern , und wenn die V erw itterung noch nicht vollständig 
is t ,  d. h. wenn sie noch nicht die ganze Bank durchdrungen h a t ,  gewöhnlich 
eine sehr scharfe Abgrenzung der braunen Rinde vom g rau en , frischen Kern 
zeigen; charakteristisch  dürften auch wulstförmige Erhabenheiten  se in , welche 
sehr oft die Schichtllächen bedeckcn , allerhand Krümmungen und Gabelungen 
zeigen uud m öglicher W eise pflanzlichen U rsprungs sind.

Die Thonschiefcrgesteine sind petrographisch ungemein veränderlich; sie 
haben g rau e , g rü n e , rothe oder schwarze F arb en , hie und da wohl auch eine 
fleckige Z eichnung; sie sind bald m erglig, bald sandig und zeigen eine Spaltbar
keit von allen Graden der Vollkommenheit. Andeutungen eines linearen Parallelis
mus finden sich mehrfach bei den Gesteinen des Boddinggrabens. Eben daselbst 
stellen sich auch zuweilen in den Schiefern erbsen- bis eigrosse, vortrefflich 
abgerundete Geschiebe von Quarz und den verschiedensten Kalksteinen ein, die 
bald vereinzelt, bald in grösser Zahl vereint auftreten und im letzteren Falle 
förmliche U ebergänge in Conglomerate bilden. An anderen O rten , wie zu Neu
bruck, finden sich schw arze oder dunkelblaugrüne Hornsteineinlagerungen.

Dieser Reichthum an G esteinsvarietäten fällt besonders auf gegenüber der 
petrographischen Einförm igkeit der benachbarten  älteren G esteine; e r  beurkun
det überaus complicirte Bildungsverhältnisse.

12. Diluvialer Schotter. Eine S cho tte rbank , durchgängig aus Kalksteingeröll 
bestehend, welchcs durch kalkiges Bindemittel fest verkittet ist, zieht sich fast 
ohne U nterbrechung im Erlafthale hin. Sie überrag t den gegenw ärtigen W asser
spiegel des F lusses selten um m ehr als 1— 2 Klafter. Terrassenförm ige Abstu
fungen , wie man sie in anderen Alpenthälern so schön entw ickelt findet, sind 
nirgends zu erkennen.

13. Kalktaff. Kalktuff mit zahlreichen Blättern und Moosen, so wie mit gleich
häufig incrustirten  Schnecken (Vitrina, Helix, Clausüia, Pupa, Succinea) ,  die 
sämmtlich recentcn und fast ausnahmslos auch lebend in der Umgebung ange- 
trotfeneu Arten angeboren, bildet ein grösseres L ager bei N eustift, kommt aber 
auch sonst mehrfach in untergeordneter Ausdehnuug vor. Die N eustifter Abla
gerung  ist schon früher in diesem Jahrbuchc (1 8 5 0 , Bd. I, pag. 3 7 6 ) beschrieben 
w orden; nach gefälligen Mittheilungen des Herrn Professor S u e s s  hat man 
neuerdings in derselben auch B ärenreste aufgefunden.

III. Allgemeine Resultate.
F asst man die im Vorstehenden mitgetheilten Specialitäten zusam m en, so 

ergeben sich für die Entw ickelungsgeschichte des untersuchten Gebietes folgende 
Momente.

W ährend der gesammten triassischen Periode fand innerhalb des vorliegenden 
Territorium s eine durchweg übereinstimmende und regelm ässige Entwickelung s ta tt; 
denn wo immer eine Beobachtung noch möglich ist, finden sich dieselben Glieder, 
in derselben Reihenfolge, in derselben Ausbildung und jederze it in concordanter 
Lagerung. Die specielle innere Gliederung der triassischen Form ation kann also 
lediglich bedingt und hervorgerufen sein durch säculare Hebungen und Senkungen
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die das Gesam m tgebiet in gleichförm iger und übereinstim m ender W eise ergriffen 
und dem selben bald einen pelagischen, bald einen litoralen Charakter verliehen 
haben. Die ununterbrochene und weite V erbreitung, die bedeutende Mächtigkeit 
in verticaler Richtung, d e r einförmige petrographische C harakter lassen, in U eber- 
einstim mung mit den freilich nur seh r vereinzelten U ebcrresten der F au n a , in den 
Gösslinger und Raibler Schichten, wie in den Hauptdolomiten pelagische Bildungen 
erkennen, während die zw ischenlicgenden L unzer Schichten unzweifelhafte Küsten- 
bildungen repräsentiren.

Die zahlreichen, aber nirgends w eit ausgebreiteten und anhaltenden Ein
schlüsse von Kohlenlagern in diesen letzteren, die unregelm ässige, oft nur butzen- 
torm ige G estalt dieser L ager und ihre innige Verknüpfung mit S ch ich ten , die 
m arine Geschöpfe um schliessen, berechtigen ausserdem  mit hoher W ahrschein- 
keit zu der Annahme, dass diese Kohlenlager ihre Entstehung Treibholzzusam m en- 
schwemmungen verdanken, die längs hin der alten Küste stattfanden.

Die e rs te n , obwohl noch sehr geringen Störungen in dieser gleichm ässigen 
Entwickelungsfolge scheinen in die Bildungszeit der Kössener Schichten zu fallen. 
Säculare N iveauveränderungen setzen zw ar ihr Spiel auch durch alle folgenden 
Perioden hindurch fo rt, aber sie verlieren von dem genannten Zeitpunkte an ihren 
einheitlichen Charakter. Locale Hebungen treten zu den allgemeinen hinzu, lassen 
im Süden unseres Gebietes vereinzelte Kuppen des Opponitzer Dolomites insel
förmig aus dem reich belebten Kössener Meer hervortauchen und bedingen da
durch nothw endiger W eise in dessen Ablagerungen Unterbrechungen.

Aehnliche Verhältnisse mögen während der jurassischen Periode stattgefunden 
haben. Die säeu laren , das Gesammtgebiet ergreifenden Hebungen erklären den 
W echsel von kohlenführenden G restener Schichten und am monitenreichen F lecken
kalken, während die an Frequenz zunehmenden localen Hebungen die Oberfläche 
vielgestaltiger machen, die Bildungsräume mannigfach reduciren und die Bildungs- 
Verhältnisse m ehr und m ehr differenziren. Trotz alledem muss bis gegen das Ende 
der jurassischen Zeit die Entw icklungsgeschichte unseres Gebirges im Allgemeinen 
einen sehr ruh igen , stetigen C harakter gehabt h ab e n , da allem Anscheine nach 
eine im w esentlichen concordantc U eberlagerung der einzelnen Schichten, von den 
alten triassischen angefangen bis hinauf zu den jüngsten  ju rassischen  Kalken 
stattfindet (Profil I, K lausw ald; Profil II, G ünzelsberg; Profil IV).

Die gleichm ässige Entw icklung in horizontaler R ichtung ist also, um es noch
mals hervorzuheben, während der ju rassischen  Periode zw ar durch imm er zahl
reicher auftauchcnde Inseln (U nebenheiten des T erra in s) vielfach beeinträchtig t 
und unterbrochen worden, und es ist in Folge dessen die Reihenfolge der Schichten 
in verticaler R ichtung nur an einzelnen Punkten eine vollständige, aber dennoch 
fehlen bis je tz t jene gew altigen, instantanen H ebungen, die die alte Gebirgsdecke 
zersprengen , m ächtige Verwerfungen hervorbringen und dem Entw icklungsgebiete 
neuer Form ationen einen total veränderten C harakter geben.

Bald nach Abschluss der Jurabildungen müssen aber derartige gew altige 
E reignisse eingetreten sein. Die Gösslinger Schichten w urden durch eine m ächtige 
Decke Jüngere r Gesteine hindurch gedrückt und erhielten dabei eine fächerförmige 
Stellung ih rer S ch ich ten , während gleichzeitig von den überlagernden Gebilden 
eine isolirte Scholle von L unzer und Raibler Schichten in eine synkline Schichten
mulde eingezwängt und dadurch conservirt w urde (Profil I). In derselben Periode 
mögen ferner jen e  Bruchspalten entstanden se in , die die Lunzer Schichten in den 
früher besprochenen, lang ausgedehnten Zügen w ieder an das Tageslicht förderten.

Die Opponitzer Dolomite wurden theilweise steil aufgerichtet und zusnmmen- 
ges tauch t, so dass auch sie an einer Stelle eine mit Kössener Schichten ausge
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kleidete synkline Mulde bilden (Profil N I); —  die Decke ju rassischer Gesteine 
w urde zugleich mit ih rer Unterlage mehrfach gespreng t, so dass sich die gigan
tischen Blöcke rother Kalke bilden konnten (Profil IV) —  ja  das Gebirge erlitt 
im grossen Ganzen eine m ächtige Hebung und w urde plötzlich zu einer gebirgi
gen südlichen K äste für das bald darauf sich entwickelnde Neocom-Meer, während 
sich endlich m ächtige Bruchspalten bildeten , die die Veranlassung zu einer 
buchteniorm igen Verzweigung dieses Meeres im Innern des Festlandes wurden.

M erkwürdig genug lassen sich aber alle diese gew altigen Störungen nicht 
von e in er, wenn man sich dieses Ausdruckes bedienen darf, planmässig w irken
den Kraftäusserung herleiten, sie lassen kein das Gesammtgebiet beherrschendes 
Gesetz erkennen, es lässt sich n icht ein System von parallel neben einander fort
laufenden Hebungswellen beobachten, ähnlich demjenigen, welches man im unmit
telbar östlich angrenzenden Gebiet so schön entwickelt findet. In unserem  Bezirke 
haben vielmehr alle die aufgeführten Erscheinungen nur einen m ehr oder weniger 
localisirten Charakter und innerhalb m ächtig ze rrü tte te r, steil em porgehobener 
und zusam m engestauchter Partien haben sich einige Theile der alten Ablagerun
gen in fast ungestörter Lage zu behaupten gewusst. Es sind dies die Plateaux. 
W enn auch an ihnen eine partielle Zerrüttung hie und da erkennbar is t ,  so 
zeigen sie sich doch im Allgemeinen aufgebaut aus horizontalen oder doch nur 
sehr flach geneigten Schichten triassischer und ju rassischer Gesteine.

Nach den Ablagerungen der Neocomgebildc hat noch eine zweite Hebungs
epoche stattgefunden, wie früher schon durch die abnormen Lagerungsverhält
nisse der Neocom -Schichten nachzuweisen versucht worden ist. Die architektoni
schen Verhältnisse wurden dadurch noch verw ickelter, während einige neue 
mächtige Bruchspalten einem Theil der jetzigen G ew ässer schon ihren L auf 
vorzeichneten. W ann diese letzten Hebungen erfolgt sind , darüber fehlen aber 
alle Anhaltspunkte, da jüngere  Schichten, insbesondere alle tertiären Ablagerun
gen unserem Gebiete fremd geblieben sind.
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III. Barometrische Höhenbestimmungen in der Dobrudscha, 
ausgefiihrt durch Herrn Professor Dr. Karl F. P e te r s ,  

im Sommer 1864. 
Berechnet von Heinrich W o lf.

V orgeleg t in d e r  Sitzung d e r k. k. geolog. Reichannststlt am 12. Sep tem ber 186S.

Die nachfolgenden M essungen w urden mit. dem B arom eter Nr. 1 der k. k. 
geologischen R eichsanstalt und m it Nr. 609  der k. k. C entralanstalt für M eteoro
logie ausgeführt, und zw ar die Nummern 1— 75 mit Nr. 1, für w elche m it dem 
B arom eter 609 in Tultscha durch H errn O bersten von M a l i n o v s k y  die Gegen
beobachtungen (dreim al im T age, um 8, 2  und 8 U hr) geliefert wurden. Die 
übrigen Nummern von Nr. 75  angefangen haben keine Gegenbeobachtungen in 
einer fixen Station, sondern sind auf wenig über dem Seeniveau liegende Punkte 
bezogen^ deren Höhenabstand geschätzt, und an w elchen nur eine Barom eter
standsablesung für die Höhenbestimmung d er en tfern ter liegenden Punkte benützt 
werden konnte.

S elbst die Seehöbe des S tationspunktes in Tnltscha (das grosse Haus der 
europäischen Donau-Commission, ebenerdig) konnte nur aus 2 Beobachtungen 
bestimm t w erden, und zw ar aus N r. 15. Beobachtung in Karam anköi am Rasim- 
see, circa 20 Fuss oder 3*33 K lafter über dem Seeniveau, Tultscha bestim m te 
sich mit 18*20 K lafter über diesem Punkte, also 2 1 '5 3  über der See. Dann aus 
Nr. 76 der B eobachtung am Pegel in Tultscha, 14 W iener F uss über dem
0 Punkte =  2?33. H ieraus bestimm te sich der Höhenunterschied m it 1 8 ?8 9 , somit 
die Seehöbe mit 21-22  W iener K lafter, hiezu die Seehöhe aus der Messung am 
Rasimsee 2 1 ?53, ist die Mittelzahl 21-38 W iener K lafter die Seehöhe für die 
Station T u ltscha; diese Zahl w urde bei allen Messungen von Nr. 1— 77 benützt.

F ü r die nachfolgenden Nummern, wo keine G egenbeobachtungen Vorlagen, 
wurden für Nr. 79 und 80 eine Ablesung im Gasthaus Adschigiül benützt, 
welches 30 F uss =  5 K lafter über der S ee gelegen geschätzt ist.

F ü r Nr. 81 diente eine Ablesung unm ittelbar am Vorgebirge K araburun, 
1-16 K lafter oder 7 F uss über der See geschätzt.

F ü r die Nummern 82  und 83 diente eine Ablesung im Hotel Kalisch zu ebener 
E rde in M edschidje, 54  Fuss oder 9° über der See, welche Höhenzahl aus der 
beiläufig geschützten Differenz zwischen dem genannten Hause und dem Schienen- 
Niveau des Bahnhofes (d er Tschernaw nda-K iistendsche-Bahn) entnommen ist.

‘F ü r die Nr. 84  und 85 endlich w ar eine Ablesung am höchsten Plateau 
SO. von Olahköi, W S W . von Rassowa m assgebend. Auf dem selben wurde 
w ährend der österreichischen V erm essung ein mit S a p a t a  b e z e ic h n te r  Punkt 
trigonom etrisch mit 84  3 W iener K lafW  bestimmt.

Von den doppelten Zahlen in den Columnen der Tem peratur und des Baro
m eterstandes bezieh t sich die obere stets au f die B eobachtung des gemessenen 
Punktes, die un tere  auf die Beobachtung an der Gegenstation.
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Tuuip. nach Hieraua gefunden ioZeit n.o ’S £ •  2 Wiener Klaftern

L o c a l i t ä t : Oebir^url
•9
S iV 9 c0

Jto _ % Jj
<2 *• 
S j
V *

der
Höhen die

'S .2 Qtm g s unter Seehöhebo g * ♦ 2 ^ S.2 schiedH M •o m

Quarzit Juni 2 0 0 2 1 - 0 758-62
1 Sleiti von Tultscha . . Untere Trias 2 . 10b 30“ 19-0 18-0 758-92 +  5 0 0 26-38
2 Dorf Malkotseh, Thal

sohle östlich von
A. M.

2 3 0 2 2 - 0 758-22
T u lt s c l ia ................... n 3k P. M. 2 2  0 2 1 - 0 756 02 -  17-26 4 1 2

3 Steinbruchberg, südlich 2 0 ‘G 2 0 - 6 746-02
vom Stein . . . . n 5k 30" 19-3 19-5 756-09 +  62-05 83-43

4 Bei'" von Kischla, west
lich von Tultscha, 
genannt Tafschan-

P. M.

17-5 18-5 743-97
bair (Hasenberg) Porphyr 4. 10k 45“ 20-5 2 2 0 757-06 +  76-85 98-23

5 Kalksteinberg, südwest A. M. 18-5 19-5 7 47 '92
lich von Kischla . . — l k P. M. 21-5 2 1 - 0 757-50 +  57-37 78-75

6 Lössterrasse, westlich 
von Kischla, nördlich 2 1  0 2 3 -0 755-65
von Samova . . . . ____ pi 4“ 15" 20-5 2 1 -5 757-66 14-02 35-40

7 Quarzitberg, südlich von 
Prislav, östlich von

P. M.
20-5 21 0 752-50

T u lt s c h a ................... — 7. l l kA.M. 1 9 0 2 1 -5 759-50 +  42-20 63 67
8 Höchste Kuppe der 

Besch-Tepe, östlich 
von Türkisch-Besch- 21  0 21-5 740-59
T e p c ........................ Quarzit ff 5k P. M. 19-5 21-5 759-30 +  112-98 134-36

9 Malimudie am Georgs
canal, ungefähr 20 17-5 17-5 759-48
Fuss über demWas9er • 8 . 5k A. M. 1 5 8 19-8 759 10 -  4 -62 16-76

10 Lagune Rasim, 7 ya Fuss 1 6 0 17-0 760-80
über dem Wasser — 9. 7k A. M. 1 5 0 19-8 758-80 -  14-83 6-75

11 Popina-Insel in der La 19-5 2 0 - 0 757-42
gune Rasim . . . . — l l k 30“ 1 7 0 2 0 - 0 758-70 +  7-72 29-10

1 2 Babadagh, höchste Häu A. M. 16-0 1 7 5 755-70
sergruppe . . . . Löss ♦> 8 k P. M. 15-7 2 1 - 6 757-00 +  4 -49 25-87

13 Babadagh, Höhenzug 1 5 0 15-5 737-50
sü d lich ........................ Kreideformat. 1 0 . 7k A. M. 18-8 2 1 - 2 756-90 + 1 1 3 -6 5 135-03

14 Jenissnla, Burgruine, 1 8 0 2 0 - 0 748-30
Babndagh östlich . . Liaskalk t ‘ 30“ 19 0 21-5 757-10 ■f 52-11 73-49

IS Karaman-köi am Rasim 
(2 0  Fuss über dem

P. M.
16-0 17-0 756 15

M eere )........................ Alluvium 1 1 . Sk A. M 18-2 20-9 783-80 -  18-20 3-33
lfc Kuppe des Vorgebirges 16-5 17-2 752■30

östlich v. Schuriluvka Kreide 7k 30" 17-5 21-7 756-00 +  17-67 39-05
11 Höhe zwischen Pascha- 

Kischla und Vesternja
A. M.

2 0 0 2 2 -C 738-25
(W eissbuchen) . . n » 1 2 kA.M 19-0 21-4 755-00 +  104-71 126-09

IC Zibilski-Bair, süd-süd 15-5 16-S 739-30

IS
östlich von Kongas . Keuperaandst. ff 7 k 30“ 13 -C 2 0 -S 752-81 +  98-38 119-76

kongas, Dorf nördlich P. M. 14-ä 16-1 751-23
von Babadagh . . . — 1 2 . 6 k A. M 14-0 18-7 751-8C +  1-55 22-93

2t Höhe Lipka, Tultscha 
südlich, am Weg? nach 14 - E 16 t 736'45
J en ik ö i........................ Kieselkalk ff l l k A.M 15-3 19-t 751-30 +  81 -07 102-45

21 Lössplateau zwischen 
Kischla und Teliza, 
westlich vom Taf- 2 0  •(» 2 1 5 745-6(
schan-bair .  .  .  . ----- 14. 11 k 45* 

A. H.
17-55 20 - i 7 5 3 -5( +  4 9 '4f 70-86

5 7 *
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22 Kuppe zwischen dem 
Tsehilikthale und T e-

Juoi

kü, siidw. v. Mönchs 17-0 18-0 728-40
kloster Tschilik . . Syenit 14. 4 “ P. M 18-5 2 0 - 2 754-20 +  157-27 178-65

23 Kloster Tschilik, Thul- 18-5 19-0 7!if 00
— S1, 30“ 

P. M.
18 3 
1 8 -0

2 0-2
18-2

754-50
752-33

20-13 41-51

24 Thalsohle von Tcliza . — 15. 6 " 30" 22-4 22-4 757-5t 1 2 1 - 8 8 43-26
25 BrrgSchai-ika, südwest- A. M. i l  -2 2 2 - 2 7o7-70

1 ich von Samova . . Wrlaphyr 10' 30'“ 22-4 2 1 - 8 757-80 ; 1 0 0 - 0 0 121-38
20 Thalausfüll ii ng zwischen 

dem Scharika und
A. M.

23-0 2 4 -C 759-95
dem Rande von Parkis Löss 1" P. M 22-4 2 i  -fi 758-10 -  8-85 1 2 ‘53

27 Mi Itlere Riegel im Thale Trias Gut.len- 71, 15“ 19-0 2 1 0 747-53
von Niknlizel . . . steinerkalk P. M. 17-5 2 1 - 0 758-60 +  68-13 89-51

28 Thnlsohle von Nikulizcl — 10 . 6 1, 30” 19-5 2 0 - 0 7 5 7 -3h
29 l‘i:iti-aroseh, Kuppe ösi- A. M. •>(' • 0 22-4 763-80 +  36-64 58-02

licli von Niknlizel MeJajiJiyr 7" 15" 41-2 21-5 742-16
30 Piatra-roscli, höhere 

Kuppe ost-südöstlich
A. M. 20-5 22-4 764 10 + 1 3 4 -5 6 155-94

v n Niknlizel . . . — 8" A. M. 19-5 2 0 - 0 740-3
31 Kloster Kokosch, eben 2 0 - 8 22 4 764-5 +  146-51 167-89

erdig ........................ — if 8 ‘ P. M. 19-0 18-4 753-20
32 Lössterrasso, südwest IC -8 20 3 762-10 |- 51-87 73-25

lich von lsaktscha . Löss 17. 7‘ 30'" 2 0 -:i 22-5 737-70
33 Djalu de palru drumu 

zwischen Lungawiza Gra<iwacken-
A. M. 2 1 - 1 21-5 762 00 +  25-58 46 96

und Taiza . . . . schiefer 18. 3b 30"' 22-5 24-0 74(5-45
34 D«rf Taiza, 15 Fuss P. M. 22-5 22-4 760-40 +  88-44 109 82

über d:ir Thalsohle . — 19. 6 - 30“ ICK 17-5 749-40
35 K:im:n zwischen Taiza u. A. M. 19-0 2 2 - 8 757-50 + 46-65 68-03

Grctschi (Suganliik) KrystaH.Sc!i. *» 41' 30“ 17 5 20-5 728-35
136 Zu/.ujiit marc, Gipfel 

öst. nächst Gretsehi
P. M. 1 7 0 2 2 - 8 757-90 +  1 8 5 1 3 206-51

Gneiss u.Grn. 2 0 . 12" A. Al. 1 9 0 2 0 - 0 719-80
37 Quelle am Nordwesl- 

ahhnnge des Zuzujat
22  0 2 2  0 757-00 +  231-84 253-22

m are............................. — 12h 45“ 2 1 - 0 2 2 0 729-75
38 Oberster Alluvialboden 

von Gr^fschi (nörd
P. W. 22-3 2 2  1 757-00 + 171-04 192-42

lich vom Dorf) . . . — J* gk JjQ» 23-5 2 3 -0 754-93
39 Sliidt Matschin 30 — 40 

Fuss über ilem Donau
P. M. ■^S-5 2 2 -3 757-00 + 13-62 35 00

spiegel ........................ . 2 1 . 6 " A. M. 17-8 18-2 757-60
40 Höhe der Strasse zwi

schen Alibunar und
17-8 2 0 - 0 756-40 -  9 -1 8 1 2 - 2 0

O r t a k ö i ................... Kreideformat. » 4" P. M. 2 2 - 0 23-5 742-75
114-5741 Orluköi, Freindenher- 2 2 - 0 22-3 757-40 +  93-19

berge ........................ — T> 5" 15“ 2 0 - 0 2 2 - 0 7 55-65
42 Lösshöhe zwischen Ali— P. M. 1 0 0 2 2 - 0 7:. 7-70 + 12-55 33-93

bei;öi und Nalbanf . — 2 2 . 8 " 45'" 19-2 20-5 74S-20
43 Herrschende Lüsshöhe 

zw. Nülbant u. Katalui
A. M. 19-5 2 0 - 0 7:;!t-60 +  7 0 -2 8 91-66

(Tultsclm südlich) . — 2 2 . U'-A.M. 22-5 15 0 755-68
44 Uebei-g. v. Katalui nach 

Tnltsclia nächst dem
2 0 0 20-3 75Ü-90 +  31-10 52-48
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Ursprung d. Derinderc Juai
(tiefen Graben) — r  30" 1 8 -C 18-S 748-55 +  68-74 90-12

P. M. 20-4120-S 7 6 0 -IC
4* Dorf Frikaze (M ilte) . — 28. 9h 30" 22-5, 2 2 -C 7 6 0 -4C + 2-7S 24-11
4( Sandsteinkuppc, östlich A. M. 2 0 1 2 0 - 6 7 6 0 -6C

von T e k e ................... Keuper ? 12k IS 2 2 'C 2 2 -fl 740-10 + 1 3 1 -8 2 153-20
Vi Kuppe des Keres-bair, P. M. 2 2  •( 2 1 -C 7 6 i -20

südlich von Baschköi Kreide auf ijh 30» 18-fl 1 7 -ü 7 4 8 -7fl +  68-08 89-46

Thalsohle von Baschköi
Linskalk P. M. 18-2 2 1 -S 760-70

45 — 29. 71' A. M. 1 8 0 19-0 760-65 7-31 14-07
4t 1 Berg Pomsil, Compass- 19-C 2 1 - 0 759-80

stunde 1 5 y s von Ali-
beköi, 20 vonTschinil,
13 von Abkadün . . — 3' IS* 2 1 - 8 2 2 - 8 7:t2-50 +  178-77 200-15

5( Ueberg. zwischen dem P. M. 2 2 - 0 2 1 - 8 760-90
Hauptthale v.Baschkö
in das Thal v. Tschu-
kuröwa, nörd. nächst
diesem Dorf«; .  .  . — 7" P.M . 2 1 - 0 22  0 741-75 + 1 1 6 -7 2 138-10

Sl Tschukaröwa, mittlere 18-0 2 1 - 8 700-70
Thalsnhle . . .  . — 30. 6 11 30™ 17-0 18-0 744-56 +  102 17 123-35

s\ Höhe nörd.v.Tschukarö- A. M. 18-3 2 1 - 8 762-10
wa (Dschedina-balr) Kreide 8h A. M. 17-0 18-0 730-23 +  194-25 215-63

sa Almadscha (Falken 2 0 - 0 2 1 - 8 762-40
dorf) ........................ — 11h A. M 1 9 4 2 0 - 0 737-20 + 148-00 169-38

54 Sakarbair (Goldberg), 2 1 - 8 2 1 - 8 761-40
hei Atmadscha, südl. Granit 2h P. M. 17-3 17-6 720'53 + 2 4 2 -8 7 264-25

äli Kamm, west-südwest Juli 2 2 - 2 2 1 - 8 760-10
lich von Maidan-köi . Unterste i . 91' 15™ 13-3 13-3 718-20 + 2 1 6 -3 3 237-71

Triasscliiclilen A. M. 2 0 0 2 1-4 754-50
SO Maidan-köi, Thalsohle . 12h A.M. 16-5 16-8 741-50 +  67-65 89-03

Terassenartige Lehne, 
südl.v.Sattel zwischen

2 1 0 2 1 - 6 7 53-30

Nikulizel u. Mairianköi Löss 2" 43" 17-0 1 7 0 729-80 +  130-87 158-2!'
38 Höchste Kuppe der 

Matschincr Felskette 
comp, hora 6 von Mat

P. M. 2 1 - 8 2 1 -4 732-30

schin ........................ Gneiss 2 . 4" P. M. 1 8 0 18-5 726-02 +  157-16 178-54
.19 Tiefster Sattel nördlich 17-7 2 0 - 0 751-60

von dieser Kuppe 5h 30" 16-3 17-3 734-60 +  102-37 123-75
«0 Granitgneissknppe comp, 

hora 11 vom Dorfe J
P. M. 17-4 19-8 751-70

m

Garbina . . . . 3. V  15” 16-3 17-0 746-42 + 44-79 6 6  18
61 Gneisskuppe zwischen J F * .  M. 16-5 21 -1 7 54-50

Vakareni und Mat
schin, comp, hora 2
von Matschin . 5‘ 30" 16-5 1 6 0 743-6» +  65-31 86-69

<12 ■lakohsberg (Sersem - 
bnir), ösll. nächst Tur-

P. M. 15-4
16-0

2 0 - 8
16-0

755-20
732-42

koje,südl. v. Matschin Granit 5. Sb A. M. 15-3 17-2 756-60 + 1 4 6 -2 7 167-63
!3 Durbetsch, Berg süd

südöstlich von P el- 18-3 18-0 744-71
schenjaga Mafschin S. Grünstein 6 . ?* A M. 17-7 i l  -0 758-50 +  8 1 -0 4 102-48

ü i Dorf Kardschelar,Quelle i22 3 23-5 752T-90
in der höchsten Sohle il" P. M. 8 -9 JO-3 738-20 +  35-94 57 32
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Temp. nach Hieraus gefuüilvii in/, eit H. 9 1  ° S WieQer Klaftern

L o c a l i t ä t : Gi'Lir̂ iart
»Wa3 *

i

i  l
IS «* 9 «i j-

7Z
der

Hßhen- die
t l CrJ; §s uoter- SeebÖbebl &£>■ SS £ S ^ *■ a schied<£ f/i ** •o SS

Juli
it:s lirsova an der Donau . 7. 4" 15» 16-0 17-0 759-90
66 Jorg von Hirsova nord P. M. 1 8 0 JO-3 759-60 -  5 -36 1 6 0 2

westlich . . . Jurakalk B“ 45“ l ä -2 15-2 752-32
67 .lösspliitvaH zwischen 

Tupalo und dem Al-
P. M. 17-0 2 0 - 0 759-72 +  38-49 59-88

1 9 0 19-5 745-65
lah-liair — 8 . 6h P. M. 17-6 2 0 - 6 758-10 + 75-02 96-40

68 Allah-bair. Berg cnmp. Kreide auf
h.4von Baltadschest, g> ünen 7h 30™ 16-5 16-5 740-30
li. 14 von Satisköi . Schiefern P. M. 16 9 i0 -5 757-80 +  102-30 123-68

Ii9 Wasserscheide zwi
schen Terziköi und 18-2 19-0 741-80
Sa tisköi . . . . l.öss 9. Sl1 A. M. 16.5 21-4 756 14 +  85-01 106-39

70 Grünsteinfels westsüd- 2 0 0 19-8 737 00
westl.v. Dorfe Sariköl Grünstein 2L P. M. 40-8

iO-O
21-7
1 9 5

755-90
753-48

-1-115-33 136-71

71 Beida-ud, Thulsohle . — 5h 15" 18-9 2 1 - 2 755-75 +  1 2 1 3 33-51
72 Tschamurli Sohle, am P. M. 18-0 1 9 0 749-50

Rrunnen . . . — 1 0 . 6 " A. M. 1 6 0 2 1  0 755-80 +  36-18 57-56
73 Porphyrkuppe südlich 1 8 0 17-5 741-45

von Kainena . . . . Porphyr 8 U A. M. 1 7 0 2 1 - 2 755-80 +  85-87 107-25
74 Kammhöhe zwischen Ra 15-6 16-6 742-00

mena uud Babadagh Kreide 10h 45“ 19-1 2 1 - 2 756-05 +  81-01 102-39
75 Kalksteinkuppe südlich 

v. Satanov, nordnord
A. M.

2 0 - 0 2 0 - 2 749-95
westlich v. Babadagh Triaskalk 1 1 . 9h 30m 17-2 19-2 755-40 +  34-65 56-03

7li Gipfel des Denistcpe 
( 6  Fuss unter der

A. M.
2 2 - 0 2 3 0 739-70

Spitze gemessen) Keuper ? 12l 15“ 1 8 0 19-0 755-60 +  102-69 124-07
77 Thalsohle zwischen bei

den Abtheilungcn von
A. M.

2 3 0 2 3-0 759-90
K atalui........................ — 4h 30" 18-0 19-2 755-94 — 20 -3 0 1 0 8

78 Tnltscha, llaus der 
curop. Donaucommis-

P. M.
18-8 2 1 - 8 763 47

sion (ebenerdig) . . Löss-Terrasse 18. 10“ A. M. 1 9 0 1 9 0 766-10 +  18-89 2 1 - 2 2
79 Oestliche Kuppe, im 

Hückcn südlich von 2 1 0 2 1 - 8 742-45
Tultseha — 26. 9K 415m 2 1 - 0 2 1 - 8 759-95 +  108-41 113-41

•10 Höchste Kuppe des Zu
ges westlich von Ad- 
schigöl, Djalu Kuku- Oberer Trias

A. M.

25 0 2 6 0 742-85
runa (Kronenberg) . kalk 12h 15" iS ( 2 6 1 7S9-9S +  107-87 112-87

M Höchster Punlft des P. M. 2 0 - 0 2 0 - 0 754-20
Kara-burun . . . . — 28. 8" 45“ 2 0 - 6 2 0 - 2 7 6 1 -3S +  45-91 47-07

B2 Rücken südlich v.M ed- 
schidje an der Strasse 
nach Bazardschik 
Platz.: Kislar müzür .\U£U5t

A. M.

2 5 0 2 5 ‘G753-11
(Mädchenmord) . . — 8 . 10h 45“ 2 5 0 25 ‘G7 6 0 -4S +  46-14 55 14

83 Höhe westlich nächst 
Mahinudköi, südlich

A. M.
2 5 -C 2 6 'C 751-5*

von Medschidje miocen 2k 30"“ 2 5 0 2 6 ’C 7 6 0 -4f , +  53-84 64-84
34 Thalsohle v. Gyül-punur P. M. 19C 18-f 759 0(

(Rosenbrunnen) — 9. 7 h 30” 1 9 « 18 ■ C 751 • 4( — 4 6 -3f 37-91
AS Kölnisches Mausoleum A. M. 2 6 -C 27 ■ C 751 -5(

bei Adamklissi . l 1 P. M 26 C 2 7 -( 751 • 4( — 0 -6 E 83-65



Biritm. Hfthenb. in der Dobrudscha, ausgef. durch Hrn. Prof. Dr. K. F. Peters 1864. 4 4 9

H err Professor P e t e r s  fügt dem Resultate der Berechnung nachstehende 
Bem erkungen b e i:

„Dass die Bestimmung der Seehöhe des Stationspunktes nur au f zwei cor- 
respondirende Beobachtungen bas irt w ürde, h a t seinen Grund darin, dass ich 
w ährend m einer von Tultscha aus unternom menen Bereisung des Landes, wo ich 
das Meer, das heisst, die dasselbe umsäumenden Lagunen, zu w iederholten Malen 
berührte , die Hoffnung hegen konnte, den S tationspunkt durch ein Nivellement 
m it dem 0 Punkt des Pegels von Tultscha zu verknüpfen, der von den Inge
nieuren der europäischen Donaucommission dem M eeresniveau gleichgestellt wurde. 
E s gelang jedoch  n icht, ein geeignetes N ivellirinstrum ent herbeizuschaffen und 
während der späteren Reisen an der See war der Correspondenz-Barom eter n icht 
m ehr in den Händen m eines geehrten F reundes, O berst von M a l i n o v s k y .  
Ueberdies hatte  das Barom eter 609  eine n icht zu beseitigende Einrichtung, 
welche es zu Beobachtungen von nu r 5 — 6 K laftern über der See unbrauchbar 
m achte. L eider ging, noch bevor ich Küstendsche erreicht hatte , das passend 
constru irte Barom eter Nr. 1 durch den Vorwitz eines T arta ren  zu Grunde. —  
N ichtsdestoweniger kann die auf die Minute zusammentreffende Correspondenz 
zu Nr. 7 6 , deren R esultat m it Nr. 15 so nahe übereinstim m t, als vollkommen 
genügend erach te t werden.

Im Uebrigen muss ich bem erken, dass die in tiefen Thalsohlen gem achten 
Beobachtungen so wie die an sehr fernen Höhenpunkten tro tz  der grössten 
Genauigkeit der Correspondenzablesung und oftm aliger Vergleichung der Instru
mente zum Theil seh r unrichtige Resultate ergaben. Es scheint, dass einzelne 
natürliche Fehlerquellen barom etrischer Höhenbestimmung in G ebirgsländern, die 
von so grossen ungleichartigen Flächen um geben sind, w ie die D obrudscha vom 
schwarzen Meere einerseits, von der rum änischen N iederung andererseits viel 
m ehr in W irksam keit tre ten  als dies in Binnenländern oder au f Inseln bei gleich 
grossen H öhenunterschieden der Fall ist.

Nr. 2  is t um mindestens 3 K lafter zu niedrig, 8 Klft. Seehöhe m ag rich tig
sein.

Nr. 9 ist absurd, denn das Gefall des Georgs-Canals von Mahmudie an kann 
höchstens mit 2 K lalter veranschlagt werden.

Nr. 10 ist absurd , dqnn die Lagune ist ja  im Seeniveau; anstatt 6*75 ist 
zu setzen 1-25.

Nr. 11 dagegen ist nach beiläufiger Schätzung vollkommen rich tig .
Nr. 14 muss meinerseits ein Schreibfehler unterlaufen se in ; in runder Zahl 

m ag 50 K lafter als rich tig  gelten.
Nr. 25 dies ist derselbe Punkt, der in m einer Notiz (Jah rbuch  der k. k. 

geologischen Reichsanstalt, Verhandlungen, 3. November 18 6 3 ) un ter dem Namen 
Krasnai most angeführt w urde.

Nr. 62. W ährend die M essungen 4 5 — 61, die in fortlaufender Tour gem acht 
w urden, mit dem Augenschein befriedigend übereinstim men (Nr. 48  etwa ausge
nommen, wo für 14*07 in runder Zahl 10 K lafter zu setzen w äre), zeigt sich bei 
Nr. 62  wieder ein bedeutender U nterschied zwischen der barom etrischen und 
einer trigonom etrischen Bestimmung, die vom k. k. österreichischen Geographen
corps vom w alachischen Ufer aus gem acht w urde und 180-89 W iener Klaftern, 
also gegen die barom etrische Bestimmung um 13*24 Klafter m ehr ergab. Ich 
muss jedoch bem erken, dass dieser Hühcnpunkt nur gelegentlich und aus grösser 
E ntfernung (ohne Pyram ide) anvisirt w urde , die trigonom etrisch gewonnene 
Höhenzahl desshalb n icht als absolut richtig  zu betrachten  ist.
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Nr. 68. Die Messung w urde hart am Donauufer angestellt, % Xlft. über 
dem damaligen W assersp iege l, die Höhe des Donauspicgels also m it 14 Klft. 
bestimm t, w ürde bei einer Entfernung des Tultschaer Pegels von ungefähr 
22  deutschen Meilen zum 0 Punkt desselben (Seeniveau) ein Gefälle von
0-64 Kilt, per deutsche Meile gerader Stromlinie e rgeben , was mit der An
knüpfung des Eisenbahnnivellem ents vom Meere (b e i K ustendsche) an die Donau 
(bei Tschernaw oda) nicht grell im W iderspruch steht. W ährend m einer Reise 
herrsch te  auf der Donau zum eist Hochwasser.

Nr. 68. Dagegen treffen wir w ieder eine starke Abweichung gegen die 
trigonometrische Bestimmung des Allah-bair, w elcher ein H auptpunkt des D rei
ecknetzes in der südlichen D obrudscha (zu r Anknüpfung an die S ee) ist und 
dessen Seehöhe 108*6 Kilt., also um 1S’08 K lafter w eniger b e träg t, als sich 
aus der barom etrischen Correspondenz (beinahe gleichzeitiger Ablesung) ergab.

Nr. 71 offenbar zu hoch. Die Thalsohle von Beida-ud kann nicht m ehr als 
20  K lafter über dem Seespiegel liegen.

Nr. 77  ist hinw ieder um ein beträch tliches zu niedrig. Die Thalsohle 
zwischen den beiden Gruppen des Dorfes Katalui muss mindestens 15 Klafter 
über dem Meere liegen. Die Ablesung des Barometers w urde nach  langem Verweilen 
unter dem Schirm e gem ach t, am S tationspunkle herrsch te aber eine (durch 
Interpolation 2 </4 S tunden nach der Ablesung erm ittelte) L ufttem peratur, die um 
5 Grade n iedriger ist, als ich sie an meinem S tandorte  hatte!

Nr. 80  ist um einige K lafter zu hoch. Die Höhenzahl 10S Klft. m ag ungefähr 
das richtige Verhältniss dieser höchsten Kammkuppe zu N r. 3 , 4 und 44  aus- 
drücken.

Aus dem Ganzen geht, wie ich schon oben angedeu tet habe, hervor, dass 
barom etrische Höhenbestimmungen in einem Lande wie die D obrudscha eine 
verhältnissm ässig geringe V erlässlichkeit b ie ten , obgleich manche der hervor
gehobenen U nrichtigkeiten in dem Correspondenzlocale (einem stark von der 
Sonne beschienenen B ureau) ihren  hauptsächlichen Grund haben mag. Jedenfalls 
wurde die Richtigkeit der Interpolationen bezüglich der Q uecksilber-Tem peraturen 
durch die grellen Schwankungen der T em peratur des Locales stark  beeinträchtig t, 
aber Fälle wie Nr. 77 zeigen auch, wie grell die Unterschiede der Lufttempe
ra tu r und gewiss auch im Luftdruck zwischen Punkten im Innern des Landes 
und K üsten- oder Donauplätzen sein können.

Immerhin leistet diese L iste zur D arstellung geologischer Profile, wozu sie 
hauptsächlich bestimm t ist, ihre guten  D ienste, g ib t auch eine im Ganzen nicht 
unrichtige Vorstellung vom Relief eines Landes, welches b isher in der w issen
schaftlichen W elt so gu t als unbekannt w ar und dessen H öhenunterschiede von 
m inder Geübten g ar leicht überschätzt werden konnten. Ich bin desshalb meinem 
geehrten Freunde H errn Heinrich W o l f  fiir seine mühevolle Arbeit zum grössten 
Danke verpflichtet.
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IV. Lilienfeld-Bayerbach.

Geologische Detailaufnahmen io den nordöstlichen Alpen des Erzherzogtum s Oester
reich unter d?r Enns zwischen den Flussgebieten der E rla f und der Schwarza.

Von Ludwig Ilertle,
k. k. Berg-Exapectftiiten.

(M it 28 F ig u re n .)

E i n l e i t u n g .

(rrenzea und firösse des Asfnahmsterrains. —  Von S einer Excellenz dein 
H errn k. k. Finanzm inister Edlen von P l e n e r  an die k. k. geologische Reichs- 
anstult cinberul'en, w urde ich für die Sonmieraufnahme der Jah re  1863 und 1664 

der I. geologischen Aufnahmssection unter der Leitung des H errn k. k. B erg - 
rathes und Chefgeologen M. V . L i p o i d  zugetheilt. Ich erhielt von dem genannten 
H errn Cbefgeologen ein T errain  zur Aufnahme zugewiesen, welches in W esten  von 
dem Erlal thale, in Norden vou dem W iener Sands tein-Hügellande und inO sten  von 
einer Linie begrenzt w ird, welchc vun Altenmarkt a. d. T riesting  in nordsüdlicher 
Richtung bis Bayerbach verläuft und als Grenze m eines Aufnahmsgebietes gegen 
das des H errn Geologen ü . S t u r  angenommen wurde.

Die südliche Grenze fällt grösstentheils m it der steierisch-österreichischen 
Landesgrenze zusammen und w ird nur im östlichen Theil des Aufnahmsgebietes 
von der bei Reichenau und Baycrbach auftretenden Grauwackenzone gebildet.

Das bezeichnele T errain  ist in den G eneralstabskarten (im  M aassstabe von 
4 0 0  Klafter =  1 Zoll).

Section 4 ä , Columne XVIII;
46 , XVI, XVII, XVIII und XIX;
4 7 , XVI, XVII, XVIII und XIX;
48, XVII, XVIII und XIX und

„ 49 , „ XIX dargestellt und umfasst die Umgebungen 
von W ilhelm sburg, Schcibbs, K irchberg an der Pielach, Lilienfeld, K aunberg, Ga- 
ming, Annaberg, Hohenberg, G uttenstein, Maria-Zell, Schw arzau, Buchberg und 
Gloggnitz.

Davon hatte  H err B ergrath L i p o i d  die Umgebung von K irchberg an der 
Pielach sich selbst zur Aufnahme V orbehalten und w urde die U m gebung Scheibbs 
vou dem .H errn Alfred S t c l z n e r  aufgenommen.

Die G eneralstabskarten der Um gebungen G am ing, Maria-Zell* W ilhelm s
b u rg , K aunberg , G uttenstein, Buchberg und Gloggnitz sind Grenzkarten Und

K . k . g e o lo g is c h «  R e ic b s j n s t l l t .  1 5 . Bau«* IS tiö . IV, l ie ft .
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w urden nur grössere und kleinere Theile davon von mir aufgenommen. Der 
Flächenraum  meines Aufnahmsterrains be träg t 20-6 Quadratmeilen.

Orograplilsche and hydrographische Febersicht des Terrains. —  Ich benütze 
hiezu die jedenfalls passendste und sehr begründete Eintlieilung der nordöstlichen 
Kalkalpen in das Hochgebirge, M ittel- und Vorgebirge, welche von Joh. K u d e r -  
n a t s c h  in seiner verdienstvollen Arbeit „geologische Notizen aus den A lpen“ ')  
durchgeführt und auch von H errn B ergrath M. V. L i p o i d  bei der orographischen 
Schilderung des für die I. Section der k. k. geol. Reichsanstalt zu localisirten 
Aufnahmen bestimm ten Gebietes angew endet w urde*). Zum H ochgebirge, w el
ches den südlichen Theil des Aufnahmsgebietes einnimmt, gehören zunächst die 
m ächtigen G ebirgserhebungen , welche ;sich an der Grenze der Kalkalpen zur 
paläozoischen und krystallinischen Zone befinden, und in meinem Aufnahm sterrain 
durch die Kalkalpe bei N euberg , den G rünschacher bei R cichenau, den hohen 
S chneeberg bei Buchberg und den L ahnberg  —  südwestlich von Schw arzau 
repräsen tirt w erden. Die absolute Höhe der genannten G ebirge be träg t 8 8 0 0  bis 
(>600 Fuss. An diese schliesst sich ein zw eiter nördlicherer H ochgebirgszug an, 
in welchem der Göller, der G ippelberg, das Preineck (bei St. E gydi), d e rO b e rs -  
berg  und H andiesberg bei Schw arzau liegen. Die m iltlere Höhe dieses G ebirgs
zuges ist 8000  Fuss.

Das M ittelgebirge, das sich nördlich vom Hochgebirge an dieses anschliesst, 
erscheint als eine breite Zone langgestreckter, m ehr w eniger geradliniger G ebirgs
züge, deren  Hauptrichtung von S W , nach NO. verläuft.

H ieher gehören der T raisenberg  —  westlich von Sl. E gydi; der Türnitzer 
Högerkogel —  östlich von T ürn itz ; der G aisrücken, das H ochreith, der Hochkogel 
und H egerberg, östlich von St. Egydi und Hohenberg, der Jochart, der U nterberg 
und der K irchwaldberg, südlich und südöstlich von Klein-Zell, der Staffkogel und 
das Hocheck, südwestlich von Altenmarkt a. d. Triesting. Ferner zähle ich noch 
zum M ittelgebirge die in der U m gebung von Josephsberg , Annaberg und Türnitz 
gelegenen Gebirge, als da s in d : der Hochkoller, der Josephsberg, der Annaberg, 
die Pichler-Alp, südöstlich und der S u lzberg , östlich von Josephsberg ; den Kalte- 
K uchelberg, östlich von A nnaberg; den B randeben-Berg, südwestlich von Puchen
stuben ; den R issberg ; das H irnnest-Eck, nördlich von Annaberg, den Schlögelberg 
und Tborstall bei Türnitz u. s. w. Endlich gehören noch der M uckenkogel, süd
lich von Lilienfeld; die Hoch- oder Reissalpe bei Klein-Zell und der Hohenberg, 
westlich von Ramsau zum M ittelgebirge. Die m ittlere M eereshöhe der genannten 
Gebirge be träg t 3 8 0 0 — 48 0 0  Fuss.

Das V orgebirge umfasst das Bergland in den Umgebungen von Lilienfeld, 
W iesenbach , Hainfeld und K aunberg , welches vielfach durch Q uer- und L ängs- 
thäler getheilt aus m ehreren G ebirgs- und Höhenziigen b e s te h t, aus welchen sich 
einzelne höhere Berge em porheben, gleichsam  K notenpunkte, von denen aus in 
m ehreren Richtungen G ebirgsrücken und Kämme auslaufen. Diese höheren Berge 
sind der H ohenstein; der L indenberg, südwestlich von Lilienfeld; der gespitzte 
B rand , südlich von Lilienfeld; der W endelsteinkogel u . a . m .  Die Höhe dieser 
Berge b e träg t 2 8 0 0 — 3000  Fuss, die der Ausläufer im Mittel 2400  Fuss.

E ine von SW - nach SO- laufende W asserscheide theilt das T errain  in eine 
grössere w estliche und eine kleinere östliche Hälfte. Die W asserscheide beginnt 
an der Südgrenze des T errains im H ochgebirge, nämlich am Rauchstein-Felsen,

>) Jah rbuch  der k. k. geolog. Reichsanstalt. III. Bd. pag. 44.
*) M. V. L i p o i d .  „Da» Kohlengebiet in den nordöstlichen Alpen.“ Jah rbuch  der k. k.

geolog. R eichsanstalt. XV. Bd., Nr. 1 pag. 9.
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östlich von der F rein  und ist in ihrem weiteren Verlaufe durcli folgende Punkte 
m ark irt: am Gschaid, d. i. der Sattel zwischen Gippl- und Lahnberg , südwestlich 
von Schw arzau, Preineck, Gaisrücken, Hochreith, Hochkogel, Högerberg, Jo ch art
berg , U nterberg, Staffkogel und Hocheck, von wo aus die W asserscheide in nörd
licherer Richtung in’s Triestingthal verläuft.

D er w estlicheren Hälfte des dera rt gelheilten T errains gehören die F luss
gebiete der M ürz, der E rla f, der T ürn itz , der T ürn itzer und der U nrecht- 
T raisen  an.

Die Mürz en tsteht aus der Vereinigung des K riegskogelbaches, des stillen 
M ürzbaches und des kalten Miirzbaches. Die ersteren  zwei entspringen auf der 
südlichen Abdachung des nördlicheren Hochgebirgszuges, des Göllers und Gippel- 
berges und vereinigen sich nordöstlich von der F rein m it der auf der Donnerwand 
und dem B urgberge entspringenden kalten M ürz, um als Mürzfluss in südlicher 
Richtung durch das Hochgebirge der Kalkalpen und der Centralkette der Alpen 
zuzufliessen. Vom U rsprünge der drei Bäche bis zu ih rer V ereinigung gehören sie 
meinem Anfnahm sterrain an.

Die E rlaf und zw ar die grosse E rlaf en tsp ring t im H ochgebirge, nämlich an 
den Südw estgehängen der Gemein-Alpe bei M utterbach, durchfliesst den Erlafsee 
bei Maria-Zell und in der H auptrichtung NNW . das M ittel- und V orgebirge, um 
sich bei W ieselburg mit der kleinen E rlaf zu vereinen und bei Gross-Pöchlarn in 
die Donau zu ergiessen. E in kleiner Theil dieses F lusses nur, und zw ar der O ber
lauf desselben gehört in mein Aufnahmslerrain und bildet gleichzeitig die Grenze 
zw ischen diesem und dem Aufnahm sterrain des H errn J . R a c h o y .  Von den 
vielen Zuflüssen der E rlaf nenne ich nur die zwei bedeutenderen, den Lassingbach 
uud O etscherbach, welche beide in  meinem T errain  liegen.

Die T iirnilz und T ürn itzer Traisen  entspringen im M ittelgebirge, die eine an 
der Nordseite des A nnaberges, die andere auf der nördlichen A bdachung des 
T raisenberges. Beide vereinigen sich bei T iirnitz und fliessen in nordöstlicher 
R ichtung w eiter bis A usser-Fahrafeld, wo die V ereinigung m it der U nrecht-T raisen  
erfolgt. D ieser Zufluss mit seinem ausgebreiteten Quellengebiete en tsteht aus 
vielen Quellbächen, welche theils auf der südlichen Abdachung des T raisenberges, 
theils au f den nördlichen Gehängen des Gippels entspringen und sich in der T hal
mulde von St. Egydi vereinigen. Die U nrecht-T raisen durchüiesst in  vorwiegend 
nördlicher R ichtung das M ittelgebirge und vereinigt sich, wie oben bereits erw ähnt 
w urde, mit der T ürn itzer T raisen  bei A usser-Fahrafeld. Von h ier aus fliesst der 
Traisenfluss durch das ganze V orgebirge in vorwaltend nördlicher Richtung, 
b e tritt bei Traisen  die W iener Sandsteinzone, gleichzeitig mein T errain  verlas
sen d , und mündet nach 10 Meilen langem Laufe (davon ß '/2 Meilen im W iener 
S andste in -G eb ie te) bei T raism auer in die Donau. Von den N ebenbächen des 
Traisenflusses erw ähne ich den Zögersbach, w elcher am W estgehänge des Hohen
steins entspringt und durch den Engleithhach v e rs tä rk t, bei Schram bach in den 
Traisenfluss m ündet; den Klosterbach, w elcher von der V order-Eben südlich von 
Lilienfeld kommt und bei Lilienfeld m ündet; und den G ölsenbach, w elcher am 
G erichtsberge, westlich von Kaunberg entspringt, und über Hainfeld, Rainfeld und 
St. Veit dem Traisenflusse zufliesst. D er Gölsenbach liegt ganz in der W iener 
Sandsteinzone, gehört daher nicht m ehr in das h ier in Rede stehende T errain, 
von welchem er aber einige Zuflüsse erhält. Diese sind der W iesenbach , der 
W obach , P fennigbach, Hallbach und Ramsaubach. D er W iesenbach hat seine 
Quellen auf dem N ordgehänge der Reissalpe und dem Sattel zw ischen d ieser und 
dem M uckenkogel, dem sogenannten G schaidboden; e r  nimmt in seinem nörd
lichen Laufe den Schindelbach und andere Zuflüsse au f und m ündet bei W iesen-
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bacb in den Gölsenbach. D erW obach und Pfemiigbach entspringen im Vorgebirge 
und zw ar am Nordgehänge des Ilochreithberges und münden in der W iener 
Saadsteinzone ia  den Gölsenbach. Der Hallbaeh entspringt auf derN ordabdachung 
der Kalten Kuchel, südöstlich von H ohenberg und nimmt w ährend seines 2 </s Mei
len langen Laufes den Traisenbach, den Gätenhach, den Salzabach und Arzbach 
auf. E r m ündet bei Heinfeld in den Gölsenbach. Der Ramsaubach hat ein aus
gedehntes Quellengebiet im M ittelgebirge, nämlich an den N ord- lind Nörihvest- 
abhängen des U nterberges und Staft'kogels, und nimmt seinen L auf anfangs in 
nordwestlicher Richtung über K am sau, dann in nördlicher R ichtung bis Hainfcld, 
wo er den Gölsenbaeh erreicht.

Oestlich von der W asserscheide ist blos der Schw arzafluss, w elcher unser 
G ebiet von seinem  U rsprünge an bis Reichenau durch fliesst und dessen zahlreiche 
Zuflüsse diesem Gebiete entspringen und angeboren. Die Schw arza, die in ihrem 
obersten Laufe ei« kleines Bächlein, bildet, das am Gschaid —  westlich von 
Untesberg' entspring t und in südw estlicher Richtung bis Rohr fliesst. nimmt 
daselbst den W iescbach und in seinem weiteren Laufe bis Schw arzau m ehrere 
andere N ebenbäche auf, dabei allmälig in die südliche Richtung übergebend. Von 
Schwaczau an fliesst der Fluss in südöstlicher Richtung w e ite r , erhält durch das 
Voisthal und Nasswaldthal bedeutende Zuflüsse und betritt bei Reichenau die 
paläozoische Z one , durch: w elche er fliesst, um in seinem weiteren Laufe den 
Namen Leitha zu erhalten und als solche die Grenze zw ischen,Ungarn und N ieder- 
österiteich: zu bilden. Es gehört somit wohl nur ein kleiner Theil des ganzen 
Flusslaufies meinem Aufnahmsterrain an, nämlich der Oberlauf vom U rsprünge an 
durch das M ittel- und H ochgebirge bis zum Südrande der Kalkalpen.

Alle die genannten Flüsse und die meisten und bedeutendsten ih rer N eben
bäche besitzen eine Hauptström ungsriclitung von Nord nach Süd oder um gekehrt, 
und; es sind die Thäler und G räben dieser Gewässer Querlinien in den von S W W .  
nach NOO. laufenden Gebirgszügen. Die unbedeutenderen N ebenbäche m it kiir- 
ze#em Laufe fliessen dagegen m ehr w eniger parallel zur H auptstreiebungsricblung 
der G ebirge, daher im Allgemeinen die G liederung des Gebirgsbaues durch Tiefen
linien quer z a  seiner H auptriclitung stä rker entwickelt ist als parallel zu dieser.

Geologische Uebersicht des Terrains und Plan znr ib fassnng  des Berichtes. —  
Das Resultat der specialisirten Aufnahmen der l. Section in den Sommern 1863 
und 18 6 4  w ar der Hauptsache nach eine B erichtigung und E rw eiterung in der 
G liederung der nordöstlichen KalkaJpen, insbesondere der Triasform ation; die 
T rennung der Lias-Kohlen führenden Schichten, von denen der oberen Trias, wie 
dies H err B ergrath L i p o i d  in der Einleitung seiner Abhandlung „das Kohlengebiet 
in den nordöstlichen A lpen“ XV. Band des Jahrbuches der k. k. geologischen 
Reichsanstalt um ständlichst erörterte . In meinem Aufnahmsterrain ist insbesondere 
die Triasform ation entwickelt und Hessen sieh auf vielen Punkten Localstudien 
anstellcn , deren günstige Resultate es erm öglichen, die genannte Formation in 
erschöpfender W eise zu schildern. Die meisten der jüngeren  Formationen hin
gegen treten  hier m ehr w eniger untergeordnet auf;  die Art ihrer Entwicklung 
w ar für Localbeobachtungen nicht so günstig, daher sie auch im Folgenden dieses 
B erichtes nur kurz abgehandelt w erden können. Die schon oben erklärten Bezeich
nungen: H ochgebirge, M ittelgebirge und Vorgebirge habe ich hei der Beschrei
bung der einzelnen Form ationsgliedcr häufig in Anwendung gebracht. Sie erleich
tern die U ebersicht und bezeichnen die Art der Entwicklung einiger Form ations
glieder näher. D enn  so wie sich das Hochgebirge, M ittelgebirge und Vorgebirge 
durch ih r äusseres Relief und durch die absolute Erhebung ihrer Gebirgszüge über 
die Meeresfläche von einander unterscheiden, so auch durch ihren inneren Bau.
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Das H ochgebirge bestellt fast ausschliesslich aus den m ächtigen triassischeu 
und rhätischeu K alken, den H allstätter und Dachsteinkalken. Als U nterlage der 
ersteren erscheint der Buntsandstein (d ie W erfener S ch ich ten), d. i. das unterste 
Glied der Triasform ation.

Im M ittelgebirge sind es unter- und obertriassischc Dolomite, die die Gebirge 
vorzugsweise zusammensezten. Auch hier tr itt der Buntsandstein auf. Dagegen sind 
die obertriassischen Sandsteine (Lunzer Schichten) nur in unzusamm enhängenden 
kleinen Partien entwickelt, und fehlen jüngere  Gebilde fast ganz.

Das Vorgebirge endlich ist das eigentliche Terrain  für die Entw icklung der 
Lunzer S chich ten , der oberen Triaskallcc und Dolomite, der rhä tischen Glieder, 
mit Ausnahme des nur in den Hochalpeil vorkommeuden D achsteinkalkes, der 
L ia s-, Ju ra - und Neocomiengebilde. Dagegen fehlt hier der Buntsandstein und 
tritt nur das oberste Glied der unteren T rias (d ie Gösslinger Schichten) in einem 
schm alen Zuge zu Tage.

H err D. S t u r ,  w elcher sich um die Gliederung der Triasformation in neue
ster Zeit seh r schätzbare V erdienste e rw arb , g ib t nun folgende Reihenfolge zur 
Gliederung der Triasformation a n :
Unter« Trias.

I. W e r f e n e r  S c h i c h t e n  (B untsandstein-Form ation).
II. G u t t e n s t e i n e r  S c h i c h t e n  ) f . „  , „ 

n .. . .  o . .  . .  J (un terer Muschelkalk).Ul. G ö s s l i n g e r  S c h i c h t e n  J v J
Obere Trias.

A )  In den Hochalpen (H ochgebirge).
I. A v i c u l a - S c h i e f e r  v o n  A u s s e e .  j

II. H a l l s t ä t t e r  S c h i c h t e n ,  K a l k e  und |  (oberer M uschelkalk).
M a r m o r e .  >

B )  ln den Voralpen (M ittel- und V orgebirge).
I. L u n z e r  S c h i c h t e n  (K euper-Sandstein).

II. O p p o n i t z e r  S c h i c h t e n  (die Baibier, St. Cassianer Schichten und
den Hauptdolomit inbegriffen).

Die rb&tische Formation besteh t aus drei G liedern, von welchen I. das 
unterste, nämlich die D a c h s t e i n k a l k e  nur  im Hochgebirge, II. die K ö s s e n e r  
S c h i c h t e n  und III. die L i t h o d e n d  r o n  k a l k e  hauptsächlich im Vorgebirge 
entwickelt sind.

Die Iiiasformation besteh t:
I. aus den G r e s t e n e r  S c h i c h t e n  (un terste r L ia s ) ;

li. aus den zwei F a c ie s :
a )  H i e r l a t z - S e h i c h t e n  ) ,  .... , , T .■ , . .  0 , . , . > (m itt erer und oberer L ias),b )  A d n e t h e r  S c h i c h t e n  ) v J

wovon die erstere im südlichen Theile des V orgebirges, letztere im nördlichen 
Theile desselben entwickelt ist.

Die Juraformation^ und zw ar:
I. Der untere Ju ra  als K l a u s - S c h i c h t e n  oder V i l s e r  S c h i c h t e n  ent

w ickelt; die letztere Facies scheint in meinem T errain zu fehlen.
II. Der obere Jura, S t. Veiter S chich ten , J u r a - A p t y c h e n - S c h i c h t e n .

Die Hreldeformfttion i s t :
I. als untere Kreide oder N e o c o m i e n ;

II. als obere Kreide oder G o s a u f o r m a t i o n  entwickelt.
Die Tertiärformation fehlt in diesem Gebiete.
Das Diluvium, vorzüglich im südlichen Theile des M ittelgebirges und das 
Alluvium, das allenthalben im ganzen Gebiete seine V erbreitung hat.
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In dieser Reihenfolge sollen nun im Nachfolgenden die Form ationsglieder 
einzeln und zw ar mit Rücksicht auf ihre geographische V erbreitung, ihre Gliede
rung in petrographisclier Beziehung, ihre Petrefactenführung und ihr Inhalt von 
nutzbaren Mineralien geschildert und ihre LagcrungsVerhältnisse wo möglich 
genau beschrieben und durch Profile erläutert werden.

Bevor ich jedoch den eigentlichen Bericht beginne, ergreife ich hier die 
Gelegenheit, e iner angenehm en Pflicht naehzukom m en, indem ich dankend jener 
kräftigen U nterstützung erw ähne, welche mir bei meinen Arbeiten von dem k. k. 
B ergrathe M. V. L i p o i d  und dein k. k. Geologen D. S t u r  im reichlichsten 
iVlaasse zu Theil ward. Der letztgenannte H err hatte obendrein die Bestimmung 
aller von m ir gesam m elten Fossilreste übernomm en und durchgeführt, und die 
Resultate darüber mir bereitw illigst zur Verfügung gestellt.

Untere Trias.
I. Werfener Schichten.

Im Allgemeinen kann man das Vorkommen der W erfener Schichten in dem 
oben bezeichneten T errain  in ein nördliches und südliches trennen. Das südliche 
Vorkommen kann durch die Punkte M aria-Zell, Buchberg und Reichenau seiner 
L age und Ausdehnung nach m arkirt w erden und besteht aus einem nördlichen 
und südlichen Zuge mit isolirten Vorkommen dazwischen. Das nördliche Vorkom
men liegt in der L inie Aunaberg, K aunberg und besteht in seinem westlichen 
T heile aus einer muldenförmigen, in einer grösseren V erbreitung zu Tage treten
den A blagerung; im östlichen Theile hingegen aus einem sehr schmalen Zuge. Beide 
Vorkommen repräsen tiren  die Linien tiefer Aufbruchspalten oder Hebung, deren 
S treichungsrichtungen zu einander parallel und zw ar von W S W . nach ONO. laufen.

a )  S ü d l i c h e s  V o r k o m m e n .  —  Der südlichere Zug desselben tritt am 
„G schad“ , südlich von der Raxalpe über die steierisch-österreichische Grenze, 
zieht sich längs des Südflusscs der Raxalpe und des G rünschacher Berges gegen 
H irschw ang, w ird hier von dem Thale der Schw arza durchbrochen und setzt 
w eiter über Reichenau und Prüglitz nach Osten fo rt, dabei den Fuss der Kalk- 
maueru um säum end, welche den S au rü sse l, die Rothwand und den Geyerstein 
nördlich von Bayerltach bilden.

Die W erfener Schichten treten  hier vorzugsweise als Schiefer und in einer 
durch die flache Schichtenlagc bedingten grossen O berflächenverbreilung auf. 
Die horizontale M ächtigkeit des Formationsgliedes beträg t an manchen Stellen 
4 0 0  K lafter; die wirkliche M ächtigkeit berechnet sich mit Rücksicht des mitt
leren Verflächens von 10 Graden auf 350  Fuss.

Die Schicfcr sind von grauer Farbe mit einem Stich in s R othe, besitzen 
einen seidenartigen Glanz und ähneln manchmal sehr den ehloritischen Thon- 
schielern. In ihrem Hangenden tre ten  erst Schiefer auf ,  welche den eigentlichen 
Typus der W erfener Schichten au sich trag e n , nämlich dünngeschichtete, grüne 
oder rothgefärbte glinunerige oder sandige G esleine, welche in den hängendsten 
Partien mit grauen Kalkschiefern w echsellagern, ln den Schiefern und Kalkschie
lern kommen Spuren von Pctrcfacten vor; so z. B. Avicula venetiana.

Als Decke erscheint eine Rauchw acke, die oberflächlich zu gelbem Lehm 
verw ittert ist und die Grenze der W erfener Schichten  zu den darüber folgenden 
schw arzen Kalkschiefern, den G uttensteiner Kalken, bilden.

Eine nur m inder m äch tige  Schichte eines grobkörnigen Quarzsandsteines, 
der zuweilen in ein e igen tliches Quarzconglom erat übergeht, trennt die W erfener 
Schiefer von den ih r L iegen des bildenden Grauwackenschiefern. L etztere erschei
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nen als flache Hügel oder T errassen  am linken Ufer der Schw arza und zeigen
zwischen Reichenau und Bayerbach an der S trasse zahlreiche Entblössungen. 
Das Verflachen derselben ist, ein nördliches unter 5— 15 Graden. Ueber ihnen 
folgen concordant die W erfener Schichten. —  Im W iern ig g rab en , nordöstlich 
von B ayerbach, ist folgende Schichtenreihe vom Liegenden in 's Hangende zu 
beobachten:

/  Grauwackenschiefer, Fallen nach Nord, Fallwinkel 10 Klafter.

Schw arze Kalkscliiefer, G uttenstcinerkalke.
Deutliche Entblüssungen sind daselbst se lten ; meist sind die Gesteine mit 

üppigein Vegetationsboden bedeck t, oder befinden sich in G rabendurchrissen in 
einem m ehr w eniger aufgelösten Zustande. —  Von Versteinerungen sind nur 
Spuren von Avicula venetiana gefunden worden. E rw ähnensw erth ist das Auf
treten  von Spatheisenstein und Eisenglanz an der Grenze, der G ranw ackenschiefer 
zu den W erfener Schichten. Solche Vorkommnisse findet man südwestlich von 
H irschwang, auf der Klein-Au; am E ingänge in den W ierninggraben und an 
m ehreren anderen Punkten. Ueberall ist das Vorkommen der Eisensteine an den 
oben erw ähnten grobkörnigen Quarzsandstein gebunden. Dieser allein ist es auch, 
der h ie r eine Abgrenzung der W erfener Schichten gegen die G rauw ackenschiefer- 
zone erm öglicht, was sonst bei der petrographischen Aehnlichkeit der L iegend
schichten des W erfener Schiefers mit dein G rauw acken-Thonschiefer und bei 
dem gänzlichen Mangel au leitenden Petrefacten seine Schw ierigkeiten h ä t te ,  ja  
an vielen Punkten ganz unmöglich wäre. Mehrere Schurfversuche auf dem E isen
steinvorkommen , das an der Grenze des W erfener und Grauwackensehiefers 
au ftritt, ze ig ten , dass die Eisenerze in sehr absätzigen Mitteln au ftre ten , sehr 
häufig durch Klüfte verdrückt und verworfen w erden , und sich ein Bergbau auf 
dieselben nicht rentiren  würde. Die E isenerze, auf denen der Hochofen zu Edlach 
basirt is t , treten  schon im eigentlichen G rauw ackenschiefer bei Schindlegg und 
Altenberg auf, und fallen h ier ausser B etracht.

Der nördliche Zug von W erfener Schichten tr itt im Hallthale, östlich von 
M aria-Zell, in bedeutender M ächtigkeit zu T ag e , zieht sich ohne U nterbrechung 
durch den Terzgraben über den L ahusattel und längs des Südfusses der Hofalpe 
und des G ipplberges bis auf das „G schaid“ , d. i. den Sattel zw ischen Gippl- 
und Lahnberg. H ier wird er durch die U eberlagerung von Gosau-Conglomerat 
oberflächlich un terbrochen; tritt jedoch im Breintliale südwestlich von Schwarzau 
w ieder zu T age, und setzt w eiter nach 0 . fort. E ine zweite U nterbrechung des 
in Rede stehenden Zuges erfolgt zwischen M itterhof (Breinm ühle) im Breinthale 
und dem H irschbachgraben südlich von Schw arzau. Auch h ier tre ten  Gosau- 
gebilde au f, w elche den zwischen Rreinthal und Ilirschbachgraben liegenden 
G ebirgssattel und den grössten Theil des H irschbachgrabens selbst einnehmen, 
Nur an einer Stelle im H irschbachgraben, und zw ar an der V ereinigung dei 
zwei H irschbäche treten  petrographisch echte W erfener Schiefer zu T a g e , und 
ist die U eberlagerung der Gosaugebilde an dieser S telle deutlich zu beobachten 
W eite r nach 0 .  se tz t der in Rede stehende W erfener Schieferzug nur in iso- 
lirten  Partien fort. So treten  beim „B aum erbauer“ , d. i. nördlich von der Mün-

l Grobkörniger Q uarzsandstein, w enig mächtig.
® \  Röthlich graue Schiefer.
2̂ } Aufgelöstes G ebirge, ähnlich dem Haselgebirge.

\  W erfener Schiefer mit echtcm T ypus; nördliches Verflächen. 
Gelbe Grauwacke.
Glimm erreiche Schiefer in W echsellagerung mit

1 Kalkschiefcrn; als dicke Rauchwacke ziemlich mächtig.
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düng des Voisbaches in die Schw arza und beim „Höllenthal“ (an  der F^jcfeten) 
im Voisthale kleine Parzellen von W erfeuer Schiefern zu T ag e , die die Ver
bindung des westlich davon gelegenen Vorkommens (im  H allthale, Terzgraben
u. 8. w .) m it dem von Buchberg ausser Zweifel setzen.

D er pctrographische C harakter der Gesteine dieses W erfener Schieferzuges 
ist analog dem des südlichen Zuges. Grüne und rothgefärbte Sandsteinschiefer, 
hei denen oft der Glimmer, oft der T liongehalt vorherrscht. Die den ch loritischen 
Thonsehiefer ähnlichen L iegendpartien der W erfener Schichten  sind nirgends 
zu T age sich tbar; so wie auch das L iegende des in Rede stehenden Form ations
gliedes nirgends zu T age tritt. Im Hangenden wcchsellagern die W erfener 
Schichten wieder mit Kalkschiefern, die in </a— l Zoll dicken Lagen geschichtet, 
theils dolom itische, theils reine Kalke sind und sich durch den reichen Gehalt 
an Glimm er, an ihren Schich t- und zuweilen auch Bruchflächen charakterisiren . 
Ueber den W erfener Schichten folgt gelbe R auchw acke, über welche sich die 
G uttensteiner Schichten (m eist Dolomite) lagern. Petrefacten konnten nirgends 
gefunden werden.

G estcinscntbltissungen, die ein deutliches Verflachen und S tre ichen  w ahr- 
nehmen lassen, sind in diesem Zuge se lten , und auf den wenigen P unkten , wo 
solche Vorkommen, genügen sie n ich t; um Schlüsse über die L agerung der 
W erfener Schichten zu gestatten.

Oestlich von den Lahnsattelliäusern nehmen die W erfener Schichten eine 
grosse O bertlächenverbreitung a n , und bedecken das Gebiet des Kriegskogel-, 
Lahnsattel- und Stangelbaches vollständig. Die B äche, die sich in dem sehr 
Hachen Terrain  ein ziemlich tiefes Bett gerissen , zeigen an ih ren  senkrechten 
Uferrändern die Gesteine aufgedeckt, die das bezeichnete Terrain  zusammensetzen. 
Eine 6 Zoll bis 1 Fuss m ächtige A lluv ia l-Schotterlage, bestehend aus weissen 
eckigen Kalken,  bedeckt die hier fast horizontal gelagerten  W erfener Schichten, 
welche vorherrschend aus thonigen Schiefern bestehen und in manchen Partien 
petrographisch sehr den Gosauschiefern ähnlich sind. Im Breinthale, näm lich an 
dessen linkem Gehänge, zeigen die daselbst enlblössten W erfener Schichten ein 
nördliches Fallen un ter 30 Graden. Der Um stand, dass nfirdlich von dem in 
Rede stehenden Zuge überall D achsteinkalke, im Süden aber auf den W 'erfencr 
Schichten G uttensteiner und H allstätter Kalke folgen, bedingt wohl die 
Annahme, dass im grosseri Ganzen der W erfener Schieferzug nach S. verflacht. 
Local mögen allerdings mannigfaltige Abweichungen von dieser L agerung s ta tt
finden, die in einer welligen Lagerung, wie eine solche hier angenommen werden 
muss, ihre Begründung finden.

Die zw ischen den so eben beschriebenen zwei Zügen des südlichen Vor
kommens der W erfener Schichten auftretenden mit diesen analogen Vorkomm
nisse gelangen im w estlicheren Theile ih rer V erbreitung allein zu einer regel- 
niässigeren Entwicklung.

Es sind d ies: I. Die W erfener S ch iefer, westlich von d e r F re in ,  die als 
ein schm aler Zug längs des Südfusses der W’ildalpe und des S tudentberges nach 
W . fortsetzen, und im Falhisch-Racligraben durch die Gosaugebilde südöstlich 
und östlich von Maria-Zell oberflächlich begrenzt werden. Im Miirzthale setzen 
sie von der F rein in nordöstlicher R ichtung bis zur Mündung des Kriegskogel- 
baches in die stille Mürz fort, und verbinden sich derart mit dem nördlichen der 
vorhin erw ähnten zwei Züge. 2. Im Thale der kalten Mürz,  im sogenannten 
Neuwald, sind östlich von den „H olzknechthäusern“ im Thalgrunde W erfener 
Schiefer entb lösst, die jedoch w estlich und östlich bald von Kalken begrenzt 
w erden , und nur zu einer geringen O bertlächcnverbreitung gelangen. 3. Am
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W ege vom „B ärensattel" im Tlialc der kalten Mürz (an  ilem Zusammenflusse 
des Bärensattel- und S teinalpelbaches) über den Hohen Sattel (in  der K arte stellt 
H acken-Sattel) gelangt man über un ter- und obertriassischc K alke, unter denen 
auf der Gross-Aualpe W erfener Schichten  zu T age treten.

Sie bestehen daselbst aus S andste inschiefern , die reich  an feinen Glimmer
blättchen und von g rü n e r , g raugrüner und schm utzigw eisser F arbe sind. Die an 
der Oberfläche anstehenden Gesteine zeigen in Folge der V erw itterung  eine 
dunkelbraune, auf den G ehalt an Eisenoxyd hindeutende Färbung. Die Gesteine 
enthalten an einer S telle P etrefacten , von denen Posidonomya Clarae, Avicula 
venetiana, Gervülia s p . , Myaciies fassaensis als L eitpctrefacten  für die W e r
fener Schichten zu erw ähnen sind. Im Hohlwege und an den Ufern der Bach
s tä tte , w oselbst die W erfener Schichten  entblösst s in d , zeigen sie eine wellige 
L agerung mit flacher Neigung bald gegen N ., bald nach S. In südlicher Richtung 
von den nächst höheren Form ationsgliedern überlagert, verbinden sie sich nörd
lich von der Gross-Au mit dem nördlicheren Zuge von W erfener Schichten.

4. W eite re  Vorkommnisse von W erfener Schichten  finden sieb auf der 
Sonnleitalpe, südw estlich von S chw arzau, bei den Schw arzriegelhäusern im 
S chw arzriegelbachgraben, und im Nasswaldthale. (Inner-N assw ald , Holzhütten, 
H übner.) Die au f der Sonnleitalpe zu T age tretenden W erfener Schich ten  ziehen 
sich längs des Südabfalles des Sonnleitsteins und Rauchsteinfelsens über die 
steirisch-österreichische Landesgrenze und lassen sich auf ste irischer S eite  bis 
Goldgrubhöhe verfolgen. Sie finden sich nur in Geschieben und verw ittert; 
anstehend und in einer deutlichen Entblössung konnten sie nirgends beobachtet 
werden. Dasselbe gilt von den erw ähnten Vorkommen im Schw arzriegelgrabcn 
und im Nasswald. Keines dieser drei Vorkommen steh t mit den ändern in einem 
oberflächlich sichtbaren Zusam menhange, sondern sind dieselben durch schw arze 
ungeschichtete Dolomite (G uttensteiner S chich ten), von w elchen sie allseitig 
begrenzt w erden , und durch weisse und röthlich gefärbte Kalke (H allstätter) 
von einander getrennt.

5. Zwischen den Mündungen des Schw arzriegel- und Breinbaches in den 
N assw aldbach, bei „O berhof“ und „Reithof“ , fast südlich von Schw arzau, tre ten  
ebenfalls W erfener Schichten auf. Sie sind bei Reithof am rechten Thalgehänge

Fig. 1.

Jt, Rauchwicke > der Gutlcoateintr 
D. Dolomite ) Schickten.Schichten.

K. k . g e o lo g is c h e  R e ic h sa n sta lt. 15 . Band. 1 8 6 5 . IV. H ell* 59
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deutlich entblösst und besitzen ein S treichen nach S tunde 10, ein nordöstliches 
Verflachen unter 50  Graden. Das G ehänge, das behufs einer Fahrw egsanlage 
abgedeckt w u rd e , zeigt auf circa 30 Klafter Länge die bezeichneten Gesteine 
und ihre Reihenfolge vom Liegenden gegen das Hangende.

S  grüne und g raug rüne, sowie rothgelarbte V arietäten von Sandstein
schiefern mit viel Glimmer an den Schichtflächen. Typus für W erfener Schichten, 
k Kalkeinlagerungeil in S 1 >/a— 3 Fuss m ächtig; es sind Kalkschiefer von g rauer, 
g raugrüner und lichtbrauner F ärb u n g , m it wulstigen Unebenheiten auf den 
Schichtflächen, auf welch’ letzteren  auch meist ein Beschlag von Glimmer oder 
von einem chloritartigen Minerale wahrzunehmen ist. Mit Säure brausen diese 
Kalkschiefer nur wenig.

M m ergelige Schiefer von grossem  Thongehalte, denen der Glimmer beinahe 
ganz fehlt. D aher ihre m atte Oberfläche gegenüber den glim m erreicheu charak
teristischen W erfener Schiefern. Sie sind oberflächlich meist im aufgelösten 
Zustande und verw ittern schnell zu einem grauen lehm artigen Gebilde. Im festen 
Anstehenden zeigen sic sehr dünne und gleichm ässige Schichtung. U eber ihnen 
folgt Rauchwacke R  und eine Kalkbreccie mit kalkigem Bindemittel. Die in der 
Grundm asse eingebetteten Trüm m er eines schwarzen Dolomites verleihen diesem 
Gebilde ein geflecktes Aussehen. Endlich folgt als Hangendes der W erfgner 
Schichten Z), ein schw arzer ungeschichtcter Dolomit, den G uttensteiner Schichten 
angehörend.

6. An zwei Stellen im Schw arzathale und zw ar nordwestlich von Kaiser- 
brunn und bei diesem selbst (OSO. von Schw arzau) tre ten  W erfener Schichten 
in sehr beschränkter Ausdehnung zu Tage. Sie sind nirgends deutlich entblösst, 
und konnte deren Vorhandensein nur durch Geschiebe constatirt werden. Die 
S te llen , an denen sie auftreten, sind durch die Oberflächengestaltung gekenn
zeichnet. Das zwischen den mächtigen Felsm assen schluchtenartig  sich durch
ziehende Thal der Schw arza, das seiner N aturschönheit w egen bekannte „Hölleu- 
thal“ , erw eitert sich an den bezeichneten Stellen sichtlich und findet man daselbst 
kleine Rasenplätze, die gegenüber der sonst kahlen Beschaffenheit des Thaies 
leicht in die Augen fallen.

7. Endlich ist noch des Vorkommens von W erfener Schichten im Krumm- 
bach tha le , nordöstlich von „K aiserbrunn“ zu erwähnen. W enn man von Kaiser
brunn aus den W eg auf den Schneeberg einschlägt* so gelangt man zuerst über 
m ächtige Felsm assen, bestehend aus w eissen und röthlich gefärbten Kalken (Hall
s tä tte r) . Hat man etwa </4 der Höhe erstiegen, so ertdet der steile Pfad und man 
gelangt auf eine mit spärlichem G raswuchse versehene Einsenkung, das Krummthal, 
das allmählig ansteigend, am Krummthalsattcl endet. Die h ier zu T age tretenden 
W erfener Schichten sind nur in Geschieben als Sandsteine und Sandsteinschiefer 
zu finden, und meist mit gelber Rauchwacke bedeckt, ziehen sich längs des 
Krummthaies, an dessen» Grunde sie anstehen, über den Krummthalsattel und die 
W aldw iese, und verbinden sich solcher Art nach 0 , hin mit den W erfener 
Schichten von Rohrbach, südlich von Buchberg.

Alle diese zwischen dem südlichen und nördlichen Zuge von W erfener 
Schichten auftretenden Zwischenvorkommnissc lassen sich zu einem vielfach 
unterbrochenen Mittelzuge verbinden, welcher an m ehreren Stellen sowohl 
mit dem südlichen als auch mit dem nördlichen Zuge in unmittelbarem oder 
möglichem Zusammenhange steht. So besteht zwischen dem nördlichen Zuge am 
Lahnsattel und dem Zwischenvorkommen in der Frein längs des Mürzthaies ein 
d irccter Zusammenhang, und deutet das Vorkommen auf der Gross-Aualpe und am 
Hohcnsatfel auf einen möglichen Zusammenhang dieser beiden Vorkommen an
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genannter S telle hin. Eben so scheinen die Vorkommnisse im Nasswaldthale mit 
den W erfener Schichten im A ltenberger Thale (steirische S eite ) und durch diese 
mit dem südlichen Zuge (R eichcnau) in V erbindung zu stehen.

Das nun in  Detail geschilderte südliche Vorkommen von W erfener Schichten 
stellt sich im grossen Ganzen als eine Mulde dar, deren  südlicher und nördlicher 
Rand deutlich als Züge zu T age treten , und zwischen welchen in Folge welliger 
Rcschaifenheit der Muldenoberfliiche diese an vielen Orten zu T age treten . Da, wie 
oben schon erw ähn t, die in Folge dessen auftretenden Vorkommnisse von W er
fener Schichten  sich in Gedanken zu einem Mittelzuge verbinden la ssen , dessen 
Streichen parallel zu den beiden M uldenrändern läu ft, so scheint in Mitten der 
Mulde die Rildung einer grösseren  F alte stattgefunden zu h aben , deren K ante 
in einer diesem S tre ichen  entsprechenden Linie zu T age tr itt .

Das südliche Vorkommen von W erfener Schichten und die Art ih rer L age
rung sind in sofem e von W ichtigkeit und In teresse , als jenes  die Rasis für die 
sehr m ächtigen Triaskalke b ildet, w elche an der Bildung der Hochalpen den 
grössten Anthcil nehmen und im Abschnitte „O bere T rias in den Hochalpen“ zur 
Schilderung gelangen werden. N achstehende zwei, den Hochalpen entnommene 
und in den Fig. 2 und 3 dargestellten Profile geben ein Bild über die L agerung 
der W erfener Schichten daselbst.

F ii t .  2 .
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b) N ö r d l i c h e s  V o r k o m m e n .  Schon oben w urde angeführt, dass dieses 
Vorkommen im w estlichen Theile seiner V erbreitung m ächtiger entwickelt und in 
grösserer Oberflächenverbreitung zu T age t r i t t ,  als dies im Osten der Fall ist. 
Es soll zunächst der w estliche und m ächtiger entwickelte Theil des in Rede 
stehenden Vorkommens beschrieben werden. Derselbe beginnt in meinem Auf
nahm sterrain im Annabachgraben, nördlich von W ienerbruck , und s teh t in w est
licher R ichtung mit den W erfener Schichten am Erlafboden, und durch diese mit 
denen bei Lackenhof (nordöstlich davon) in wahrscheinlichem  Zusam menhang. 
(S iehe  Beschreibung des Herrn J . R a c h o y . )

Die am Grunde des Annabachgrabens anstehenden W erfener Schichten 
gelangen w eiter östlich, im Flussgebiete der grossen und kleinenLassing, plötzlich 
zu grösser V erbreitung und nehmen den grössten Theil des G ross-Lassingthales 
e i n , so wie auch der zwischen W ienerbruck  und A nnabcrg gelegene Joachim s
berg  ausschliesslich aus W erfener Schichten besteht. Die solcher Art eine breite 
Fläche bedeckenden W erfener Schichten verengen sich „am grossen E ck “, w est
lich von Annaberg, zu einem etwa 40  K lafter breiten Zuge, und setzen als solcher 
bis nach „Sägm ühle“ fort. Hier theilen sie sich in zwei Z üge, von denen der 
eine nach 0 . fo rtse tz t, und den aus G uttensteiner Kalken bestehenden Annaberg 
ringsum  um gibt, der andere in fast südlicher Richtung zieht und dabei den Thal
grund des M oltergrabens einnimmt.

Dieser Zug lässt sich w eiter längs des östlichen Abfalles des Hocheckberges 
auf den Hüttenboden und in w estlicher Richtung über den Laater-G rabcnsattel 
(südlich von Söbel) auf die Pichler Alpe verfolgen. H ier nehmen die W erfener 
Schichten die nördlich von der höchsten Spitze des Berges gelegene Einsenkung 
ein und setzen in nordwestlicher R ichtung auf den zwischen der W irth s-  und der 
Pichler Alpe gelegenen Sattel, um sich von da noch in fast südlicher und südwest
licher R ichtung bis nahe den „U rberlhäusern“ (nördlich von M itterbach) zu 
erstrecken. Hier (nördlich von den U rberlhäusern) beginnen die ausgebreiteten 
Diluvialbilduugen, die die W erfener Schichten in S oberflächlich begrenzen und 
sich über M ittcrbach bis Maria-Zell ausdelmcn.

Der petrographische Charakter der h ier in den W erfener Schichten vorkom
menden Gesteine entspricht im Allgemeinen dem schon mehrmals geschilderten; 
N ur an einigen Punkten treten  V erschiedenheiten e in , die an geeigneter Stelle 
erw ähnt werden sollen. Deutliche E ntblössungen, die einen Aufschluss über die 
Lagerung der W erfener Schichten zu geben im Stande w ären , sind selten. Meist 
findet man die Gesteine im aufgelösten Zustande ohne deutliche Schichtung oder 
als Geschiebe.

Südlich von W ienerbruck am Fusse des Josephsberges zeigen die W erfener 
Schichten ein südwestliches Einfallen unter 40  Graden. Zunächst sind es graue 
glimmerige Sandsteine, denen im Hangenden rothe Schiefer folgen. U eber den
selben folgen wenig m ächtige Rauchwacken und schwarze, etwas bitum inöse und 
dolomitische Kalke (G uttensteiner).

Nördlich von W ienerbruck, am Fusse des Joachim sberges, steht gelbe Rauch
wacke an, über w elcher schwarze Dolomite, und unter w elcher W erfener Schichten 
liegen. L etztere sind an der auf den Joachim sberg führenden S trasse anstehend 
zu treffen, und zeigen ein westliches und nordwestliches Einfallen. Der Einfalls
winkel ist im m erein  flacher und übersteig t n icht 15 Grade. N achstehende F igur 4 
g ib t einen D urchschnitt des Joachim sberges. Die in den Sandsteinschicfern ein
gelagerte Schichte eines grauen Kalkschicfers tr itt am Südfusse des Berges und 
au f dessen Höhe bei der Kirche zu Tage. Auf letzterer S telle zeigt sie einen deut
lichen Seliirlitenbug von S tunde 22 in Stunde 2 Fallrichtung.
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Die Kalkschiefer sind nur einige Fusse m äch tig , und führen Petrefacten in 
geringer Anzahl ( Avicula venetiana, Gervillia sp.). U eber ihnen folgen grüne 
und ro th e , sehr glim merreiche Sandsteinschiefer mit Pctrcfacten in bedeutender 
Menge. Die Decke ist w ieder gelbe Rauchwacke, und nimmt hier eine kleine 
F läche auf der Höhe des Berges ein.

N ordwestlich von W icn erb ru ck , an der neuen S trasse nach Annaberg, tre ten  
an der die S trasse begleitenden'B öschung W erfener Schichten zu T ag e , die ein 
Verflachen nach S tunde 16 unter 30 Graden besitzen. Es sind vorzugsweise 
grüne, graue und ro the Schiefer mit vielen Petrefacten, von denen Myacites fas- 
saensis und Avicula venetiana zu erwähnen kommen.

Im oberen Lassingthalc und im M oltergraben fehlen wirkliche E n tla ssu n g e n . 
Eben so auch in der südliche nund westlichen F ortsetzung der W erfener Schichten, 
am H üttenbodeu, au f der P ichler Alpe, und am Südabfalle des Josephsbergs
u. s. w . ; an den genannten Stellen sind die W erfener Schichten nur in Geschieben, 
am häufigsten m it gelber Rauchwacke bedeckt, zu finden. Die W erfener Schichten 
in der Um gebung von Annaberg sind ebenfalls nur an wenigen Punkten deutlich 
en tb lösst; und zw ar sind es ih re hängendsten Partien, die östlich und nördlich vom 
O rte m it Kalkschiefern w echsellagernd zu T age gehen. Die östlich vom Orte 
befindliche Entblössung ist in der nächsten Nähe des S teinbruches an der neuen 
Strasse. Die Schichten zeigen h ier ein Fallen nach Stunde 8 (S . 60« 0 . )  unter 
50  G raden, die h ier auftretenden Gesteine sind graue Sandsteinschiefer in 
W echsellagerung mit dunkelgrauen K alkschiefern, darüber poröse und dichte 
V arietäten von Rauchwacken und ein d ichter feinkörniger schw arzer Dolomit 
(G uttensteiner). Dieselben Gesteine und ihre gegenseitige L agerung finden sich 
nördlich von der Kirche an dem ins Türnitzthal führenden Fusssteige. H ier zeigen 
die Schichten ein Fallen nach Nord un ter einem W inkel von 40  Graden.

Von besonderen L ag e rs tä tten , die in den W erfener Schichten Vorkommen, 
ist vorzugsweise G yps, als untergeordnet Brauneisenstein zu nennen, der Gyps 
kömmt stockförmig in den hängenderen E tagen der W erfener Schichten vor. In der 
nächsten Nähe des A nnaberges, und zw ar nordöstlich vom O rte, erreich t er eine 
solche M ächtigkeit, dftss er tro tz der grossen Entfernung vom nächsten Handels
plätze (bis St. Pölten 7  Meilen) mit Vortheil gewonnen wird. Der Gyps, meist 
von w eisser und ro ther F arbe, kömmt in einem grauen zerreiblichen Thone vor, 
aus dem er sich nicht selten in dünnen Schnüren ausscheidct. Diese Ausschei
dungen sind dann re iner und erhalten n icht selten das Aussehen reinen w eissen 
F asergypscs. U eber dem Haselgebirge ähnlichen G ebilde, dem das Gypsvor- 
kommen angehört, folgen ro the und grüne W erfener Schiefer m it Kalkschiefern 
w echsellagernd und von Rauchwacke bedeckt. D er Gyps wird h ier auf zwei nahe
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von Annaberg gelegenen O rten theils durch T agabraum , theils unterirdisch 
gewonnen.

Andere untergeordnete Gypsvorkommen sind im A nnabachgraben, w estnord- 
westlicli von den „R eithäusern“  und beim Lassingfalle, westlich von W ienerbruck, 
die jedoch keiner w eiteren industriellen Beachtung gew ürdigt werden.

Das Vorkommen von Brauneisensteinen ist ein sehr untergeordnetes und nur 
auf eine Localität beschränkt. Es findet sich am W ege von der Schm elz zur 
finsteren Ruhe und gehört der höchsten E tage der W erfener S ch ich ten , d. i. der 
R auchw acke an.

Hier glaube ich, ist es am Platze, noch der e ig en tü m lich en  Entw icklung d e r  
W erfener Schichten in petrograpliischer Hinsicht zu gedenken , wie solche am 
W ege von der finstern Ruhe in den Branngrahen und auf dem H üttenboden zu 
beobachten ist. Die W erfener S ch ich ten , die daselbst zu einer ziemlichen Ver
b reitung  gelangen, bestehen zunächst aus grünen derben kalkigen Sandsteinen, 
w elche mit grauen feinkörnigen Sandsteinen wcehsellagern. (L e tz te re  g leichen 
eher den w eiter unten zu schildernden Lunzer Sandsteinen.) Als Einlagerungen in 
den Sandsteinen treten  Kalkschiefer auf, die eine halbkrystallinischc S truc tu r und 
einen bedeutenden Gehalt an schwarzen Glimmorblättchen besitzen, lieb er den 
W erfener Schichten folgt gelbe Rauchwacke, die den grössten Theil des H ütten 
bodens bedeckt.

Von Annaberg östlich ist die Fortsetzung des in Rede stehenden nördlichen 
Vorkommens der W erfener Schichten bis nach Türnitz unterbrochen, und nur ein 
isolirtes, sehr beschränktes Auftreten von W erfener Schichten in Mitte der U nter
b rechung , d. i. beim  Ebenbauer im W eidenauthale, südsüdw estlich von Türnitz, 
verm ittelt einen Zusammenhang der westlich von Annaberg mit den östlich von 
Türnitz zu T age tretenden W erfener Schichten. Diese beginnen w estlich ausser 
dem M arkte Türnitz, ziehen in nordöstlicher Richtung als schm aler Zug quer durch 
den Sulzbachgrahen und längs des linken Gehänges des Traisenbach-Thales bis 
Lehenrott. Hier durchsetzen sie das Thal, und ziehen längs des Nordgehänges 
des die beiden Traisen trennenden Gebirges ins U nrecht-Traisenthal, woselbst sie 
zu einiger V erbreitung gelangen. Das U nrecht-Traisenthal durchsetzend , ziehen 
sie in nördlicher Richtung durch den Rem pelgraben (östlich von A usser-Fahra- 
fcld) und über die Vorder-A lpe, umgeben h ier die höchste Spitze des M ucken
kogels und setzen in südlicher Richtung über Neuhof-Alpe und längs des linken 
W icscnbachgrabcn-G ehänges auf den Gschaidboden (westlich von der Reiss-Alpe), 
wo sie einerseits in südlicher Richtung über „R eitern“ ins Thiernthal gelangen, 
und längs dessen rechtem  Gehänge bis nahe an s U nrecht-T raisenthal zu v er
folgen sind , anderseits aber von Gschaidboden in östlicher Richtung fortsetzen, 
und den Nordfuss der Reissenden Mauer und der Reiss-Alpe um gebend, durch 
den westlichen Seitengraben des Inner-T raisenbachgrabens in diesen selbst gelan
gen. Südlich von der Hoch- oder Reiss-Alpe, auf der „Brenn-Alpe“ gehen 
W erfener Schichten zu Tage, die sich nach Osten und W esten zwischen den sie 
um gebenden Kalken auszuschneiden scheinen. Von Inner-T raisenbach (südsüd
w estlich von Klein-Zell) setzen die W erfener Schichten in .nordöstlicher Richtung 
über W eissenbach-A lpe und „T auner“ ins Ilallbachthal, welches sie „an der Au“ 
(südlich von Klein-Zell) durchsetzen 'und längs dessen rechtem  Gehänge sie bis in 
den Salzbachgraben gelangen, von wo sie längs des westlichen und nördlichen 
Abfalls des Hechen- und Sonnenleitberges bis w estnordwestlich vor Ramsau zu 
verfolgen sind. In ihrer w eiteren östlichen Fortsetzung werden die W erfener 
Schichten mehrmals durch jüngere  Gebilde (G osau) überlagert, oberflächlich 
unterbrochen, und treten  in m ehreren abgerissenen, aber im Streichen deut
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lieh zusamm enhängenden Partien auf. So finden sich fast nördlich von Ramsau, 
zwischen den Häusern „H ofer“ und „K ienberg“ W erfener Schich ten , die nach 
kurzer U nterbrechung durch Gosaugebilde bei „G rub“ w ieder zum Vorschein 
kommen, und über „H im perbauer“ bis westlich von der Ruine „A raburg“ (süd
westlich von K aunberg) fortsetzen. Hier werden sie durch Gosaugebilde östlich 
begrenzt. Endlich im L abgraben , südwestlich von Kaunberg, tre ten  beim Hause 
„B auernhof“ W erfener Schichten in sehr geringer Ausdehnung zu Tage. W eite r 
östlich sind mir in meinem Aufnahmsterrain keine W erfener Schichten m ehr 
bekann t; wohl aber kommen diese bei Altcnmarkt w ieder zum Vorschein, und 
repräsentiren  die östlichsten Ausläufer des in Rede stehenden nördlichen Vor
kommens. U eber den petrographischen Charakter der Gesteine is t im Allgemeinen 
nichts Neues zu sagen. N ur an zwei Punkten w urden mit den eigentlichen 
W erfener Sandsteinen und Schiefern quarzige Sandsteine gefunden. Im T h ie rn - 
thale bei dem Hause Reitern und am W ege von da gegen den Gschaidboden sind 
diese Quarzsandsteine grobkörnig -krystallinisch. Die einzelnen Quarzkörner 
haben Linsengrösse, sind m eist von w eisser und blassrother, se ltener rauchg rauer 
Farbe. Die zwischen denselben sporadisch hervortretenden grünen und rostgelben 
Flecken rühren von dem Gehalte eines chloritischen Minerals und an Eisenoxyd 
her. In der Umgebung Klein-Zell finden sich an m ehreren Punkten Q uarzsand
steine, die theils denen im T hiernthale g le ichen , theils Feinkörnigkeit bis D ichte 
e rre ich en , von schm utzigweisser Farbe sind und ausser Eisenoxyd keine fremden 
Gemengtheile enthalten. Fundorte dafür sind „an der Au“, am linken Hallbach- 
ufer, südwestlich von Klein-Zell, und am Eingänge in den Salzagraben, nordöstlich 
von K lein-Z ell. U eber die Stellung dieser Quarzsandsteine in den W erfener 
Schichten lässt sich nichts Bestimmtes sagen. Man findet sie selten und nur 
immer undeutlich entblösst, meist nur in Geschieben. Das nahe Vorkommen von 
Gyps beim Reiter im Thiernthal deutet wohl darauf hin, dass die Q uarzsandsteine 
m ehr den hängenderen E tagen der W erfener Schichten angehören mögen.

Auch in diesem Theile der V erbreitung der W erfener Schichten sind schöne 
Gesteinsenthlössungen selten, und sollen diese im N achstehenden angeführt w er
den : Am W ege von der Vorder-Alpe zur Spitze des Muckenkogels (südlich  von 
Lilienfeld) findet man an m ehreren Stellen die W erfener Schichten zu Tage 
gehen. Es sind die höchsten E tagen derselben, Sandstein-Schiefer in W echsel- 
lageruftg m it Kalkschiefern. Das Verflächen ist ein südliches un ter 4 0  Graden. 
E ine zweite Eritblössung konnte südlich von der Reiss-Alpe, zwischen der Brenn- 
und Rumpel-Alpe beobachtet werden. Verflächen: nach S S O .; W inkel: 40  Grade. 
Eine dritte Entblössung, westlich von der Ruine Araburg (südw estlich von Kaun
berg ) zeigt grüne glim merreiche Sandsteinschiefer mit Petrefacten an den 
Schichtflächen (Avicula venetiana); das Verflächen ist ein südwestliches unter 
40  Graden. Endlich im Labgraben beim Hause Bauernhof (südw estlich von Kaun
berg ) zeigen die daselbst hervortretenden W erfener Schiefer ein Verflächen nach
S. 30° 0 .  unter 30 Graden. An allen übrigen P unkten , an denen das Vor
kommen von W erfener Schichten beobachtet w urde, fehlen deutliche G esteins- 
entblössungen und konnte jenes nur durch Aufsammeln von Findlingen und aus 
der O berflächengestaltung des Terrains seiner Lage und Ausdehnung nach 
bestimm t werden.

Von Petrefacten sind die schon mehrmals genannten Arten: Avicula veneti
ana; Myacites fassaensis, u. s. w. zu erwähnen. Sic gehören den oberen E tagen 
der W erfener Schiefer und den mit diesen w echscllagernden Kalkschiefern an. Als 
besondere Fundorte sind zu erw ähnen: Im Rempelgraben, nordöstlich von Aus- 
scr-F ahrafeld ; im lnner-T raisenbach, südwestlich von Klein-Zell; im Salzagrabcn.
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nordöstlich von Klein-Zell; und westlich von der Ruine Araburg, südwestlich von 
Kaunberg.

W as das Vorkommen besonderer Lagerstätten betrifft, so ist das des Gyps es 
von einiger Bedeutung. E r kömmt in analoger W eise wie in der Umgebung Anna- 
b e rg , auch h ier stockförmig und zwar in den höchsten Etagen der W erfener 
Schichten vor.

C z j z e k  beschreib t in einer Abhandlung über die G ypsbrüche N iederöster
reichs (Jah rb . II, S. 27  a der k. k. geolog. Rcichsanst.) die Art und W eise des 
Gypsvorkommens und seine Entstellungsweise sehr ausführlich, und ich beschränke 
mich hier darauf, die einzelnen L ocalitä ten , wo Gyps vorkömmt und gewonnen 
w ird, nur kurz anzuführen:

1. N ordwestlich vom Orte Lehenrott, am linken Traisenthalgehiinge, liegen 
zwei Gypsbaue des H errn Baron v. A p f a l t e r n .  Der Gyps kömmt meist unrein, als 
Thongyps vor, aus dem sich Gypskrystalle oder Fasergyps in unbedeutender Menge 
ausscheidcn. Der Gyps wird unterirdisch durch Stollenbetrieb gew onnen, in der 
bei Lilienfeld gelegenen Stampfe verstam pft und geh t als Dungmittel in den 
Handel.

2. Nordöstlich vom Hause „R eitern“ in Thicrnthale bestand in früherer Zeit 
ein unterirdischer Gypsbau. Nach Cz j z e k " s  M ittheilungen zeigte der unm ittelbar 
unter den schwarzen G uttensteiner Dolomiten abgelagerte Gyps eine Schichtung 
mit südlichem  Verflächen und w ar reiner als der von Lehenrott.

3. Im Inncr-T raisenbachgraben; bei 50  Klafter w estlich vom Hause Inner- 
T raiscnbach, gew innt H err Anton F i s c h e r  von St. Egidy mittelst Stollenbetrieb 
einen mit blauem Thon gem engten Gyps. Als reiner Fasergyps füllt er Spalten und 
Klüfte im Thongypse aus.

4. Nordöstlich von Ram sau, östlich von dem Hause „Ram sel“ , liegt der 
Gypsbau der Herren S c h e r  und S c h n i t t .  E in Stollen nach 0 . angeschlagen 
durchfährt Sandsteine und Kalkschiefer ohne deutliche Schichtung. Der Gypsstock 
selbst ist von ziemlicher Ausdehnung und ist bereits ein Raum von ungefähr 4 0 0  Ku- 
bik-K lafter ausgebaut worden. Der grösste Theil des h ier gewonnenen Gypses ist 
Thongyps. Die äusseren Partien des S tockes bestehen aus einer Dolomitbreccie, 
deren Bindemittel aus Thongyps besteht. Die einzelnen Dolomitstücke erreichen 
Haselnussgrösse und sind von einer nur 1 Linie starken Gypskruste schalenförmig 
umkleidet. Im Innern des Gypsstockes kommen Ausscheidungen reinen Gypses 
vor, die eine gelbe oder fleischrothe F arbe besitzen und als Kluftausfüllungen oder 
nesterförm ige Einlagerungen in der Stockm asse auftreten.

Eine E ig en tü m lich k eit dieses Vorkommens ist das Auftreten sphäroidaler 
Concretionen in der Stockmasse. Diese bestehen aus schwarzem  Thon von dünn- 
blättcrig-schaliger S truc tu r und von zahlreichen sehr dünnen Gypslagen durch
zogen. An der Oberfläche dieser Concretionen findet sich eine etwa 1 Zoll starke 
Rinde eines weissen und sehr reinen Gypses mit faseriger S tructur. W eisser, rei
ner Fasergyps kommt auch m itten im Thongypse vor; er ist an den Kanten durch
scheinend und von solcher Milde, dass er sich leicht mit dem Messer oder mit 
der S äge  bearbeiten lässt. Doch ist sein Vorkommen ein so se ltenes, dass er 
keiner seiner Q ualität angem esseneren technischen Verwendung zugeführt werden 
kann. Aller h ier gewonnene Gyps wird im gestam pften Zustande als Düngemittel 
in den Handel gebracht.

Es dürfte wohl n icht ohne Interesse sein, wenn ich eines Vorkommens von 
Spuren natürlicher Salzsoolen erw ähne, welches sich im Salzabachgraben, nord
östlich von Klein Zell findet. Am Fusse des südlichen G rabengehänges treten  
an zwei Stellen Quellen zu T a g e , deren W ässer eine Icichte T rübung und
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einen deutlich salzigen Geschmack besitzen. Vor sehr langer Zeit soll auch hier 
eine V ersiedung von Salz900len stattgefunden haben, und deuten die Benennungen 
Pfannhaus, Pfannbach und Salzergut darauf hin.

B etrachtet man das nördliche Vorkommen der W erfener Schich ten  hinsicht
lich seiner Lagerungsverhältnisse, so erg ib t sich ein grösser U nterschied zwischen 
seinem w estlichen und östlichen Theile.

Die zwischen W ienerbruck , Annaberg und M itterbach verbreiteten W erfe
ner Schichten  bilden der H auptsache nach eine nach W esten  offene Mulde, deren 
nördlicher Rand von den W erfener Schichten des Lassingthales, deren östlicher 
Rand von den W erfener Schichten des Molter- und Branngrabens, und deren süd
licher Rand durch die W erfener Schichten des H üttcnbodens, der Pichler Alpe
u. s. w. gebildet wird. Das Innere der Mulde ist mit den nächst höheren T rias
gliedern, den G uttensteiner, Gösslinger und L unzer Schichten ausgefüllt. F ig. S 
gibt einen D urchschnitt, w elcher die oberw ähnte Mulde in der R ichtung von NW . 
nach SO. durchschneidet.

Fig. 5.

Gr. LpsuogthaL 
1489'

Moser Alpe Sabel- Hültenboden $ulzßerg
3066 Q graben Hocheckberg 3389' 4151' 4413'

$. 32® W. Q. $90 0.

1 Werfeoer Schichten, 2, Guttensteiner Kalke, t '  Gnttensteiner Bauohwaeke. S a  Gtissliogtr Dolomite 
3 p Weisse G&eslioger Kalke. 4. Lunier Schichten.

Maassatab I Zoll =  SOOJtUfUsr (1  1 57600).
(Die Höhen wurden l* /2 IUal genqmmen.)

Die nach längerer U nterbrechung bei Türnitz wieder zu Tage tretenden 
W erfener Schichten erscheinen als ein schm aler Zug, w elcher m it südlichem Verr 
flächen unter 40  Graden nach 0 . fortsetzt. Es kommen in diesem Zuge wohl auch 
wellige Lagerungen vor, die nur eine Störung im Verflächungswinkel, aber nie in 
der H auptstreichungsrichtung verursachen. Eine solche wellige L agerung besitzen 
die W erfener Schichten, welche den Muckenkogel und die Hinteralpe umgeben. 
F ig. 6 stellt einen D urchschnitt vor, der von der Vorderalpe, südlich von Lilien
feld, in südöstlicher R ichtung über die Spitzen des Muckenkogels und der H inter
alpe geführt ist.

Man sieht daraus, dass die die U nterlage der G uttensteiner und Gösslinger 
Kalke bildenden W erfener Schichten eine k le in e , wellen- oder sattelförm ige 
E rhebung erlitten haben , in Folge w elcher sie im T hiernthale w ieder zu Tage 
gelangen.

Nirgends konnte das w ahre Liegende der W erfener Schichten beobachtet 
werden. W ohl aber zeigen sich im scheinbaren Liegenden Gösslinger Schichten, 
welche in Folge eines Aufbruches und m annigfaltiger w eiter unten zu erörternder 
S törungen in diese discordante Lagerung zu den W erfener Schichten gekommen 
sind. Das unm ittelbare Hangende der W erfener Schichten sind bekanntlich die 
G uttensteiner Schichten.

K . b . g e o lo g is c h e  H eich sa n sta lt , IS , Band. 1 8 6 5 . IV . H eft. 60
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Fig. 6.
Vorderalpe Mucken- Hintcralpe Pichler im Thiern-

3858' bogel 3885' 4103' Kandelhof-AIpe thale 1390'

W erfeoer Schichten. 2. Guttensteiner Kalke. 3. OSeslin^er Schichten.
M atssstah  1 Zoll =  1000 K lafler (1  : 73000).

ü .  Guttensteiner Schichten.

Sie sind in ihrem  Auftreten au f das Innigste mit den W erfener Schichten 
verbunden und bilden die unm ittelbaren H angendschichten dieser. D aher gilt auch, 
was die Art ih rer V erbreitung betrifft, genau dasselbe, was in dieser Beziehung 
bei der Beschreibung der W erfener Schichten gesagt wurde. Im W esentlichen 
kann man folgende G esteinsarten unterscheiden: a. Rauchwacken von gelber oder 
g rauer, seltener von zicgelrother Farbe, ß. Schw arze und dunkelgraue Kalke mit 
weissen Kalkspathadern durchzogen, y. Dolomite von w eisser, lichtgrauer und 
schw arzer F arbe. Die weissen Dolomite sind meist sehr kurzklüftig und verw ittern 
an der L uft bald zu Dolomitgries, die dunkleren Varietäten besitzen dagegen m ehr 
Consistenz und Festigkeit, und grösstentheils einen m ehr w eniger grossen Gehalt 
an Bitumen. & Graue, splitterige und gebogen geschichtete Kalkschiefer, deren 
wellig unebene Schichtflächen einen papierdünnen Beschlag eines schw arzglänzen- 
den Thones besitzen ; sie sind pctrcfactenleer, und ihrem petrographischen Aus
sehen nach gewissen Partien der Gösslinger Schichten sehr ähnlich , werden 
jedoch  wegen des Mangels an Petrefacten und anderer Aufschlüsse zu den Gut- 
tensteiner Schichten gerechnet, in deren V erbreitungsbezirk sie Vorkommen. Von 
diesen vier G esteinsarten nehmen die Rauchwacken stets die unterste E tage der 
G uttensteiner Schichten e in , und bilden die unmittelbare Decke der W erfener 
Schichten.

Die Kalke und Dolomite sind der obere und m ächtigere Bestandtheil des in 
Rede stehenden Formationsgliedes. Diese beiden Gesteinsarten sind es, die ge- 
birgsbildend auftreten und m it den nächst oberen Gebirgsschichten an der Bil
dung der M ittelgebirge zunächst Antheil nehmen.

Im N achstehenden soll die Art der V erbreitung dieser vier G esteinsarten 
näher geschildert, und zw ar zunächst das Vorkommen der G uttensteiner Schich
ten  im Hochgebirge beschrieben w erden:

a )  G u t t e n s t e i n e r  S c h i c h t e n  i n  d e n  I l o c h a l p e n .  Daselbst sind es 
meistens die G uttensteiner Dolomite, die nur durch eine minder m ächtige Schichte 
Rauchwacke von den W erfener Schichten getrennt, diese überlagern. Sie erschei
nen als m ehr weniger breite Züge, welche die W erfener Schichten, je  nach deren 
Lagerung, auf nördlicher oder südlicher Seite begleiten. Der südliche Zug von 
W erfener Schichten wird im Norden von G uttensteiner Dolomiten concordant 
überlagert. Diese sind östlich von H irschwang in einer Breite von etwa 100 Klaf
te r entwickelt und setzen in östlicher Richtung bis in den W ierninggraben, wo sic 
allmählig an M ächtigkeit abnehmend beim Hause Dam  unter den H allstätter
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Kalken des G ansberges ganz verschwinden. W estlich  von H irschw ang fehlen die 
G uttensteiner Dolomite und folgen unm ittelbar auf den W erfener Schichten  die 
H allstätter Kalke des G rünschacher-Berges. Die U eberlagerung des nördlichen 
Zuges der W erfener Schichten durch G uttensteiner Dolomite findet auf südlicher 
Seite statt. Diese folgen als ein 60— 80 Klafter b re iter Zug genau der V erbreitung 
der W erfener Schichten, und gelangen nur im Thale der stillen Mürz zu g rö sserer 
O berflächenverbreitung. Hier sind sie als weisse, seh r kurzklüftige Dolomite en t
wickelt, die die steilen Gehänge des Thaies bilden, an welchen sie in m ehre
ren  Entblössungen zu T age treten. Sie besitzen ein südliches Verflächen un te r 
einem m ittleren Fallwinkel von 30 Graden, und  überlagern die W erfener S chich
ten in den meisten Fällen concordant.

N ur an zwei Stellen zeigen die G uttensteiner Dolomite eine w esentliche 
Discordanz gegenüber den W erfener Schichten. Am Lahnsattcl erscheinen näm 
lich die G uttensteiner Dolomite im Liegenden der W erfener Schichten , was wohl 
in einem Umkippen je n e r  nach N ord seine B egründung haben mag. Auch zeigen 
die am W ege von der Terz auf den Lalm sattel entblössten Partien von G utten
steiner Dolomiten bald südliches, bald nördliches Verflächen, und dürfte diese 
Unregelm ässigkeit in der L agerung wohl auf eine ähnliche S törung hindeuten. 
Dasselbe Lagerungsverhältniss findet im Voisthale, „an der F euch ten“ statt.

Die zwischen beiden Zügen von W erfener Schichten gelegenen analogen 
Zwischenvorkommnisse sind allseitig von G uttensteiner Schichten begrenzt und 
überlagert, welche, so wie die W erfener Schichten daselbst, isolirte unzusamm en- 
hängendc Partien bilden. So wird das Nordgehänge des Thaies der kalten Mürz 
von G uttensteiner Schichten eingenom m en, welche längs dieses Gehänges eine 
Reihe deutlicher Entblössungen zeigen. Es sind zumeist lichtgraue und w eisse 
sehr kurzklüftige Dolom ite, welche ein Verflächen nach S tunde 21 bis 2 4  und 
einem m ittleren Fallwinkel von 40  Graden besitzen. Sie hängen in nörd licher 
Richtung mit den g leichartigen Gesteinen in der stillen Mürz zusammen, und b il
den mit diesen den Fuss des M ittcrberges. An all’ den Stellen, wo im N assw ald- 
thale und im Hölleiithale W erfener Schichten zu T age treten , sind auch die G ut
tensteiner Schichten, dunkelgraue Kalke und Dolomite und w eisse, feinkörnige 
ro thgeadertc Kalke, in grösserer oder geringerer Ausdehnung vorhanden.

Irn Krumthalc, südwestlich vom Schneeberg, fehlen nach Herrn D. S t u r ’s 
Beobachtungen die G uttenstein Schichten und folgen auf die W erfener Schichten 
die Gösslinger Schichten.

b) G u t t e n s t e i n e r  S c h i c h t e n  i m  M i t t e l g e b i r g e .  Auch hier bestehen 
die G uttensteiner Schichten fast ausschliesslich aus dunkelgrauen und schwarzen 
Kalken und Dolomiten. Die Rauchwacken sind als eine nur w enige Klafter mäch
tige Lage zunächst den W erfener Schichten entwickelt.

Im Thale der E rlaf und im Ö tscherbachthale nehmen die G uttensteiner Dolo
mite eine grössere V erbreitung an. Sie sind daselbst lich tg rau , bisweilen ganz 
weiss, sehr kurzklüftig und kaum von den obertriassischen Dolomiten zu un ter
scheiden.

Dieselben Gesteine breiten sich um den Fuss des Hochkoller —  nordwestlich 
von W icncrbruck aus, und w erden daselbst von Gösslinger Schichten überlagert.

Vom Annabachgraben an, wo die W erfener Schichten zu T age tre ten , folgen 
die G uttensteiner Schichten nach 0 . genau der V erbreitung jen er. Sie sind an 
mehreren Punkten entblösst, und sollen diese Localitäten im Folgenden aufgezählt 
w erden: 1. Die südlich von W ienerbruck, am Fusse des Josephsberges anstehenden 
G uttensteiner S ch ich ten , näm lich graue bis schw arze, sehr bitum inöse Kalke, 
fallen nach S. unter 40  G rad en , überlagern concordant die W erfener Schichten

6 0 '
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und werden von den , die Höhen des Josephsberges einnehmenden Gösslinger 
Schichten überlagert. 2 . Im Thale der kleinen Lassing —  östlich von W ienerbruck
—  nehmen die G uttensteiner Schichten eine grössere V erbreitung an und besitzen 
ein südliches Verflächen. 3. W enn man durch den westlich von Annaberg in das 
Lassingthal mündenden südlichen Seitengraben zum Moserkogel h inaufsteigt, so 
beobachtet man zunächst der W erfener Schichten Rauchwacke in einer Mächtig
keit von etw a 2 Klafter, dann graue, kurzklüftige Dolom ite, die ein Verflächen 
nach S .1S°W . unter S-5— 6S Graden besitzen. Als eine 4  Klafter m ächtige Einla
gerung erscheint ein schön gesch ich teter Dolomit, in 1 Fuss m ächtigen Bän
ken, der sehr fest und etwas bitum inös ist. U eber den G uttensteiner Dolo
miten folgen die Gösslinger Schichten des Moserkogels. 4. Die G uttensteiner Schich
ten, die in der nächsten Umgebung des Annaberges und auf diesem seifest Vor
kommen, zeigen in ih rer L agerung  viele Unregelm ässigkeiten. Ih r S treichen und 
Verflächen an den verschiedenen Entblössungen ist ein seh r m annigfaltiges. 
Oestlfch von d«r Sägm ühle, am westlichen Fusse des Annaberges, sind graue Dolo
mite entblösst, die ein w estliches Verflächen besitzen. Fig. 7 g ib t ein Bild dieser 
Entblössung, wie es nach der N atur aufgenommen w urde. Das Gestein ist daselbst 
in 1— 3 Fuss m ächtigen Bänken geschichtet und vielfach von Verwerfungsklüften 
durchzogen.

Fig- 7-

Ungefähr 100 Klafter w eiter östlich zeigen dieselben Dolomite ein südliches, 
und nördlich hin ter der Annab erger K irche ein nördliches Verflachen.

Oestlich vom Orte Annaberg, etw a 3 8 0  Klafter davon en tfern t, liegt neben 
der neuen Poststrasse ein S teinbruch , in welchem schw arze und dunkelgraue, 
d ich te Dolomite als Bausteine gewonnen w erden. Die Gesteine verflächen daselbst 
nach Südosten und liegen auf Rauchwacken und W erfener Schichten. Der 
östlich von A nnaberg Von der Fahrstrasse ahzw eigende Fussweg, au f welchem 
man in’s Türnitzthal gelangt, führt fiber G uttensteiner D olom ite, die an einer 
Stelle ein westliches Verflächen unter 20 Graden besitzen. Endlich kann man 
längs des westlichen Quellbaches der Türnitz, w elcher auf der Baum gartner Alpe 
entspringt und in nordwestlicher R ichtung dem Thale zufliesst, m ehrere G esteins- 
entblössungen der G uttensteiner Schichtcn beobachten , w orunter eine dadurch 
in teressant ist, dass sic deutlich einen Schichtenbug oder Bruch zeigt. Es ver- 
flächen nämlich an einer Stelle in der Bachstätte die Dolomite nach N. und S. 
un ter 4 0  G raden , und der Bach nimmt eine kurze S trecke seinen L auf in der 
Bfochspalte.

5. Mit den G uttensteiner Schichten des Annaberges hängen die gleichartigen 
Gebilde im M oltergraben und B renngraben, jene au f der Pichler Alpe und am 
Nordfusse des Ameiskogels zusammen. Sie begleiten als ein m ehr w eniger breiter 
Zug die W erfener Schichten auf östlicher und südlicher Seite, und bestehen vor
zugsweise aus grauen und schwarzen K alken, untergeordnet aus lich ten , kurz
klüftigen Dolomiten. L etztere findet man am rechten G rabengehänge des Moltcr-



[21] L ilienfeld-B ayerbach . 471

grabens —  südlich von der Sagem ühle, daselbst nach Südwesten unter 4 0  Graden 
verflachend.

6. Nördlich von den W erfener Schichten im Brenngraben treten  in der F in
steren Reihe schwarze G uttensteiner Dolomite und Kalke au f, und zeigen am 
südöstlichen Fusse des Hocheckberges —  südlich von Annaberg —  ein nördliches 
Verflächen. D arüber folgen die Gösslinger Schichten des Hocheckberges. D arunter 
liegen zunächst Rauchwacken, und dann die W erfener Schichten.

7. Noch ist eines m ehr isolirten .Vorkommens von G uttensteiner Schichten 
zu erw ähnen, welches m itten in dem von W erfeher Schichten eingenommenen 
T errain zwischen W ienerbruck und „M oser“ , d. i. am Südfusse des Joachim s
berges als ein etwa 100 Klafter b reiter, von S. nach N, gestreck ter Streifen er
scheint. H ier sind es vorzüglich lichtgraue, feinkörnige und kurzklüftige Dolomite, 
die an m ehreren Punkten ein südliches Verflachen unter 30— 50 Graden beobach
ten Messen. An zwei S tellen , nämlich am Südfusse des Joachim sberges und bei 
den „Ä eithäusern“ —  nördlich von W ienerbruck —  treten  un ter den Dolomiten 
Rauchwacken und W erfener Schichten hervor.

8 . Mit diesen unter 7  geschilderten G uttensteiner Dolomiten tre ten  beim 
Hause „M oser“ graue Kalkschiefer auf, welche bei der G liederung der Gutten
steiner Schichten m it dem Buchstaben d  bezeichnet wurden. Sie sind daselbst 
durch einen S teinhruch aufgeschlossen und besitzen ein nördliches Verflächen 
un ter 5 G raden, das allmählig in ein östliches mit SS Graden Fallwinkel über
geht. U eber ihr Lagerungsverhältniss zu den sie um gebenden G esteinen, den 
G uttensteiner Dolomiten und W erfener Schichten, kann nichts Bestimmtes gesagt 
werden.

Zwischen Annaberg und Türnitz fehlen die G uttensteiner Schichten und be
ginnen dieselben ers t w ieder südlich von Türnitz, an der Vereinigung des Traisen
baches m it dem aus dem W eidenauthale kommenden Ritzhache. S ie  tre ten  h ier 
als dunkelgraue Kalke auf, und ziehen sich längs des rech ten  Thalgehänges bis 
in 's Hauptthal.

Von Türnitz bis L ehenrott nehmen sie beide Thalgehänge ein, und werden 
durch die Thal-Alluvien scheinbar in zwei Züge getheilt. Der eine, das linke T hal
gehänge einnehm endeZug überlagert die daselbst verbreiteten W erfener Schichten 
und repräsentirt die L iegendpartien der hier entwickelten G uttensteiner Schich
te n ; die H angendpartien derselben nehmen das rechte Tbaigehange ein und wer
den von den, den W est- und Nordabfall des Türnitzer Höhenkogels einnehmenden 
Gösslinger Dolomiten überlagert. Von Lehenrott ziehen die G uttensteiner Schich
ten in östlicher R ichtung über den Hochkogel in’sU nrecht-T raisenthal, wo sie eine 
grössere V erbreitung erreichen und sich vom „G rösser Bauet in südlicher Rich
tung bis „F u rtho f“ erstrecken. Dessgleichen breiten sie sich in  dem bei „F urthof“ 
in 's T hat m ündenden Högerbachgraben und im T hiernthale a u s , von wo sie den 
bereits oben in ih rer V erbreitung geschilderten W erfener Schichten auf südlicher 
Seite folgen und solcher Art den unteren Theil des Muckenkogels einnehmen. 
Zwischen Gschaidboden und Brenn-Alpe sind die G uttensteiner Schichten durch 
die längs des Südabhanges der Reiss-Alpe verbreiteten  Gösslinger Dolomite und 
Kalke unterbrochen, und setzen von der Brcnn-Alpe an in nordöstlicher Richtung 
durch den Inner-T raisenbachgraben, übersetzen zwischen „an  der Au“ und „am 
Gätembach“ das Hallbachthal und ziehen sich längs dessen rechtem  Gehänge in 
den Salzagraben. Sie folgen den bereits oben in ih rer V erbreitung geschilderten 
W erfener Schichten. Im Salzathale nehmen sie dessen südliches Gehänge ein 
und ziehen sich vom „R einthaler“ (östlich von Klein-Zell) über „Pailstein“ und den 
H aberberg, dessen Spitze sic einnehmen, bis westlich vor Ramsau, wo sie beim
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W einm eister-Ham m er ( je tz t Zeilinger) in 's Ramsauthal gelangen. Von hier aus 
treten  die G uttensteiner Schichten neben den W erfener Schichten nur in abge
rissenen Partien auf.

D er grösste Theil der G uttensteiner Schichten östlich von Türnitz besteht 
aus dunkelgrauen Kalken, wclche oft in deutlicher Schichtung entblösst zu finden 
sind, oft aber auch ungeschichtct auftreten und dann meist zur Bildung grotesker 
Felsgruppen beitragen. Seltener sind hier die lichten, kurzklüftigen Dolomite, und 
ist m ir das Vorkommen solcher nur auf zwei Punkten bekannt gew orden; nämlich 
nördlich hin ter dem Markte Türnitz und hei F urthof im U nrecht-Traiscnthal, 
w elch' letzteres Vorkommen m ög licherw eise  wohl schon zu den Gösslinger Dolo
miten gehören dürfte. Rauchwacke tr itt  seltener au f, doch sind an m ehreren 
Stellen die Kalkschiefer entwickelt, die mit den höchsten E tagen der W erfener 
Schichten w echscllagern, und diese unm ittelbar überlagern. Bei Beschreibung der 
W erfener Schichten w urde schon auf diese w echsellagernden Kalkschiefer m ehr
mals hingedeutet. N ur w ar deren Entwicklung eine unvollkommene, und standen 
sie in petrographischer Beziehung den W erfener Schichten viel näher als den 
G uttensteiner Schichten, so dass es mir gera thener erschien, sic zu den ersteren 
zu rechnen.

Im Salzagraben, nordöstlich von Klein-Zell aber kommen dunkelgraue bis 
schwarze Kalkschiefer vor, die n icht nur m it den W erfener Schichten wechsel
lagern, sondern diese auch in grösserer M ächtigkeit überlagern. Sie führen P etre- 
factcn, die den Habitus je n er der W erfener Schichten an sich tragen, jedoch so un
deutlich sind, dass eine nähere Bestimmung nicht gelang. Aehnliche Kalkschiefer, 
in denen jedoch keine Petrefacten gefunden wurden, sind .südsüdwestlich von 
Klein-Zell am rech ten  Bachufer „an  der Au“ entblösst- Sic zeigen ein Verflächen 
nach S tunde 10 (SO . IS® S.) un ter 30  Graden und überlagern daselbst concor- 
dant die W erfener Schichten.

Die G uttensteiner S chich ten , östlich von T ü rn itz , zeigen viele deutliche 
Entblössungen und sollen die w esentlichsten iin N achstehenden kurz angeführt 
w erd en :

Südwestlich von L ehenrott sind zu beiden Seiten der S trasse schwarze 
Kalke entblösst, die in 1— 2 Fuss m ächtigen Bänken sehr regelm ässig geschichtet 
sind, und ein südliches Verflächen un ter 10— 30 Graden besitzen. —  Als E inla
gerungen in diesen Kalken erscheinen 2— 3 Zoll m ächtige Lagen eines schw arzen 
Kalkschiefers, in  dem keine Petrefacten gefunden w erden konnten. U eber diesen 
von der Thalsohle bis etwa 10 K lafter über dieselbe reichenden Kalken folgen 
ungeschichtete dolomitische K alke, die als unregelm ässig geformte Felswände auf 
den flach gelagerteTi Kalken aufsitzen. Aehnliche Entblössungen finden sich w est
lich von L ch en ro tt, beim G ypsbaue; östlich von G rosser-B aucr und westlich von 
lnncr-Fahrafeld im U nrecht-T raisenthale; au f der Spitze und der südlichen Abda
chung des M uckenkogels; am Eingänge in s  T hiern thal; westlich von Silnhof; 
auf der Brenn-Alpe; im Inner-T raisenbachgraben und an vielen anderen Punkten. 
Ueberall zeigen die entblössten Schichtcn ein südliches oder südöstliches Verflä
chen, im Mittel nach Stunde 11 (S . 15#0 . )  unter einem Fallwinkel von 10— 30 
Graden. Das Uebereinstimmende aller Entblössungen im S treichen und Verflächen 
und die gleichm ässige Verthcilung der G uttensteiner Schichten südlich von den 
W erfener Schichten w eisen schon auf die grosse Regelmässigkeit hin, m it welcher 
die W erfener Schichten durch das ganze G ebiet ihrer V erbreitung von den Gut- 
tensteincr Schichten überlagert werden.

Das Hangende der G uttensteiner Schichten bilden die im M ittelgebirge mäch
tig  entwickelten Dolomite der Gösslinger Schichten.
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m . Gösslinger Schichten.

Dieses fiir die Gliederung der Alpen und insbesondere für die Triasformation 
höchst w ichtige Form ationsglied besteh t der Hauptsache nach «  aus lichten und 
dunkleren Varietäten eines grauen, m eist kurzklüftigen Dolomites, ß. Aus weissen, 
lichtgclben oder lichtgrauen Kalken m it m arm orartigem  Aussehen. 7 . Aus grauen 
dünnplattigen Kalken m it sehr deutlich en tw ickelter, oft gew undener Schichtung.
d. Aus lichtgrauen, splitterigen und hornsteinführenden Kalken m it m ergeligen 
Zwischenlagen, welche Halobia Lommeli und andere Petrefacten führen; endlich
e. aus schwarzen, ebenflächig- und dünngeschichtetcn K alkschiefern , welche 
Ammonites Aon und Posidonomya Wengensis enthalten.

Von diesen 5 G esteinsarten kommen meist « , § und s oder ß, $ und s m it und 
übereinander vor. Dabei nimmt a , resp. ß  die unterste E tage, § die m ittlere und £ die 
oberste E tage ein. Die Schichte £ w urde nur au f  einigen Punkten des Aufnahms
terrains vorgefunden, und konnte über die L agerung  und den H orizont, dem sie 
angchört, nichts Sicheres erm ittelt werden. So viel scheint indess gewiss zu sein, 
dass petrographisch gleiche G ebilde, wie die un ter 7 angeführten, sowohl in den 
unteren als oberen E tagen der Gösslinger Schichten als E inlagerungen Vorkommen.

Dies die Gliederung im Allgemeinen. Im Einzelnen bieten die Gösslinger 
Schichten in petrographischer und paläontologischer Hinsicht viele Mannigfal
tigkeiten dar, die betreffenden Orts detaillirt beschrieben werden sollen. —  W as 
die V erbreitung der Gösslinger Schichten anbelangt, so kann man drei von ein
ander getrennte Vorkommen un terscheiden : die Gösslinger Schichten im Hoch
gebirge; im M ittelgebirge und im Vorgebirge.

a. D ie  G ö s s l i n g e r  S c h i c h t e n  im H o c h g e b i r g e .  Ich konnte sie in 
meinem T errain  nur an wenigen Punkten beobachten. Südlich von Schw arzau 
näm lich tre ten  sie südlich von der Mündung des Voisbaches in den Schwarzafluss 
unter den H allstätter Kalken des Fegen- und Schneeberges zu T age, und sind auf 
beiden Gehängen des Höllcnthales bis nahe an die Mündung des Frohnbaches zu 
verfolgen, so wie sie auch beide Gehänge des Nasswaldthales bis „Reithof“ ein
nehm en, und daselbst von G uttensteiner Schichten unterlagert werden.

W enn man von Reithof im Nasswaldthale der S trasse entlang bis zur Sin- 
gerin g eh t, so kann man folgende Entblössungen beobachten.

Oestlich von Reithof, etwa 80  Klafter en tfern t, w erden die G uttensteiner 
Schichten von lichtgrauen, splitterigen und ungeschichteten Kalken überlagert, 
denen ähnliche Kalkschiefer folgen. Diese verflächen nach Stunde 3 (N O .) unter 
4 0  Graden. Ueber ihnen folgen graue Kalke mit einer Einlagerung von braunem 
M ergelschiefcr. An einer Stelle des rechten Gehänges gehen diese zu T age und 
besitzen ein Verflächen nach S tunde 2 unter 38 Graden. W eite r östlich am 
linken Thalgehänge stehen lichtgraue und graugrüne, sehr dichte und splitterige 
Kalke mit nördlichem Verflächen unter 80  Graden an. W estlich von der Singecin, 
200  K lafter davon en tfern t, beginnen graue plattige K alke, die in 1 Zoll bis
2 Fuss m ächtigen Bänken geschichtet sind und zwischen welchen sich 1 Linie bis 
*/4 Zoll dicke Zwischenlagen eines schw arzen, thonigen Kalkschiefers befinden, 
der petrographisch sehr an die Schiefer mit Amm. Aon erinnert. Dieselben Kalke 
sind von der „S ingerin“ in nördlicher Richtung längs der S trasse nach Schwarzau 
auf etwa 4 0 0  Klafter Länge zu verfolgen. Sie erscheinen in ruhigen W indungen 
geschichtet und besitzen eine H aupt-V erflächungsriehtung nach N orden; der 
mittlere Fallwinkel is t 20  Grade. W eite r nördlich w erden diese Kalke von licht
grauen, ungeschichteten und dolomitischen Ka]ken überlagert, denen südlich von
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der Voismühle beim „L endbauer“ dünngeschichtete Kalke mit knolliger Obcrfläche 
folgen. Diese verflachen nach Norden unter 2 0  Graden und w erden von licht- 
grauen, durch Eisenoxyd roth  gefärbten Kalken überlagert, die bereits zur oberen 
T rias gerechnet werden.

Von der S ingerin das Höllenthal abw ärts durchquert man die plattigen 
Kalke mit gew undener Schichtung und einer Hauptfallrichtung nach Norden, denen 
dunkle, m ergelige Kalkschichten eingelagert sind. Nordwestlich vor der M ündung 
des Frohnbaches in die Schw arza an der Brücke zeigen die Kalke plötzlich ein 
Verflächen nach S tunde 14 unter 20  Graden und w erden von ungeschichteten 
Dolomiten überlagert.

Die Hauptmasse der h ier entwickelten Gösslinger Schichten bilden die m ehr
mals erw ähnten plattigen Kalke mit m eist gew undener Schichtung. Sie ent
sprechen der im Obigen erw ähnten Schichte 6. Die übrigen noch erw ähnten 
Gesteinsschichten sind nur untergeordnete E inlagerungen und erreichen nur
1— 3 Klafter M ächtigkeit Von Petrefacten sind die Posidonomyon zu erwähnen, 
die sich in einzelnen Lagen der Schichte 7 vorfinden, jedoch der grossen Festig
keit und D ichte des Gesteins wegen für eine genauere Bestimmung nicht zu prä- 
pariren sind i).

W as die Lagerung der Gösslinger Schichten daselbst betrifft, so erscheinen 
sie im Hangenden der W erfener und G uttensteiner Schichten, w elch’ le tztere sie 
concordant überlagen.

Ihre Schichten sind flach nach Norden geneigt und kippen im südlichsten 
Theile ih rer V erbreitung nach Süden um. Die H angend-Schichten der Gösslinger 
Schichten sind h ier die m ächtigen H allstätter Kalke des Fegenberges, des U nter- 
Schödwaldes und des Schneeberges.

Aussserdem fand ich noch Spuren von Gösslinger Schichten am Lahnsattel 
und im K ricgskogelbachgraben, östlich von Mariazell, und beim „K aiserbrunn“ im 
Höllcnthal.

b. D ie  G ö s s l i n g e r  S c h i c h t e n  im M i t t e l g e b i r g e .  Hieher gehören 
zunächst jene Vorkommen, welchc im Hangenden der W erfener Schichten (des 
nördlichen Vorkommens derselben) und der G uttensteiner Schichten im Mittelge
birge auftreten. Im westlichen Theile ih rer V erbreitung erscheinen sie in drei von 
einander getrennten Partien. Die eine und zugleich kleinste dieser drei Partien 
nimmt den H ochkollerberg, nordwestlich von W icnerbruck ein und überlagert 
die rings um den Fuss des genannten Berges zu Tage gehenden G uttensteiner 
Schichten. Eine zweite und grössere Partie beginnt nördlich von M itterbach und 
nimmt den Hocheck- und Kienbachberg, südw estlich und westlich von Josephsberg , 
den Josephsberg, d ieW irthsa lpc , den Hocheckberg, südsüdwestlich von Annaberg, 
den Moserkogel, die Hieselleithcn und die oberen südlichen Gehänge der grossen 
und kleinen Lassing ein. In N. und W . von G uttensteiner Schichten begrenzt und 
unterlagert, w ird die in Rede stehende Partie  von Gösslinger Schichten auf der 
O st- und Südseite von den W erfener Schichten abgeschnitten, welche vom Molter
graben über die F instere Reihe in den Bram graben und von da in w estlicher 
Richtung bis gegen M itterbach sich erstrecken. Endlich die dritte Partie  von 
Gösslinger Schichten beginnt am „F riedenstein“ , nordöstlich von M itterbach. 
Die Gösslinger Schichten  überlagern daselbst die W erfener und G uttensteiner

i )  Herr D. S tu r  bestimmte nachträglich daraus die Posidonomya Wenyensis, woraus her
vorgeht, dass die Kalke daselbst wohl den höheren Etagen der Gösslinger Schichten, dem 
Horizonte der Aonschiefer angehören dürften.
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Schichtcn und folgen der V erbreitung dieses auf südlicher Seite. In ih rer Ver
breitung und östlichen Fortsetzung nehmen sie den Ameisberg, den Südabfall 
der Pichler-Alpe und des Hüttenbodens und den Sulzberg e in , längs dessen 
nordöstlichen Gehängen sie in den Moltcrboden gelangen und nördlich davon 
das Ochsenbindel, den Scheiblingsberg, südlich von Annaberg und den Ahornberg, 
östlich davon, zusammensetzen. Von h ier aus , wo die schon mehrmals erw ähnte 
U nterbrechung der W erfener und G uttensteiner Schichten zwischen Annaberg 
und Türnitz b eg inn t, setzen die Gösslinger Schichten in bedeutender M ächtig
keit nach Osten fort und erlangen in dem F luss- und Quellengebiete des T raisen
baches, südlich von Türnitz, ihre g rösste Ausdehnung.

Der Kalte Kuchelberg, die zwischen dem Ritz-, P rinzbach- und K ergaugraben 
gelegenen nördlichen Vorberge des T raisenberges, der G eyerstein, südsüdöstlich 
von T iirnitz und die w estliche und nördliche Abdachung des Türnitzer Höger
kogels bestehen aus Gösslinger Schichten. Von Türnitz an, wo die W erfener und 
G uttensteiner Schichten w ieder zum Vorschein kom m en, tre ten  die Gösslinger 
Schichten w ieder im Hangenden jen er, und zw ar auf südlicher Seite auf. Oestlich 
vom U nreeht-T raisenthalc, in  welchem die Gösslinger Schichten durch die G utten
steiner Schichten unterbrochen w erden, nehmen jen e  die südliche Abdachung des 
Muckenkogcls und der Reissalpe ein und gelangen über den S tadlersattel (no rd 
östlich von H ohenberg) in die südlichere Hälfte des W assergebietes des Hall- 
bachthales. Allmählig an Rrcitc abnehm end, setzen sie längs beider H allbach- 
gehänge bis zur Mündung des G äteubaches und nehm en von da «n die rech ts vom 
Hallbachthale gelegenen Höhen und das obere Südgehänge des Salzagrabens ein. 
Ein kaum 50 Klafter b re ite r S treifen von K alkschiefern m it Ammonites Aon, der 
vom „R einthaler“ im Salzagraben über den G ruckensattel in den Schnaidgraben 
sich e rs tre ck t, verm ittelt den Zusam menhang der Gösslinger Schichten in der 
Umgebung Klein-Zell, m it jenen  des Sonnleiten- und H ehenberges, südwestlich von 
Rainsau, w elch’ letztere längst der östlichen Abdachung der genannten Berge bis 
an die Sohle des Schnaidgrabens reichen.

Bei „K ropfberg“ im R am sauthale, nordwestlich h in ter R am sau , endet 
das m ächtige und ausgedehnte Vorkommen von Gösslinger S ch ich ten , lind 
zw ar an zwei Punkten, nämlich südlich von Ramsau, am Nordfusse des Rothstein- 
berges, und südlich von K aunberg zwischen den L ab - und Steinbachgraben treten  
kleine isolirte Partien davon auf.

Ausser den so eben in ih rer V erbreitung geschilderten Fundstätten  kommen 
noch im Bereiche des M ittelgebirges Gösslinger Schichten vor, w elche nördlich 
von dem nördlichen W erfener Schichtenvorkommen zu T age treten . Es sind dies 
die Gösslinger Schichten , w elche am Erlafboden —  nordwestlich von W ienerbruck
—  beginnen, daselbst die W erfener und G uttensteiner Schichten auf nördlicher 
Seite überlagernd. In östlicher R ichtung setzen sie längs des A nnabachgrabens 
über den Groinfeld- und M andlberg in  das Lassingthal, längs dessen nördlichem 
Gehänge sie in einer durchschnittlichen Breite von 300 K lafter gegen A nnaberg 
und über den N ordostabhang des A nnaberges in 's  T ürnitzthal gelangen. —  F erner 
gehört h ierher das Vorkommen von Gösslinger Schichten, w elches nördlich von 
Annaberg und südlich von Sehw arzenbach bei der hölzernen K irche am Tann
wald beginnt und in östlicher R ichtung über die Zeisenbachm auer, den S ch leg d - 
berg , T ürn itzer Boden und Thorstaller in’s Türnitzthal und östlich von diesem bis 
Türnitz und in das T raisenthal sich erstreckt. Die östliche Fortsetzung dieses 
Vorkommens hält sich von Türnitz an genau an die V erbreitung der daselbst 
w ieder zu T age tretenden W erfener Schichten und begleitet diese auf nördlicher 
Seite. Solcher Art sind die Gösslinger Schichten  als ein durchschnittlich 300

K . k . g e o lo g is c h e  Ile io liA fiiuU lt. 1 5 . B aad. IV. I le / i .  1 8 6 3 . 61
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Klafter b re iter Zug von T ürn itz  über L ehenrott längs des nördlichen Abhanges des 
Muckenkogels und der Reissalpe bis nach Klein-Zell zu verfolgen, der nur zwischen 
Muckenkogel und Reissalpe, d. i. am Schwarzkogel und im obersten T heile des 
W icsenbachgrabens zu einer grösseren Ausdehnung gelangt.

Revor zur B eschreibung der Vorkommen an einzelnen Localitäten übergegan
gen w ird, soll im Allgemeinen die V erbreitung der Gösslinger Schichten m it Rück
sicht auf die verschiedene Art ih rer petrographischen Entw icklung und in strati
g raphischer Reziehung geschildert w erden. Dabei wollen w ir die E ingangs der 
Beschreibung der Gösslinger Schichtcn gem achte E intheilung in fünf Gesteins- 
arten  und Schichten im Auge behalten.

Die Gösslinger Schichten, welche den W erfener und G uttensteiner Schich
ten  auf südlicher Seite folgen, bestehen im westlichen Theile ih rer V erbreitung 
vorwaltend aus w eissen und grauen Kalken und aus grauen plattigen Kalken mit 
gew undener Schichtung. E rs te re  nehm en den H ochkoller-Berg, die W irthsalpe, 
den H ocheckberg, den Ameis-Berg (bei M itterbach) die P ichlcralpe u. s. w. ein ; 
letztere linden sich am Josephsberg  und auf der südöstlichen Abdachung des Hoch- 
eckberges, in der F insteren Reihe. Diese Gesteine gehören den unteren E tagen 
des in Rede stehenden Form ationsgliedes an. Von den oberen E tagen fand ich die 
hornsteinführenden Kalke nu r spurenw eise auf der Pichleralpe und im S aaten
graben, die Kalkschiefer mit Avicula globosa und dem petrographischen Habitus 
der Aonschicfcr in sehr geringer A usdehnung ia der „Schm elz“ und im „Eisernen 
Löffel“ —  südwestlich von Annaberg. Dolomite fehlen daselbst beinahe ganz und 
ist deren Auftreten nur auf der Spitze des Sulzberges —  südlich von A nnaberg—  
und auf wenige andere Pnnkte beschränkt. Diese beginnen jedoch am Kalte 
Ktichelberg —  östlich von Annaberg, lind gelangen bald zu sehr grösser Mäch
tigkeit und OberHächenverbreitung. Sic bilden fast ausschliesslich den mächtigen 
Zug von Gösslinger Schichten, der zwischen Tiirnitz und Klein-Zell im Süden vor 
dem W erfener Schichtenaufbruche entwickelt und in seiner geographischen Ver
breitung bereits geschildert wurde. E s sind lichtgraue und weisse kurzklüftige 
Dolomite und in petrographicher Hinsicht von dem sie begrenzenden obertriassi- 
schen Dolomiten n icht zu unterscheiden.

Im östlichen Theile der zwischen Türnitz und Klein-Zell verbreiteten Gösslin
g e r  Schichten beginnen w ieder Kalke aufzutreten. So bestehen die südlichen 
Abhänge des Muckenkogels und der Reissalpe theils aus grauen Kalken, theils aus 
Dolomiten. Im Hallbachthale, Irm er-T raisenbach-, F ensterbach- und G ätenbach- 
graben sind die Gösslinger Schichten als deutlich geschichtete graue, sp litterige 
Kalke entw ickelt und die Höhen des Sonnlciten-Berges —  südw estlich von 
Ramsati werden von eben solchen Kalken eingenomm en, in w clchen Petrcfacten 
des Muschelkalkes gefunden wurden. In den H angendsehichtcn d ieser grauen 
Kalke finden sich die H ornsleinconcrctionen und die m ergeligen Zwischenlagen 
mit Halobia Lommeli. Die Kalkschiefer mit Ammonites Aon gelangen an m eh
reren  Stellen zu einer besonders deutlichen Entw ickelung. Man findet sie östlich 
von Inner-Fahrafcld, im Thiernthale „an der Au“ ; längs des W eges von der 
Brennalpe zur Reissenden Mauer und am Plateau der Hoch- oder Reissalpe.

Am verbreitetsten erscheinen die Aonschiefer östlich vom Hallbachthale. Sie 
beginnen im F ensterbachgraben beim Hause „K aiser“ und ziehen sich längs des 
rechten  G rabengehänges in nördlicher R ichtung und m it allmählig zunehm ender 
Breite über die Höhen „am R ad“ in den G ätenbachgraben, w elchen sie beim 
Hause „S chreinbauer“ übersetzen, um nördlich davon beim „M iihlegg“ zwischen 
den Gösslinger Kalken und den Lunzer Sandsteinen zu enden. Hoi „R anchhall“ —  
östlich von Klein-Zell kommen sie w ieder zum Vorschein und ziehen in einer Breite
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von etw a 30 Klafter über „R eiiithal“ auf den „G ruckcnsattel“ . H ier plötzlich an 
Breite zunehm end, erstrecken sie sich in nördlicher R ichtung bis nach Ramsau, 
dabei den grössten Theil der östlichen Abdachung des Sonnleit- und H ehenberges 
bedeckend.

Die isolirte Partie  südlich vou Ramsau besteh t aus den hornsteinfiihrendeu 
Kalken und Aonschiefern, und w ird im Nachfolgenden ausführlich geschildert 
werden. Endlich die östlichsten Fragm ente der Gösslinger Schichten —  südlich 
vou K aunberg sind lichtgraue kurzklüftige Dolomite.

Die nördlich von den W erfener Schichten auftretenden Gösslinger S ch ich ten , 
und zw ar zunächst die zw ischen dem Erlafthale (E rlafhoden) und dem T ürn itz - 
thale verbreiteten  bestehen aus platten Kalken, welche die unteren nördlichen 
Gehänge des A nnabachgrabens und Lassingthales einnehm en, aus w eissen Kal
ken, w elche den Greinfeld- und M andlberg zusamm ensetzen, und längs der ganzen 
Ausdehnung des Vorkommens bis in’s Türnitzthal als ein etw a 8 0  K lafter breiter 
Zug die plattigen Kalke auf nördlicher S eite  begleiten. Nördlich von den w eissen 
Kalken folgen an m ehreren Punkten, so südlich vom „A nnakreuze“ (am  W ege nach 
Puchenstuben) graue splitterige Kalke mit der Halobia in den m ergeli
gen Zw ischenlagen.

Dieselben Gesteine findet man auch in den Gösslinger Schichten bei Türnitz 
undi w estlich davon entwickelt. Die plattigen Kalke treten am Türriitzer Boden, am 
Thorstall und im T ürnitzthale —  südw estlich von P resshof zu Tage. Die weissen 
Kalke bilden h ier die Zeisenbacherm auer —  südlich von Schw arzau, den Schlö- 
gelberg —  w estlich von Türnitz, den Thorstall und den nördlichen V orberg des 
E ibelberges —  südw estlich von dem genannten Marktflecken. Die hornsteinfüh
renden Kalke kommen h ier ebenfalls als die weissen Kalke im Norden begleitende 
G esteine, und zwar in deutlicher U eberlagerung im Schw arzengraben, bei der 
„hölzernen K irche“ , am Nordfusse der Zeisenbachm auer und auf m ehreren Punk
ten in der Um gebung Türnitz vor. Endlich tre ten  h ier auch Aonschiefcr bei der 
„H am m erschm iede“ und an anderen Punkten auf.

Die Gösslinger Schichten, welche die W erfener Schichten zwischen Türnitz 
und Klein-Zell auf nördlicher Seite beg leiten , sind m eist lichtgraue Kalke oder 
Dolomite, in welchen es nicht möglich war, bestim m te durch Petrefacten sicher 
zu stellende Horizonte zu unterscheiden.

B e s c h r e i b u n g  e i n z e l n e r  L o c a l i t ä t e n .

1. D i e  G ö s s l i n g e r  S c h i c h t e n  d e s  J o s e p h s b e r g e s .  W enn man 
von W ienerbruck der alten S trasse nach auf den Josephsberg  geht, überschreitet 
man folgende G esteinsschichten:

Zunächst am Nordfusse des Josephsberges sind es W erfener Schichten und 
G uttensteiner Schichten mit südlichem Verflächen, denen lichtgraue, splitterige 
Kalke von unbedeutender M ächtigkeit und graue p lattige Kalke folgen, welch' 
letztere die Höhen des Josephsberges einnchmen.

Man findet diese auf vielen Punkten der neuen S trasse entblösst. Sie zeigen 
meist eine sta rk  gewundene Schichtung, deren  Ilauptfallrichtung nach Nord oder 
Nordwest unter 4 0 — 45  Graden gerichtet ist. Als E inlagerungen in den plattigen 
Kalken sind graue Kalke mit knolliger Oberfläche, graue und schw arze K reiden
kalke zu erw ähnen , welch’ letztere am Brunnwege —  westlich von der Josephs
berger K irche und an m ehreren ändern Punkten anstehen. In stidlicher Richtung 
w erden die plattigen Kalke von weissen kurzklüftigen Dolomiten begrenzt, welche 
ein südliches Verflachen besitzen  und denen bei den Häusern „S chiberl“ und
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„am W inkel“ (au f  der südlichen Abdachung des Josephsberges) W erfener 
S chichten folgen.

Fig. 8.
W ienerb ruck  3 457 ' Jo sep h sb e rg  3 0 5 4 ' W irthg-A lpe am W inkel 2 650 '

1« Werfener Sclm-Iileo. 2. Guttensleiner Kalke. 3 Gössliogei- Kalke uiid Dolomite. «1a Kalkschiefcr mit
g ew undener Seh ich lnog .

M assßjtab  1 Zoll =  4l»0 K lafte r (1  :2 8 6 0 0 ).

Fig. 8 g ibt ein Profil durch den Josephsberg  in der R ichtung von N ord nach 
Süd. W eite r östlich , nämlich auf der südöstlichen Abdachung des H ocheckber- 
ges —  südsüdw estlich vom Annabcrg, am W ege von der F insteren Reihe zum allen 
verfallenen S ilberbergbaue stehen in der Nähe eines Stollens die gleichen platti
gen Kalke an, w ie w ir sie am Josephsberge beobachten konnten. Die gewundenen 
Schichten zeigen daselbst ein nördliches Fallen und w erden deutlich von den 
weissen Kalken des Hocheckberges überlagert. Das Liegende der p lattigen Kalke 
bilden h ier schw arze Kalke m it w eissen K alkspathadern, pelrographisch echte 
G uttensteiner Schichten, und die W erfener Schichten des Braungrabens.

H ier bilden also die plattigen Kalke, die der in der E intheilung mit 7 bezeich
neten Schichte entsprechen, die tiefste E tage der Gösslinger Schichten, und es 
ist wohl die Annahme gerechtfertig t, dass auch die weissen Kalke der W irth s-  
Alpe —  östlich von Josephsberg  und des Hochccks —  südwestlich von Josephs
berg  H angendschichten der am Josephsberge verbreiteten plattigen Kalke sind. 
Petrefacten  w urden keine gefunden.

2. D ie  G ö s s l i n g e r  S c h i c h t e n  z w i s c h e n  d e m  E r l a f -  u n d  T ü r -  
n i t z t h a l e .  Am Erlafboden und w estlich davon folgen auf die W erfener Schich
ten in nördlicher R ichtung und m it nördlicher Schichtenneigung die G uttensteiner 
Schichten, Gösslinger, L unzer und Opponitzer Schichten.

W eite r östlich im A nnabachgraben ist zwar die Reihenfolge der Gesteine in 
der R ichtung von Süd nach Nord noch dieselbe, aber das Emfallen der Schichten 
ist ein südliches.

Der Annabach, w elcher bei „E rlafboden“ in die E rlaf m ündet, en tsteht aus 
der Vereinigung dreier Nebenbäche, wovon der erste  am Hiesel auf der Reit-AIpe 
(Tonibauern-A lpe), der zweite am Scheibserbodeu und der d ritte  am Plateau bei 
den „R eithäusern“ —  nördlich von W ienerb ruck  entspringt. W enn man von der 
Vereinigung dieser drei Bäche dem m ittleren nach aufw ärts folgt, so gelangt man 
zwischen den Groindfeld- und M andlberg au f die alte F ahrstrasse nach Puchen
stuben und zum „A nna-K reuz“ am Scheibserboden. Diesen W eg  zurücklegend, 
durchquert man in  der R ichtung von Süd uach Nord folgende G esteinsschichten. 
Zunächst an der Vereinigung der oberw ähnten drei Bäche sind graue splitterige 
K alke entblösst, die in 1— 6 Zoll m ächtigen Lagen geschichtet, in ih rer Schich- 
tu  11g  wellenförmig gew unden sind, und eine Hauptfallrichtung nach Süden un ter 
40  Graden besitzen. Ihnen zunächst folgen die weissen Kalke des Groindfeld- und



M andlberges, Kalke, welche in m ächtigen Bänken geschichtet, an m ehreren Punk
ten ein Verflächen nach S tunde 10 —  12 unter 30 Graden zeigen. Dann folgen 
splitterige Kalke und Kalkmergel m it der Halobia Lommeli und im scheinbaren 
Liegenden dieser die L unzer Schichten des Scheibserbodens. Fig. 9 g ib t ein 
Profil, dass in nördlicher R ichtung von den „R eithäusern“ zum Anna-Kreuz 
geführt ist.

Fig. 9.
Scheili- Aooa- Reit- Joachims- Kl. Lassing- Sattel ttatlich von
serbo- kroos Nandl- häiucr berg gr«hen Josephelierg Pichler-Alpe

den. 2912' berg 2520' 2614' 248(1' 3200' 4348'

[ 2 9 ]  1-ilicnfeld-Bayerbach. 4 7 9

N. I«W. S. 210 0
1. W erfener Schichten. 2. Gnltensteiner Kalk. 2 ' GnUenateiner Rauchwacke. S. Gösslinger Schichten.

4. Lunzer SebichLen. $. Opponiiser Schichten.
M aasssUh 1 Zoll =  800 K lafter (L : 6 7600).

(Die Höhen «ind doppelt genommen.)

Man sieht daraus die Art der gestörten  L agerung und den möglichen Zusam
menhang m it den G össlinger Schichten jenseits des Lassingthales.

Dieselbe L agerung ist au f allen Punkten des Gösslinger Schichtenrorkom - 
mens zwischen E rlaf- und Türnitzthal zu beobachten. Aehnliche D urchschnitte wie 
der in Fig. 8 versinnlichte, ergeben sich durch den K ochpüchler G raben durch 
den T haunbachgraben (in  der Karte T hurnbachgraben) und im T ürnitzthale zwi
schen „B ergbauer“ und „Oedhof“ .

Auch hier sind dünnplattige Kalke die tiefsten Lagen der Gösslinger Schich
te n ; sie erscheinen jedoch  in Folge einer totalen Umkippung zu oberst und von 
den weissen Kalken unterlagert.

3. D ie  G ö s s l i n g e r  S c h i c h t e n ,  w e s t l i c h  v o n  T ü r n i t z .  Ueber 
ih re V erbreitung w urde bereits obeii das Nöthige gesagt. Sie erscheinen h ier als 
das Liegende der daselbst verbreiteten Lunzer Schichten und sind wie diese in 
ih rer L agerung vielfach gestört, daher die grossen Discordanzen m ancherorts, wie 
sie im Folgenden beschrieben w erden sollen.

W enn man den Theil der S trasse zwischen der „G lasfabrik“ und Türnitz 
passirt, so durchquert man folgende Gesteinsarten :

Oestlich von der G lasfabrik folgen zunächst Rauchwacke und graue Kalke, 
obertriassische Gebilde, die w eiter unten zur Schilderung gelangen werden. Ihnen 
folgen in nördlicher R ichtung graue splitterige und dünngeschichtete Kalke, die 
petrographisch m it den Kalken von Josephsberg  identisch sind und auch wie diese 
m annigfaltige W indungen in ih rer Schichtung zeigen. D er Hauptsache nach ver
flächen sie nach S üden ; nur w estlich von P resthof biegen die Schichten um und 
zeigen ein Fallen nach Osten. U eber den so eben in ihrem  Auftreten geschilder
ten Kalken folgen schw arze, bituminöse und sehr ebenflächig geschichtete Kalke. 
100 K lafter westlich von Presthof beim Hause „F lechtenm acher“ sind sie durch
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den Betrieb eines S teinbruches aufgeschlossen. Sie sind in 1— 6 Zoll dicken 
Platten sehr regelm ässig gesch ich tet und zeigen ein östliches Verflächen unter 
20  Graden. Als E inlagerungen in denselben erscheinen braungrauc M ergclschiefer 
m it einem schwarzen Thonbeschlage an der Oberfläche und knolligen hornstein
artigen Concretionen. An einem der gesamm elten Stücke dieser Concretionen konnten 
Spuren einer Lobenzeichnung beobachtet w erden, und erw iesen sich sonach jene 
als die fast unkenntlichen Reste von Ammoniten. Das Vorkommen d ieser schw ar
zen Kalke und ih rer m ergeligen Zwischenlagen ist vollkommen identisch mit 
dem von K erschbuchhof bei Innsbruck, und mit dem von Reifling in Steierm ark.

Die Ammonitenreste dürften der am Kerschbuchhofe in grösser Anzahl auf
tretenden Species Ammonites dux  entsprechen. —  Die Analogie mit K erschbuch
hof stellt die Kalke von P resthof in das Niveau der echten Virgloriakalke.

Die nächste höhere Schichte bilden lichtgraue, sp litterige Kalke mit knolliger 
Oberfläche und Hornsteinconcretionen von rauchgrauer F arbe und muscheligem 
Bruche, welche nicht selten die Grösse von 2— 3 Kubikzoll erreichen. In den 
oberen E tagen dieser Kalke linden sich Einlagerungen von K alkschielern, welche 
in i/3— 1 Zoll starken Schichten geschichtet sind und Halobia Lommeli führen.

Dieses Petrel'act bedeckt in grösser Anzahl die mit einem schwachen Thon- 
bcschlage versehenen Schichtflächen, und kommt auch mitten in den Kalkschicfern 
in wohlerhaltenen Exemplaren vor. —  Entblössungen d ieser Kalke können auf 
beiden Thalgehängcn bei P resthof beobachtet werden. Die Schichten verflächen 
nach O sten un ter 20  G raden, und werden coneordant von L unzer Sandsteinen 
(zw ischen „P resthof“ und „Vielhot'“)  überlagert.

Die Reihenfolge der so eben beschriebenen Schichtencomplexe von unten 
nach oben ist daher folgende: 
graue splitterige Kalke mit gew undener Schich

tung .........................................................................M ächtigkeit: unbestimm bar
(w eisse Kalke, nirgends entblösst), 

schwarze Kalkschicfcr mit Cephalopodenresten M ächtigkeit: 1 2 — 15 Fuss, 
graue splitterige Kalke mit Hornsteinen und der

Halobia L o m m e l i ..........................................M ächtigkeit: SO— 60 Fuss.
Die darüber folgenden Lunzer Schichten nehmen den unteren Theil beider 

Gehänge des Türnitzthales e in , und ziehen sich in östlicher Richtung bis 
„Anthof“ . U nter ihnen tre ten  bei der „Ham m erschm iede“ die Gösslinger Schich
ten in beschränkter A usdehnung zu T age, und zwar sind es die «bersten  E tagen  
derselben mit Halobia Lommeli. S ie erscheinen am rechten  Bachufer als die 
w ellig gelagerte Unterlage der darüber folgenden mannigfach gewundenen Lunzer 
Schichten. Die Hauptfallrichtung der Schichten  ist eine südliche. Der W inkel im 
Mittel 40  Grade.

Fig. 10.

Gi‘3ltftii!fealli1(jssuDg hei der HaiDiurrachmiedr im Tüi'aiizlhal?.

F a I) r i c I) t u o g- c n : S. 30° W. x 3*4° S. x 80° S. üiP S. x30° SO. 50" N. x 60*



Fig. 10 gibt ein nach der N atur aufgenommenes Bild der bei der Hammer
schmiede längs des rechten Bachufers wahrnehm baren Entblössung. Die E n t- 
blössung hat etwa 10 Klafter Länge nnd eine mittlere Hohe von 3 Klafter. Die 
L inie AB  g ibt das Niveau der Bachsohle an.

Die Gesteine sind h ier graue splitterige Kalke mit Halobia Lommeli auf ihren 
m ergeligen Schichtflächcn.

D er Reitkogel, südlich von der Hammerschmiede und der südlich davon gele
gene nördliche V orberg des E ibelbcrges bestehen  aus lichtgrauen und weissen, 
knolligen Kalken m it undeutlichen Corallcndurchschnitten au f ih rer Oberfläche und 
H ornsteinconeretionen. Sie w erden bei „Seppl im R eit“ und „Michel im R eit“ von 
Kalkschiefern mit Halobia Lommeli, von Aonschiefern und Lunzer Sandsteinen 
überlagert. Diese höheren Schichten nehmen beide Gehänge der bei „Anthof“ 
und „S chulbeck“ in den T raisengraben mündenden Seitengräben e in , und ihre 
L agerung is t ,  wie aus dem Profile in F ig. 11 hervorgeht, eine muldenförmige. 
Das beistchende Profil is t von der Hammerschmiede im T ürnitzthale über den 
Reitkogel und die „B erger-H äuser“ in der Richtung N. 1 5 °W . —  S. 1 5 °0 . bis in 
den T raisengraben geführt. —  Die muldenförmige Auflagerung der Kalkschiefer 
m it Halobia Lommeli auf die die U nterlage bildenden Kalke ist besonders deut
lich in dem nördlichen der beiden Seitengräben, östlich von dem Hause „Seppl im 
R eit“ zu beobachten. Die Kalkschiefer sind an beiden G rabengehängen und in 
der Grabensohle entblösst, und zeigen am nördlichen Gehänge ein südliches, am 
südlichen ein nördliches Verflächen un ter 25 Graden. In der Grabensohle selbst 
sind sie beinahe horizontal g e lag ert, und von vielen regelm ässig nach Nordost 
streichenden , fast sa iger stehenden Klüften durchzogen. Die Aonschiefer und 
Lunzer Sandsteine sind daselbst zw ar n icht in deutlichen Entblössungen, jedoch 
verw ittert anstehend und in Geschieben auf beiden Gehängen des G rabens zu 
finden. Ein ähnliches Lagerungsverhältniss ist in dem zweiten, südlicheren Seiten
graben beim „Michel am Reit“ , und auf der E insenkung bei den „B erger-H äusern“ 
(südw estlich von T iirn itz) wahrzunchmen. Hier ist der Aonschiefer deutlich ent
wickelt und un terlagert, die Lunzer Schichten am linken G rabengehänge mit 
südöstlichem, am rcchten  mit südwestlichem Verflächen.

Fig. II.
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W. 23« W . S- *30 0 .
1 . G össlinger S ch ich ten , ie  K alksch iefer J u i l  Am m onites Aon. 2 . Lunzer S andstein . 2 «  R e in g ra b e o e r S c h ie lc r  

als  E in lagerung  in seh r v erw o rren er S ch ich tung . 3 . B a ib ie r  (O p p o u itre r)  Schichten .
M aassstab  1 Zoll =  200 Klafter (1  : 14400).

Hamme rseh m ied e  im T ü rm tx - 
th a ie  1540' Seppl im H eit

D ergei'häuser
19117'

Das ganze Vorkommen von Gösslinger Schichten westlich von Türnitz bildet 
der Hauptsache nach eine unvollständige nach Süden offene Mulde, deren w estlicher 
Rand vollständig, deren nördlicher nur unvollständig entwickelt zu T age tr itt . Das 
Innere der Mulde und ihr östlicher Rand ist gehoben , w odurch die Gösslinger 
Schichtcn jen e  wellige L agerung angenommen haben, wie sie im Profile Fig. 10



ersichtlich ist. Die Aufbruch- oder Hebungsspalte befindet sich am nördlichen 
Rande bei der Ham m erschm iede, daher hier die Gösslinger des Reitkogels über 
den Lunzersandsteinen erscheinen.

4. D ie  G ö s s l i n g e r  S c h i c h t e n  in d e n  U m g e b u n g e n  K l e i n - Z e l l  
u n d  R a m s a u .  Von der Mündung des T raisenbachgrabens in s  Hallbachthal, 
südsüdöstlich von Klein-Zell, in nordöstlicher Richtung bis zur Mündung des 
Schnaidgrabens in’s Ramsauthal sind die Gösslinger Schichten in der schon 
geschilderten V erbreitung regelm ässig über die G uttensteiner Schich ten , und 
diese über die W erfener Schichten gelagert. Die L agerung der drei Form ations- 
g licder ist eine sehr flache, und an vielen Entblössungen zu beobachten. Im T ra i
senbachgraben, Hallbachthale und Gätenbachgraben sind die tieferen Lagen der 
Gösslinger Schichten in vielen deutlichen Entblössungen sichtbar. Es sind lichte 
und dunkle Varietäten eines grauen meist diinngcschichteten K alkes; sie hesitzen 
ein Verflächen nach Stunde 1 0 — 11 unter einem Fallwinkcl von 20 Graden.

An einigen Punkten des rechten Hallbachgehänges bei „O ber-B randstatt“ 
mul im „G ätenbachgraben“ , westlich von „S chreinbauer“ , sind die knolligen 
Kalke mit Hornsteinen, jedoch nur undeutlich entwickelt, zu betrachten. Sie ent
sprechen dem Niveau m it Halobia Lommcli.

Das genannte Petrefact konnte jedoch nicht gefunden werden. Dagegen ist 
das nächste höhere Glied, die Kalkschiefer mit Ammoniten Aon, sehr deutlich 
entwickelt. Sie erscheinen im unm ittelbaren Hangenden der Gösslinger Kalke, und 
überlagern diese concordant. Die Art ihrer V erbreitung wurde bereits beschrie
ben. Es sind schwarze, feste, klingende Kalkschiefer, in  denen der Ammonitcs 
Aon und zw ar in ihren oberen E tagen in vielen und deutlichen Exemplaren vor
kömmt. Ausserdem w urden noch unkenntliche Bruchstücke th ierischer und vege
tabilischer Reste aulgefunden.

Ueber den Aonschiefern folgen die Lunzer-Schichten. Fig. 12 stellt ein Pro
fil dar, das von Inner-T raisenbach in w estöstlicher Richtung bis auf die Höhen 
von Rad geführt ist.
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Fig. 12.

ZfisI-AIpe
2850' 3433'

Ob. Brandstatt im H tll- 
bacbthale 1520'

Am Rad 
2J15'

N. 650 w.
1. Werfeoer Schichten. 2. Gultensleioer Kalke. 3. Gösslinger Schichten. 3s. Schichten mit 

4. Lunzer Schichten. 3 Opponitzer (R aib ler) Kalke.
Maassstab I Zoll =  400 Klafter (1 : 28.800).

S. 650 0 .  
Amm. Aon.

Dieselbe Reihenfolge der Schichten ist östlich von Ramsau am W ege von 
„U nter-H ohenherg“ über denSonnleitcn-B erg in den Schnaidgraben zu beobachten 
und ist in Fig. 13 der von N W . nach SO. geführte D urchschnitt durch den Sonn- 
leitenbcrg dargestellt. Auch hier folgen über den G uttensteiner Schichten graue, 
m eist deutlich und dünngeschichtete Kalke, die die Hauptm asse des Sonaleiten- 
berges zusammensetzen und auch dessen Spitze bilden. Sie besitzen ein südöst-
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liches bis östliches Verflächen un ter einem W inkel von 2 5 — 30  G raden. In den 
höheren Lagen dieser Kalke w urden Petrefacten gefunden. E in Bruchstück 
davon zeigte genau dieselbe radiale Berippung und concentrische S treifung 
wie der Pecten Margheritae H a u e r .  (E inen ähnlichen kleinen Pecten h a t H err 
Bergrath L i p o i d  in Irrenberg , nordöstlich von Schw arzenbach, in den Gösslinger 
Schichten gefunden.) Ausserdem ist noch der Steinkern einer kleinen Lima erhal
ten, der jedoch nicht g enüg t, das Petrefact seiner Spccies nach zu bestimmen. 
U eber die grauen  Kalke folgen lichtere V arietäten m it Hornsteinausscheidungen, 
und darüber die Aonschiefer, die sich fast über die ganze östliche Abdachung des 
Sonnleiten-Berges ausdehnen. N ur in der Grabensohle des Schnaidgrabens tre ten  
unter ihnen nochmals die hornsteinfiihrenden Kalke zu Tage. Im Hangenden fol
gen w ieder die Lunzer Schichten.

Fig. 13.

Unt. Hohenberg S onn leiten -B erg  O ber-G raben L echner E ie ib ach g rab en

NO. 60 W . S O .
1. Werfener Schichten. 2. Guttensteiner Kalke. 3. Gösslinger Kalke. 3^. Kalkschiefer mit Amm. Aon.

4, Lunzer Schichten. 5. Raibler Schichten.
Maasistab 1 Zoll =  800 Klafter (1  : 57600).

Südlich h in ter Ramsau, in etw a 100 Klafter Entfernung, tauchte in Folge 
einer localen Hebung eine kleine isolirte Partie von Gösslinger Schichten aus den 
Lunzer Schich ten  empor. Die Gesteine und ihre Reihenfolge sind dieselben, wie 
sie bereits mehrmals geschildert wurden. Die in Rede stehende Localität ist wegen 
der vielen deutlichen Gesteinsentblössungen und den daselbst vorkommenden gut 
erhaltenen Petrefacten für Specialstudien besonders geeignet. Die Lagerungsver- 
hältnisse daselbst sind in dem Profile Fig. 14 ersichtlich gem acht.

Fig, 14.

Markt Ha ms au 1487 ' nimmeibühul Rotlutein B.

N. 180 0 . S. 18° W.
1. Gösslinger Schichten, n , z. 6 Kalke mit ffalobia Lommeli. t  Kalkschiefer mit Ammonites Aon.
2. Lunzer Schichten, u, z. a  Reingrabener Schiefer, ß Sandstein.
3. OpponiUer Schichten, n. z . a Raibler Kalke, ß Opponitzer Dolomite.

Maassalab i Zoll =  200 Klafter (1 : 14400).

K. k .  g e o l o g i s c h e  R e ic h  « a n s t a t t .  1 5 .  B an d .  136 5.  IV« Heft»  6 2
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Von Petrefacten ist zunächst die Ualobia Lommeli in den knolligen Kalken 
zu erwähnen. D arüber folgt die Posidonomya Wengensis in grauen Kalken. Der 
petrographische C harakter der letzteren erinnerte an die Posidonomyen führenden 
Kalke im N asswaldthale, aus denen Herr S t u r  nachträglich die Posidonomya 
Wengensis bestimmen konnte.

In den nächst höheren Schichten erscheint der Ammonites Aon. In den un te
ren  Lagen seiner V erbreitung findet man ihn in einzelnen vollkommenen Exem
plaren. Die oberen Lagen der Aonschiefer sind m ergeliger N atur und sehr dünn 
geschichtet. D er Amm. Aon findet sich auf ihren Schichtflächen in grösser Menge, 
jedoch  ist nur m ehr die S treifung oder der Umriss seiner W indungen erhalten. 
Endlich die höchsten Lagen sind sehr diinnblätterige Kalkschiefer, in denen der 
Ammonites Aon nicht m ehr zu finden ist. Dagegen kommen auf ihren Schichtflä
chen Posidonomyen und undeutliche Halobien vor, die wohl anderen Species als 
der P. Wengensis und H. Lommeli angehören dürften. Diese dünnblätterigcn 
Kalkschiefer gehen gegen oben allmählig in M ergelschiefer und diese in S ch icfer- 
thone über, in welch' letzteren die Halobia Hanert vorkömmt, und welchc schon 
zu den Lunzer Schichten gerechnet werden.

Die aus den schwarzen Kalkschiefern erhaltenen und bestimmten Petrefacten 
PosidonomyaWengemis und Ammonites Aon parallelisiren diese Schichte mit den 
W engener Schichten Tirols. Die Halobia Lommeli, die in W engen und in Raibl in 
den bituminösen schwarzen Kalkschiefern m it Ammonites Aon vorkömmt, konnte 
hier nirgends mit dem letztgenannten Petrefact, wohl aber in dem nächst tieferen 
Schichtenniveau gefunden werden. Die anderw ärts in den W enger Schichten gefun
denen F isch-,K rebsen- und Pflanzenreste sind von mir nirgends beobachtet worden.

Es erübriget nur noch wenige W orte über die L agerung der Gösslinger 
Schichten des M ittelgebirges im Allgemeinen zu sagen. Die Hauptmasse der 
Gösslinger Schichten folgt der V erbreitung der W erfener und G uttensteiner 
Schichten auf südlicher S e ite , die genannten tieferen Schichtencom plexc eon- 
cordant überlagernd. Der die W erfener Schichten nordseits begleitende Zug von 
Gösslinger Schichten  erscheint nur im westlichsten Theile meines Aufnahmster
rains, nämlich am E rlachboden , in concordanter Lagerung über den W erfener 
und G uttensteiner Schichten, und verflächen sämmtliche Schichten daselbst nach 
Norden und Nordosten. Aber schon im Annabachgraben und an m ehreren Punkten 
des G ross-Lassingtbales verflachen die Gösslinger Schichten nach S üden , und 
erscheinen einerseits im Liegenden der W erfener S ch ich ten , andererseits im 
Hangenden der nächsthöheren  Schichten, der L unzer Schichten. Diese discordante 
Lagerung ist fast durch das ganze T erra in  an m ehreren Punkten wahrzunehm en, 
und soll w eiter unten nochmals zur Sprache kommen. Jedenfalls muss aber eine 
längs des nördlichen Randes der W erfener Schichten laufende Rruchlinie ange
nommen werden.

Zum Schlüsse soll noch bem erkt werden, dass die weissen und lichtgrauen Kalke 
( ß ) ,  welche am Hocheck, südsüdwestlich von Annaberg und am Schlögelberg südlich 
von Schw arzenberg Vorkommen, Bleiglanz führen und dass auf beiden genannten 
Punkten vor Zeiten nicht unbedeutende Bergbaue bestanden. Leider ist davon 
nichts als die kolossalen Gesteinsfelder übrig geb lieben , auf welchen man noch 
zuweilen eine Bleiglanzstufe findet.

E in dritter Bergbau auf Bleierze bestand am B randeburgberge, südsüdwestlich 
von Puchenstuben. Auch h ier dürften es Gösslinger Kalke se in , in welchen der 
Bleiglanz eingesprengt vorkömmt.

c )  D ie  G ö s s l i n g e r  S c h i c h t e n  i m V o r g e b i r g e .  Schon im Mittel
gebirge wurden m ehrere isolirte Vorkommen von Gösslinger Schichten erw ähnt,
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die mitten aus obertriassischen Kalken und Dolomiten emportauchen, und meistens 
im Hangenden von Lunzer Sandsteinen begleitet sind. In w eit grösserer V erbrei
tung erscheinen die Gösslinger Schichten in dieser W eise im Vorgebirge. Hier 
treten sie der Hauptsache nach in drei parallelen von W S W . nach ONO. laufenden 
Zügen auf und bezeichnen, da sie die tiefsten Schichten im Vorgebirge sind, drei 
Bi'uchlinien im Gebirgsbau.

D er nördlichste dieser Züge beginnt bei St. Anton und ist über Frankenfels 
bis in den Loichgraben, südwestlich von K irchberg an der Pielach, zu verfolgen. 
D er mittlere erstreck t sich von der Lakenbach-M ühle im N attersbachgraben, süd
östlich von St. Anton bis in den Loichgraben. D er südlichste Zug endlich beginnt 
östlich von Schw arzenbach im Pielachthale und zieht sich in grösser Regelmäs- 
sigkeit und fast ohne U nterbrechungen bis in den Pfennigbachgraben, w estsüdw est
lich von Hainfeld. Dieser letzte Zug ist es, dessen östliche Hälfte in mein Aufnahms- 
terrain  lallt, und im Nachfolgenden beschrieben werden soll <).

W ie schon oben erw ähnt w urde, beginnt dieser Zug östlich von Schw arzen
bach im P ielachthale und zieht mit grösser Regelmässigkeit in ostnordöstlicher Rich
tung längs des Nordfusses des E isensteins über den Sattel von Zitterthal in den 
Engleithengraben, dessen linkes Gehänge er einnimmt und ist bis „Oberhof“ in 
den Zögersbachgraben zu verfolgen. Hier w erden die Gösslinger Schichten von 
den L unzer Sandsteinen überlagert, die den unteren Theil des nördlichen Zögers- 
bachgrabengehänges bis „N iederhof“ einnehmen, unter welchen aber die Göss
linger Schichten etwas nördlicher, bei „F insterthal“ , zu T age gelangen und sich 
dann zwischen den sic umgebenden Kalken ausspitzen.

E rst w ieder im Schram bachgraben, südwestlich von Lilienfeld, erscheinen 
sie am nördlichen G rabengchänge und ziehen diesem entlang in das Traisenthal, 
wo sie zwischen dem „Ziegelstadl-H äusel“ nordöstlich von „S teg “ und dem 
Hause „G ries“ zu beiden Seiten des Thaies au f etwa 150 Klafter Länge entblösst 
sind. In östlicher R ichtung ziehen die Gösslinger Schichten quer durch den Thal- 
graben und über den S attel, nördlich von der Spitze des gespitzten Brandes, die 
sogenannte Glatz, in den K lostergraben, wo sie ungefähr 400  Klafter südlich vom 
S tille Lilienfeld anstehend zu finden sind. W eite r östlich w erden sie durch die 
Gosaugebilde der H inter-Ehen überlagert. —  Endlich im Rinnenbaohgraben, 
einem östlichen Scitengraben des W iesenbach thales, tre ten  die Gösslinger 
Schichten nochmals zu Tage. Sie beginnen daselbst „am  Hof“ und ziehen längs 
des nördlichen Gehänges des Rim ienbaehgrabens in östlicher Richtung über den 
Sattel am „H ochreith“ in den W ohachgraben , wo sie zwischen den Häusern 
„B arbashof“ und „K laus“ zu T age treten. Mit allmählig abnehm ender Breite 
setzen sie über den Sattel „auf der B randstadt“ in den Pfennigbachgraben, wo 
sie bei den Pichlhäusern sich gänzlich verlieren.

Die nun in ih rer V erbreitung geschilderten Gösslinger Schichten unter
scheiden sich von denen im M ittelgebirge durch die grosse Armuth an P etre- 
l'acten und durch das gänzliche Fehlen des Aonschiefers. In petrographischer 
Hinsicht sind es nur kleine Differenzen, die zwischen den Gösslinger Schichten 
im Vor- und M ittelgebirge stattfinden. Am vollständigsten findet man die Gösslinger 
Schichten im Traisenthale zwischen dem Calvarienberge, westlich von Lilienfeld und 
dem Schram bachgraben aufgeschlossen. Zu un terst liegen dunkelgraue, grobklüftige 
dolomitische Kalke, die selten eine deutliche Schichtung zeigen. S ie nehmen den

*) Die anderen zwei Züge von Gösslinger Schichten liegen in den Aufnalirastcrrains der 
Herren Bergrath M. V. L ip o id  und A. S t e lz n e r .

6 2 *
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zwischen T raisenthal und Thalgrabe» liegenden Kalkrücken e in , dessen nörd
liches Ende der Calvarienberg b ildet; etwas südlicher w erden die Dolomite von 
lichtgrauen bis weissen splitterigen Kalken überlagert, die deutlich geschichtet 
sind, stellenweise eine knollige Oberfläche besitzen und Spuren Yon Hornstcin- 
ausscheidungen zeigen. In ihnen erscheinen E inlagerungen eines grauen, m erge
ligen Kalkes ohne Petrefacten, und eines grauen splitterigen Kalkschiefers, dessen 
wulstige Oberfläche m it einem dünnen Thonbeschlage versehen ist. In diesem 
Kalkschiefer wurde an einer Stelle und zwar beim „Ziegelstadlhäusel“ , nordöstlich 
von S teg  (rech tes Thalgchänge) eine Halobia Lommeli gefunden; das einzige von 
m ir in den Gösslinger Schichten des V orgebirges gefundene Petrefact. Die im 
T raisen thale aufgeschlossenen Gösslinger Schichten zeigen ein S treichen nach 5 \  
ein südliches Fallen unter 2 0 — 30 Graden.

Im Engleithener Graben sind bei der Engleithensäge in der B achslätte, und 
w eiter östlich am Gehänge petrographisch echtc Gösslinger Kalke entblösst und 
zeigen ein südliches Verflächen unter 6 5 — 70 Graden. Bei „O berhof“ im E ng
leithengraben und bei „F insterthal“ im Zögcrsbachgraben besitzen sie ein Ver
flächen nach S. unter 4 0 — 45 Graden. Endlich im östlichen Theile ih rer Ver
breitung verflächen die Gösslinger Schichten, hier vorzugsweise aus lichtgrauen 
splitterigen Kalken mit Hornsteinconcretionen bestehend , nach Süden unter 
3 0 — 45  Graden.

Dtc Gösslinger Schichten des Vorgebirges sind zweimal, und zwar das erste 
Mal zw ischen „Niederhof* im Zögersbachgraben und „P irkfeld“ im Schram bach- 
graben, und ein zweites Mal zwischen „H inler-E ben“ und „R inuenbach“ un ter
brochen. Diese U nterbrechungen sind jedoch nur oberflächlicher N atur und liegt 
deren Grund zum eist in der Ueberlagerung durch jüngere  Schichten. Es kann 
somit angenommen werden, dass die drei nur oberflächlich von einander getrenn
ten Partien von Gösslinger Schichten im directen Zusam menhange mit einander 
stehen. F ür diese Annahme sprich t die allerorts gleichartige L agerung der Schich
ten, und hauptsächlich d er Umstand, dass die drei Partien genau in einer und 
derselben Streichungslinie 1 7 K— 5“ (W . 15° S .— 0 . 15° N .) liegen, daher sic 
wohl einer und derselben Hebungsaxe angehören müssen.

Längs ih rer ganzen V erbreitung erscheinen im Liegenden der Gösslinger 
Schichten die Opponitzer Dolomite (obertriassische Gebilde). Das H angende der 
Gösslinger Schichten bilden die Lunzer Schichten. Der Vollständigkeit wegen 
sollen hier noch zwei kleinere isolirte Partien von Gösslinger Schichten genannt 
werden. Die eine befindet sich östlich von Lilienfeld, am linken T raisengehänge, 
und bildet die T errasse , auf w elcher der „Berghof“ steht. Die zweite liegt am 
Nordfusse des gespitzten Brandes, westlich vor Lilienfeld, und ist durch Lunzer 
Sandsteine und Dolomite von den südlich davon über „die Glatz“ ziehenden 
Gösslinger Schichten getrennt. Beide diese kleinen Partien bestehen aus lichten 
splitterigen Kalken von ganz gleichem petrographischen C harakter und denselben 
m ergeligen Z w ischenlagerungen, wie diese bei dem südlich davon auftretenden 
Zuge der Gösslinger Schichten beobachtet w erden konnten. Die beiden in Rede 
stehenden Partien von Gösslinger Schichten sind in Folge von G cbirgsabrutschun- 
gen des südlich davon durchziehenden Zuges in diese isolirte Lage gekommen und 
haben auch Theile ih rer unm ittelbaren H angendschichten, nämlich Lunzer Sand
steine, mitgenommen ')■

M. Y. L ip o id . „Das Kohlengcbiet in den nordöstlichen Alpen.“ Jahrbuch der k. k. 
geologischen Reiehsanstalt XV. Bd., Nr. 1, p. 38.
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Obere Trias.

Schon in der E inleitung dieses Berichtes w urde die T rennung der oberen 
T rias in zwei Facies angedeutet. Diese T rennung basirt auf die verschiedene 
Bildungsweise der oberen T rias in den Voralpen von je n e r  in den Hochalpen. 
W ährend in den Yoralpen die obcrtriassischen Gebilde einen m ehr littoralen Cha
rak ter an sich tragen, sind sie in den Hochalpen rein m ariner N atur. Ihrem Alter 
und ih rer geologischen Stellung nach sind jedoch  beide Facies einander vollkommen 
äquivalent.

Uebereinstimmend m it der Beschreibungsweise der tieferen Form ationsglieder 
soll auch h ier zunächst die obere T rias im südlichen Theile des Aufnahmsterrains 
geschildert w erden. E s ist dies

A)  Die obere Trias ln den Hochalpen.

Sie besteht fast ausschliesslich aus weissen, lichtgelben, grauen oder blass- 
rothen Kalken, den sogenannten H allstätter Kalken, welche eine ungeheure Mäch
tigkeit erlangen, und an der Bildung der Hochalpen den grössten Antheil nehmen. 
Ein Theil dieser Kalke ist durch seine schönen Farbennüancirungen und durch die 
G leichartigkeit und Reinheit seiner S tructur ausgezeichnet und als H allstätter 
Marmor bekannt.

Das unm ittelbare Liegende der oberen T rias in den Hochalpen bilden in den 
meisten Fällen die G uttensteiner S chich ten ; nur an den wenigen Punkten, wo 
G össlinger Schichten  entwickelt sind, so im Nasswaldthalc und im Krummthale 
erscheinen d iese , und in dem an mein T errain  anstossenden Theil S teierm arks, 
w elcher von H errn D. S t u r  aufgenommen w urde, die W erfener Schichten unter 
den H allstätter Kalken und Marmoren. H err S t u r  hat au f der steierischen Seite an 
m ehreren Punkten über den Gösslinger (Reiflinger Schichten) und unter, den Hall
stä tte r Kalken die hydraulischen Kalke von Aussee *) (Aviculcnschiefer) gefunden, 
so am G riessattel, südlich von dem Thale der kalten Mürz, im Eibelgraben, 
südöstlich von der F rein  und am Sattel, südlich von Rauchsteinfelsen. W eite r öst
lich im Nasswaldthal bei „O berhof“ stehen dunkelgraue und braune m ergelige 
Kalkschiefer a n , die ihrem petrographischen Habitus nach den Kalkschiefern im 
E ibelgraben vollkommen entsprechen.

H err S t u r  erw ähnt dieser Kalkschiefer mit Avicula schon im Jah re  18K2, 
als e r  in der Sitzung der k. k. geologischen Reichsanstalt vom 17. F ebruar 18S2 
die Aufnahmskarten der Umgebungen Maria-Zell und Schw arzau vorlegte. Petro- 
graphisch gleiche Kalkschiefcr fand ich ausserdem  im Thale der kalten Mürz und 
am W ege von da zum hohen Sattel. Man kann somit in der oberen T rias der Hoch
alpen drei verschiedene Schichtencomplexc beobachten.

a . Die A v i c u l e n s c h i e f e r  und h y d r a u l i s c h e n  K a l k e  von Aussee, im 
T errain  des Herrn D. S t u r  sicher im nächst höheren Niveau der Gösslinger 
Schichten nachgewicscn, in meinem T errain  dagegen wegen Mangel an Petrefacten 
noch zweifelhaft.

ß. O b e r e  g r a u e  K a l k e  (H allstätter Kalke), meist ungeschichtet von fein
körn iger bis d ich ter S truc tu r, zuweilen dolomitisch.

‘)  I d Auasee bilden die hydraulischen Kalke des Hangende des Salzstoekes.



4 8 8 Ludw ig Hcrlle. [ 3 8 ]

7 . H allstätter Marmore, nämlich weisse, gelbgraue und blassrothe V arietäten 
eines dichten Kalksteins, w elcher ausser seinen, ihn als Marmor charakterisirenden 
petrographischen E igenschaften noch durch die Cephalopodenfauna und die 
bezeichnende Acephalenart Monotis salinaria charakterisirt ist. Von diesen drei 
Schichtencomplexen nehmen die Aviculenschiefer von Aussee die unterste Lage 
ein. U eber ihnen folgen entweder die unter ß angeführten grauen Kalke oder die 
H allstätter Marmore 7 . Diese beiden Gebilde erreichen, wenn sie für sich allein 
entwickelt sind, eine M ächtigkeit von m ehreren tausend Fussen. An einzelnen 
Punkten sind jedoch  ß und 7 auch übereinander zu beobachten; dann nimmt 7 
die obere L age ein, und ist das m indcrm ächtige Glied von beiden.

W as die V erbreitung dieser drei Schichtencomplcxc betrifft, so  ist die der 
Aviculenschiefer schon oben annähernd geschildert worden. An drei Punkten meines 
Terrains nämlich habe ich die m uthm asslichen Aviculenschiefer gefunden, im 
Nasswaldthale bei „O berhof“ im Thale der kalten Mürz und am hohen Sattel. An 
allen drei Punkten erscheinen sic im unm ittelbaren oder nahen Hangenden der 
W erfener Schichten, reihen sich daher mit Rücksicht auf ihre L agerung den 
G uttensteiner Schichten an. Das Uebereinstimmende ihres petrographischen Cha
rakters mit dem der Aviculenschiefer im E ibelgraben , ferner der U m stand, dass 
die Aviculenschiefer von mir nirgends, von Herrn D. S t u r  hingegen an m ehreren 
Punkten nachgewiescn w urden, und doch die Grenze ih rer V erbreitung nicht mit 
der zufällig gewählten Terrainsgrenze zusammenfallen dürfte, bestim m ten mich, 
diese zweifelhaften Gebilde in E rörterung zu ziehen , um sie einerseits als m uth- 
massliche Aequivalente für die, in meinem Aufnahmsterrain nirgends sicher nach- 
gewiesenen Aviculenschiefer von Aussce hinzustellen, andererseits aber auch ihre 
Zweifelhaftigkeit hervorzuheben. Am deutlichsten sind diese zweifelhaften Kalk
schiefer im Nasswaldthale hei „O berhof“ und zw ar am rechten  Bachufer entblösst, 
wo sie ein Verflächen nach S. un ter 30  Graden besitzen , unm ittelbar au f W e r
fener Schichten zu liegen scheinen und von den grauen Kalken des U nter-Schöd- 
waldes überlagert werden. Ihre O herflächenverbreitung ist daselbst und auf den 
anderen Punkten ihres Auftretens eine geringe, die M ächtigkeit nur 6— 12 Klafter.

Die oberen grauen oder H allstätter Kalke setzen die Raxalpe, den W aclis- 
Rigel und den G riinschachcr mit ihren nördlichen Vorbergen zusammen. F erner 
bilden sic die ganze Masse des S chneebergcs, seiner nördlichen und südlichen 
V orber?c und östlichen Ausläufer.

Die H allstätter Marmore finden sich an einzelnen Stellen über den grauen 
Kalken gelagert, in selbstständiger Entw icklung treten sic jedoch westlich von den 
so eben in ih rer V erbreitung geschilderten grauen Kalken auf und setzen den 
F egenberg  (südlich von Schw arzau), den M ittcrberg, Lahnberg, Sonnleitstein, 
Rauchsteinfelsen und den zwischen der kalten und stillen Mürz liegenden hohen 
Sattel und M itterberg zusammen. Ihre w estliche Fortsetzung finden die H allstätter 
Marmore in den steierischen Hochalpen, au f der Donnerswand, der P roles-W and 
und dem W ildalpenbcrgo. Als beiläufige Begrenzung der H allstätter Marmore 
gegen die östlich an sic grenzenden grauen Kalke kann eine Linie bezeichnet 
werden, welche am Nassberge, südsüdw estlich von Schw arzau beginnt und längs 
des Nasswaldthales in 's Schw arzathal und von da in nördlicher Richtung bis zur 
Voissmühle läuft.

In dieser Begrenzung wurden auch auf der geologischen Aufnahmskarte die 
H allstä tter Marmore von den grauen Kalken ausgeschieden, obgleich ich diese 
Grenzlinie nicht als eine in der N atur w irklich bestehende bezeichnen, sondern 
eh e r annehmen m öchte, dass ein U ebergang der Marmore in die grauen Kalke 
stattfinde.
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Als ih rer geologischen Stellung nach noch zweifelhafte Gebilde müssen die
jen igen  Kalke bezeichnet werden, welche araSüdfusse der Raxalpe, auf der Roth- 
wand im S chw arzathale nördlich von H irschwang und im H intergründe des W e r-  
ninggrabens am G eyerstein, nordöstlich von Bayerbach Vorkommen. Es sind weisse 
und lichtgraue, durch Eisenoxyd rothgefarbte und rothgeaderte Kalke, die unter 
dem Namen Riesenoolith bekannt sind , und früher zu den Dachsteinkalkcn ge
rechnet w urden, denen s ie , so wie auch den H allstätter Marmoren in petrogra- 
phischer H insicht ähnlich sind. Es muss h ier bem erkt w erden, dass früher die 
Dachsteinkalke als unter den H allstätter Schichten angenommen w urden, welche 
falsche Annahme jedoch  bald ihre W iderlegung erhielt.

Die in Rede stehenden fraglichen Gebilde liegen jedoch unter den eigent
lichen H allstätter S ch ich ten , daher sie nicht D achsteinkalke, wohl aber untere 
Lagen der H allstätter Schichten repräsen tiren  können. Mit gleichem Rechte kann 
man sie aber auch für Aequivalente der tieferen Gösslinger S chich ten , daher als 
un te rtriassiscb , ansehen , da man an m ehreren Punkten un ter den Gösslinger 
Schichten  m it Halobia Lommeli w eisse Kalke entwickelt fand, die petrographisch 
den Kalken von Rothwand, G eyerstein u. s. w. gleichen.

D er Mangel an bezeichnenden Petrcfacten und das Fehlen eines bestimm ten 
geologischen Horizontes m acht eine Bestimmung der in Rede stehenden Kalke 
unmöglich, daher sie vorderhand als zweifelhaft h ingestellt bleiben müssen.

Von Petrcfacten aus den obertriassischen Gebilden der Hochalpen habe ich 
nichts gefunden. In dem westlich an mein T erra in  stossenden Theile von S teier
mark kennt man jedoch  aus den Aviculcnschiefern vom E ibelgraben eine Avicula 
sp. und Area sp . ; aus den H allstätter Marmoren die Monotis salinaria, den Amm. 
respondens Q u e n s t .  und Amm. Ramsauci'i Ha u . ,  Fundorte dafür sind d erW ild - 
alpenberg, die Donnerswand und das Nassköhr.

U eber die Lagerungsverhiiltnisse der oberen T rias in den Hochalpen wurde 
schon mehrmals an geeigneter Stelle Erw ähnung gethan . Die Liegendschichten, 
d. i. die Gösslinger, G uttensteiner und W erfener Schichten treten  zum eist am 
Grunde der durch tiefe G ebirgsspaltungen entstandenen Thäler und Gräben, sel
tener au f G ebirgssätteln und zw ar in der W eise zu T ag e , in w elcher sie bereits 
geschildert wurden.

Auch die oberw ähnten mutlimasslichcn Aviculenschiefcr halten sich in ihrer 
V erbreitung m ehr an Tiefenlinien. Die darüber folgenden H allstätter Kalke und 
Marmore dagegen ragen als 8 0 0 0 — 7000  F uss hohe m ächtige Berge empor und 
bilden das H ochgebirge der nördlichen Kalkalpen.

BJ  Die obere Trias in den Toralpen.

I. Lunzer Schichten.

Dieses Form ationsglied erhält, abgesehen von der W ichtigkeit und Bedeu
tung, w elche es fü r die Gliederung der Alpen und für eine Parallelisirung mit 
ausseralpinen V erhältnissen b esitz t, durch den Einschluss von Kohlenflötzen ein 
bergm ännisches und national-ökonomisches Interesse. Die genaue Kenntniss dieses 
Form ationsgliedes hat somit einen w issenschaftlichen und praktischen W erth  und 
dieser doppelte W e rth  ist e s , der die Lunzer Schichten zum w ichtigsten aller 
in den nordöstlichen Kalkalpen auftretenden Form ationsglieder macht.

Hinsichtlich ih rer V erbreitung kann man die Lunzer Schichten in zwei 
Gruppen theilen: Die Lunzer Schichten im Vorgebirge und im M ittelgebirge. Das 
Vorgebirge ist das eigentliche T errain  ihrer Entwicklung. Daselbst treten  sie in 
m ehreren m ehr w eniger zusamm enhängenden Zügen auf und sind die mitvorkom-
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menden Kohlenflötze an vielen Punkten abbauw ürdig und Gegenstand bergm än
nischer Gewinnung. Im M ittelgebirge dagegen sind es nur wenige Punkte, an denen 
die Lunzer Schichten zu einer w ichtigeren Entwicklung gelangen und abbau
würdige Kohlenflötze einschliessen. Meist sind es minder mächtige Sandsteine und 
S chiefer, welche, ohne Kohlenflötze zu führen, un ter der Masse der im M ittelge
birge entwickelten obertriassischen Dolomite vereinzelt und mit geringer O ber
flächenverbreitung zu T age treten . Im Hochgebirge (in  den Hochalpen) fehlen 
die Lunzer Schichten ganz.

W as im Allgemeinen die Gesteine anbelangt, aus denen die Lunzer Schichten 
bestehen, so unterscheidet man a. Mergel schiefer und Schieferthone m it Halobia 
Haueri, die schon im ersten Jahre  der Aufnahme der k. k. geologischen Reichs
anstalt von den H erren  Bergrath C z j z e k  und Sectionsgeologen D. S t u r  im Rein
g rab en , östlich von Rohr entdeckt und m it dem Namen R eingrabener Schiefer 
belegt wurden, ß. G raue feinkörnige Sandsteine und Sandsteinschiefer mit w ieder
holten E inlagerungen der Reingrabner Schiefer, y. Schw arze und dunkelgrauc 
Schieferthone, welche die Kohlenflötze einschliessen, und Pflanzenreste führen, 
von denen ich zunächst Equisetites columnaris, Pterophyllum longifolium und 
Pecopteris Stuttgardiensis als Leitpflanzen für die L unzer Schichten nenne. 
Ü. S andste ine , meist von dunkelgrauer F arbe, seh r fest und dicht, welche mit 
Säure betupft, leicht b rausen ; mit E inlagerungen von Petrefacten, die schon dem 
nächst höheren H orizonte, nämlich der tieferen petrefactenführenden E tage der 
Opponitzer Schichten (der Raibler S chichten) angehören.

Die Reihenfolge, in welcher die vier G esteinsschichten oben angeführt wur
den, entspricht ih rer Aufeinanderfolge von unten nach oben.

Im Nachfolgenden sollen die Schichten a  und die diesen gleichartigen E in
lagerungen in den Sandsteinen ß Reingrabener Schiefer und die Sandsteine der 
Schichte ß selbst Haupt- oder Liegendsandstein genannt werden. Die Scliiefcr- 
thone 7 sollen als kohlenflötzführende Schicferzone und die Sandsteine o als 
H angendsandstein in Sprache kommen.

Im Vorgebirge sind die L unzer Schichten an den meisten Punkten ihres Auf
tretens in allen vier G esteinsarten m ehr weniger vollkommen entwickelt. Im 
M ittelgebirge dagegen fehlen an vielen Punkten die flötzführenden Schieferthone, 
die Sandsteine nehmen in südlicher Richtung an M ächtigkeit ab und an m anchen 
Punkten folgen auf die R eingrabener Schiefer unm ittelbar die Raibler Schichten 
(Opponitzer M uschel-Schichte). Dies im Allgemeinen über die Art der V erbreitung 
und Entw icklung der Lunzer Schichten vorausgeschickt, soll nun auf die detail- 
lirte Beschreibung derselben, und zw ar zunächst auf die Vorkommnisse im  M i t t  el -  
g e b i r g e  übergegangen werden. H ieher gehören a )  die Lunzer Schich ten  im 
Dolomitgebiete des M ittelgebirges und b)  jene  Vorkommen von Lunzer S chich ten , 
welche in ih rer V erbreitung an das Auftreten der die W erfener Schichten nord- 
seits begleitenden Gösslinger Schich ten  gebunden sind.

a )  Das Dolomitgebiet, innerhalb welchem die vielen isolirten Vorkommnisse 
von Lunzer Schichten au ftre ten , beginnt westlich von M ittcrbauh und A nnaberg, 
im W assergebiete des E rlaf- und Oetscherbaches und zieht sich zwischen den in 
ih rer V erbreitung bereits geschilderten Gösslinger Schichten des M ittelgebirges 
und den Dachsteinkalken des Hochgebirges *) in einer durchschnittlichen B reite

*) Da die Verbreitung der Dachsleinkalke im Hochgebirge erat weiter unten zur Schilde
rung gelangt, so seien vorläufig zur westlichen und südlichen ^Begrenzung des Dolomit- 
gehietes folgende Punkte genannt: O e t s c h e r ,  G e m e in a lp e ,  M a r ia -Z e I I ,  H o f
a lp e ,  G ip p e lb e r g ,  O b e r s b e r g ,  S c h w a r z a u ,  H an de 1 s h e r g  u. s. w.
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von 6000  K lafter nach Osten hin. Ihm gehören die F lussgebiete des W alste r-  
baches, von Maria-Zell und M itterbach östlich, des Salzabaches von seinem 
U rsprünge bis zum Zusammenflusse mit dem T erzb ach e , der U nrecht-T raisen von 
ihrem U rsprünge bis Hohenberg, der h in terste Theil des H allbach- und Ramsau- 
thales (G aupm annsgraben u. s. w .)  und das G ebiet der Schw arza von ihrem 
U rsprünge bis Schw arzau an. F erner dehnt sich das Dolom itgebiet noch w eiter 
in nordöstlicher R ichtung aus und tr itt  m it unveränderter Breite in das Aufnahms
terrain  des H errn D. S t u r .  N ur die nördlichsten im Dolomitgebiete entw ickelten 
Lunzer Schich ten , von welchen die Gösslinger Schichten des M ittelgebirges zu
nächst überlagert w erd en , tre ten  in zusam m enhängender W eise  und m ächtigerer 
Entw ickelung auf. Die südlich davon gelegenen Vorkommnisse sind in ihrem  Auf
treten m ehr w eniger isolirt, von geringer O berflächenverbreitung und sehr kleiner 
M ächtigkeit. D iese Vorkommnisse sind selten deutlich entblösst gefunden worden. 
M eistens sind es verw itterte Partien oder Geschiebe von S andste inen , die au f das 
Vorhandensein der Lunzer Schichten hindeuten. D aher war es auch bei vielen 
der auf der geologischen Aufnahmskarte angegebenen Vorkommnisse unmöglich, 
sie in ih rer Ausdehnung und Begrenzung genau auszuscheiden. —  Im N ach
folgenden folgen nun die einzelnen Vorkommen von L unzer Schichten in der 
Reihenfolge von W esten  nach Osten und von Süden nach N o rd e n :

1. Nordwestlich von M itterbach, an dem südlichen G ehänge des O etscher- 
bachthales, und zw ar zwischen den Bauernhäusern „Bernkopf“ und „im H agen“ 
w urden m itten in der Masse der Dolomite verw itterte P artien  und G eschiebe von 
Sandsteinen gefunden, deren petrographischer C harakter genau dem der L unzer 
Sandsteine entspricht. Es sind dies nämlich graue feinkörnige Sandsteine, an d er 
Oberfläche und in verw itterten Partien braun gefärbt. Aufschlüsse über die Aus
dehnung und L agerung  dieser Sandsteine fehlen.

2. Das Vorkommen von L unzer Schichten in der T e rz , d. i. an der Ver
einigung des T erz- und Salzabaches, an der steierisch-österreichischen G renze —  
östlich von Maria-Zell. W as ihre V erbreitung anbelangt, so beschränkt sich 
diese auf das nördliche Gehänge des Hallthales und T erzgrabens, und zw ar 
erstrecken sich die L unzer Schichten von der T erz (den T erzhäusern) au f circa 
400  Klafter. In östlicher R ichtung können sie bis zu dem ersten  nördlichen 
Seitengraben des T erzg rab en s , somit auf circa 5 0 0  Klafter verfolgt w erden. Die 
auf der steierischen Seite am nördlichen Gehänge des Hallthales zu T age tre 
tenden L unzer Schichten (am  Südfusse des Schwarzkogels —  östlich von M aria- 
Zcll) entsprechen einer w estlichen Fortsetzung  des in Rede stehenden Vor
kommens. Eine östliche Fortsetzung dieses ist mir n icht bekannt gew orden. —  
Die Gesteine, die h ier die L unzer Schichten rep räsen tiren , sind vorherrschend 
S andsteine m it echtem  petrographischen H abitus der L unzer Schichten. Deutliche 
Entblössungen der Sandsteine fehlen. Dafür sind ihre L iegend- und H angend- 
Schichten in schöner W eite  aufgeschlossen und geben ein deutliches Bild über 
das Verhältniss ihrer Lagerung zu den Sandste inen ; die L iegendschichten der 
Sandsteine sind zunächst schwarze, feste und klingende Kalkschiefer, w elche süd
westlich von den T erzhäusern , am rech ten  Thalgehänge, entblösst sind und ein 
südliches Verflächen un ter 40  Graden zeigen. In diesen K alkschiefern w urden 
zahlreiche Exem plare der Posidonomya Wengensis gefunden, welches Petrefact 
die Kalkschiefer als zu den W engener Schichten oder Aonschiefern gehörig 
bezeichnet. Dieselben Kalkschiefer findet man auch östlich von den T erzhäusern , 
am linken Gehänge des Terzgrabens. Die H angendschichten der Sandsteine sind 
lichtgraue Dolomite (O pponitzer), die zunächst den Sandsteinen eine horizontale 
Schichtenlage besitzen , allmählig aber ein nördliches Fallen bis zu 10 Graden

K . k . g e o lo g is c h e  R e ic h ta n a U H  IS . Band. 1 8 6 5 . IV . H eft. 63
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annehmen. Diese Lagerung ist besonders deutlich am linken Ufer des Salzabaches
—  nördlich von den Terzhäusern und auch in dem ersten nördlichen Seitengraben 
des Terzgrabens wahrzunehmen. Die südwestlich von den Terzhäusern an der 
Thalsohle anstehenden Liegend- (W engener) Schichten und die untersten Lagen 
der Lunzer Sandsteine zeigen in Folge einer Umkippung nach Süden ein süd
liches Verflächen; erst die den Hangenddolomiten zunächst liegenden Sandsteine 
zeigen wie diese eine flache Neigung nach Norden. Oestlich von den Terzhäusern 
sind die Liegendschichten beinahe horizontal gelagert und ist ein Umkippen nach 
Süden kaum zu bemerken.

Dieses in seiner Ausdehnung sehr beschränkte Vorkommen von Lunzer 
Schichten ist desshalb sehr interessant, weil es das einzige der kleineren Vor
kommnisse ist, an dem man die Lagerungsverhältnisse zu den Liegendschichten, 
den W engener Schichten beobachten konnte. Zugleich ist es das südlichste aller 
in meinem Aufnahmsgebiete bekannten Vorkommen von Lunzer Schichten und 
liegt unmittelbar an der Grenze der Opponitzer Dolomite und ihrer gleichalterigen 
Facies, der Hallstätter Kalke, unter welch’ letzteren das Vorkommen der Lunzer 
Schichtcn nicht nur nicht mehr beobachtet, sondern deren Fehlen sicher nach- 
gewiesen werden konnte.

3. Die vielen schon auf der früheren Aufnahmskarle von C z jz e k  ange
gebenen kleinen und unzusammenhängenden Partien im W alsterbach-Thale —  
nordöstlich von Maria-Zell, die Vorkommen im Molterboden —  südsüdöstlich von 
Annaberg und im Salzabachgraben zwischen Terz und „Knollenhals“ , die zer
streuten Vorkommnisse bei „Sattelhof“ —  südwestlich, bei „Lueger“ —  südlich 
und zwischen „Hofstätter“ und „Oberhofer“ —  südöstlich von St. Egidy — , end
lich das Vorkommen beim „Grabenbauer“ —  siidsiidöstlich von Hohenberg. 
Nirgends konnte ich an den genannten Localitäten die Liegendschichten der 
Lunzer Schichten, nämlich die Gösslinger Schichten beobachten, ja  selbst von 
den Lunzer Schichten konnte ich nur im Molterboden aus verwitterten Partien 
und beim „Grabenbauer“ —  südsüdöstlich von Hohenberg —  durch eine deut
liche Entblössung das Vorhandensein der auf der Aufnahmskarte bereits ange
zeigten Sandsteine constatiren. Unmittelbare Hangendschichten der Lunzer 
Schichten, nämlich Raibler Schichten fand ich im W eissenbachgraben —  nördlich 
vom Hause „Griesler“, unweit einer von C z jz e k  angezeigten Partie Lunzer 
Sandsteine. Der Mangel an deutlichen Aufschlüssen macht eine eingehendere 
Beschreibung der Lagerungsverhältnisse unmöglich; so viel kann jedoch mit 
Sicherheit gesagt werden, dass eigentliche Liegendschichten der Lunzer Schichten, 
d. i. Gösslinger Schichten nirgends zu Tage treten und die im Dolomitgebiete so 
massenhaft entwickelten Dolomite durchgehends Hangend-, d. i. Opponitzer Dolo
mite sind, unter welchen in Folge welliger Lagerung oder von Brüchen in dem 
Gebirgsbaue die Sandsteine mehrerorts in höchst imxusammenhängender W eise 
und geringer Oberflächenverbreitung zu Tage gelangen.

4. Die auf der C z jz e k 'se h e n  Aufnahmskarte angegebenen Sandsteinvor
kommen in dem Flussgebiete der Schwarza habe ich ebenfalls trotz des mehr
maligen Besuches der betreffenden Localitäten nicht finden können. C z jz e k  gibt 
vorzugsweise zwei aus mehreren Partien bestehende Vorkommen von Sandsteinen 
an. Das südlichere beginnt beim „Trauchbauer“ —  nordwestlich von Schwarzau 
und erhält seine östliche Fortsetzung in zwei kleinen Partien am Eingänge in’s 
Freudenthal —  nördlich und „am Katzenbach“ —  nordöstlich von Schwarzau. 
Diese Sandsteine hängen mit jenen zusammen, die noch weiter östlich „am 
Hintergschaid“, d. i. dem Sattel zwischen Win.se- und Hutberg —  ostnordöstlich 
von Schwarzau zu Tage treten nnd in östlicher Richtung auf eine grössere Strecke
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zu verfolgen sind. Das nördlichere der beiden von C z jz e k  angegebenen Vor
kommen geht in einer Linie zu Tage, die mehr weniger einer nach Nordost offenen 
Ellipse gleicht. Innerhalb dieser Ausbisslinie liegt die Ortschaft Rohr. Zur 
näheren Bezeichnung des Umfanges der Ausbisslinie sollen folgende Punkte 
genannt sein: „Reinthal“ —  nordnordöstlich, „im Gseel“ —  nordwestlich, „in 
der Grill“ —  westsüdwestlich, „am Nest“ und bei „Unter-Haraseben“ im 
Schwarzathale — südwestlich, Zachhof (südlich und östlich davon) —  südlich, 
„auf der W iese“ und im Reingraben —  östlich von  R o h r. Als besonders erwäh- 
nenswerth ist die letztgenannte Localität zu bezeichnen, an welcher die Herren 
C z jz e k  und S t u r  schon im Jahre 1851 die Schiefer, mit Halobia *) entdeckten, 
welche, wie oben bereits erwähnt, Reingrabener Schiefer genannt wurden. 
Herr S t u r  besuchte diese Localität auch im Laufe des Sommers 1863 und hat 
auf der geologischen Aufnahmskarte eine kleine Partie Reingrabener Schiefer aus
geschieden, die von grauen Dolomiten unterlagert und von Kalken mit Petrefacten 
der Raibler Schichten (Pecten filosus)  unmittelbar überdeckt wird. Die Liegend- 
Dolomite der Reingrabener Schiefer entsprechen bei sonst ungestörter Lagerung 
dem Horizonte der Gösslinger Schichten.

Ausser im Reingrahen ist mir auf keinem anderen Punkte das Auftreten von 
Gösslinger Schichten bekannt geworden; wohl aber konnte ich bei den Nesthäu
sern am rechten Gehänge des Schwarzathaies Raibler Schichten finden, in deren 
nächster Nähe C z jz e k  einen Lunzer Sandstein zu Tage gehend anzeigt. — Ueber 
die Lagerung dieser Sandsteinvorkommnisse ässt sich eben so wenig Bestimmtes 
sagen, als bei den unter 3 geschilderten. W V -1 aber ist auch hier das Vorhanden
sein der Raibler Schichten über den Lunzer Schichten constatirt und kann ange
nommen werden, dass alle das Terrain des W assergebietes der Schwarza einneh
menden Dolomite, vielleicht mit Ausnahme der kleinen Partie im Liegenden der 
Schiefer vom Reingraben sichere Hangendschichten der Lunzer Schichten, d. i. 
Opponitzer Dolomite sind.

Die in den älteren Aufnahmskarten in der nächsten Umgebung des Dorfes 
Schwarzau als Keuper- (Lunzer) Sandsteine ausgeschiedenen Partien, so im 
Falkenstein, nordöstlich von Schwarzau u. a. a. Orten, sind nach meinem Dafür
halten jüngere Gebilde und stehen im Zusammenhange mit den daselbst verbrei
teten Gosaubildungen.

Die bis je tz t aufgezähltcn Vorkommnisse von Lunzer Schichten im Dolomit
gebiete sind als nicht kohlcnlühreud bekannt. Iin Nachstehenden folgen nun die
jenigen Lunzer Schichten-Vorkomnmisse, die in ihrer Verbreitung an die Göss
linger Schichten des Mittelgebirges gebunden sind und diese auf südlicher Seite 
überlagern.

An den meisten Punkten dieser Vorkommen sind Kohlenflötze bekannt, an 
mehreren Orten waren sie Gegenstand bergmännischer Arbeit und Gewinnung. 
Das westlichste dieser Vorkommen beginnt:

S. Südwestlich von Annaberg, „in der Schmelz“ und zwar am linken Gra
bengehänge, zieht sich in südlicher Richtung in einer Breite von circa 150 Klaf
ter durch den Säbelgraben bis auf den Säbel und lässt sich längs des beim 
„Eisernen Löffel“ nach Südost abzweigenden kleinen Seitengrabcns in südöst
licher Richtung auf circa 300 Klafter verfolgen. Vom Säbel aus setzen die Lunzer 
Schichten in östlicher Richtung bis auf die zwischen Pichleralpc und W irthsalpc

' )  F r. R itte r v. H a u e r ,  G liederung de r T rias u. s. w. die Ilalobia u u rd c  nat'hlrfigiieh von 
Herrn D. S t u r  H. Haueri genannt. Siehe S t u r 's  MiUüeilung „die geologische K arte der 
nordöstlichen Alpen“. XV. Band des Jah rbuches de r k. k. geologischen R eichsanstalt.
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gelegene Einsenkung, wo sie sich allmählich verlieren. Die Gesteine sind meist 
Sandsteine und Sandsteinschiefer mit dem petrographischen Charakter der Lun
zer Sandsteine; an manchen Punkten jedoch erinnern die Sandsteinschiefer wegen 
ihres grösseren Glimmergehaltes sehr an die W erfener Schiefer und sind mit die
sen in früherer Zeit auch verwechselt worden. Eigentliche Schieferthone finden 
sich am W ege von „Säbel“ zum „Eisernen Löffel“ und in dem Seitengraben 
südöstlich vom Eisernen Löffel. In letzterem gehen an mehreren Stellen des lin
ken Bachufers schwarze Schieferthone zu Tage, die ein Verflächen nach Siidwest 
unter 30— 40 Graden besitzen; an einer Stelle beisst ein in Schieferthonen ge
bettetes 1 y s Zoll mäcl^iges Kohlenflötz aus. Daselbst bestehen zwei Stollen, die 
auf Kohlenausbissen angeschlagen wurden. Auf den Halden dieser Stollen wurden 
undeutliche Pflanzenreste, darunter ein Pterophyllum longifolium't gefunden. 
Näheres über die Bergbaue ist in M. V. L ip o ld 's  „das Kohlengebiet in den nord
östlichen Alpen.“ Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt, XV. Bd., Nr. 1 , pag. 120, 
enthalten.

Ausser den oben erwähnten Eutblössungeu findet man noch auf der Nord
seite der zwischen W irths- und Pichler-Alpe gelegenen Gchirgseinsenkung graue 
Sandsteinschiefer mit dunklen Flecken, welche nach Osten, und graue glimmerigc 
Sandsteine bei den Häusern „am Säbel“, die nach Nordosten verflächen.

Dieses Vorkommen von Lunzer Schichten erscheint mitten in einer Mulde, 
deren nördlicher, östlicher und südlicher Rand von den bereits geschilderten 
W erfener Schichten gebildet wird, und welche Mulde nach W esten hin offen ist. 
Das Innere dieser Mulde ist mit Guttensteiner Schichten, Gösslinger Schichten 
und den in Rede stehenden Lunzer Schichten ausgefüllt, und diese letzteren bil
den gleichzeitig das oberste Glied der Ausfüllungsmasse der oberwähnten Mulde.

Die Liegendschichten der Lunzer Schichten sind die Gösslinger Schichten 
des Moserkogels, des Hochecks —  südsüdwestlich von Annaberg, und des Nord
abhanges der Pichler-Alpe. Hangendschichten fehlen. Figur S gibt einen Durch
schnitt vom Gross-Lassingthale in südöstlicher Richtung auf den Hüttenboden, aus 
dem die geschilderten Lagcrungsverhältnisse deutlich ersichtlich sind.

6 . Das Vorkommen von Lunzer Schichten auf der westlichen und nördlichen 
Abdachung des Türnitzer Högerkogels. Es konnte im Gurgelbachgraben und im 
Högerbachgraben —  südsüdöstlich von Türnitz, im Weissenbachthal —  südöstlich 
und im Eibenthalgraben —  ostsüdöstlich von dem genannten Marktflecken in deut
lichen Entblössungen oder in Geschieben zu Tage beobachtet werden. Auf der 
geologischen Karte ist dieses Vorkommen als ein schmaler Zug dargestellt, der bei 
„Fischbach“ —  nördlich von St. Egidy —  beginnt, anfangs in fast nördlicher Rich
tung bis in den Gurgelbachgraben und von hier aus in vorwiegend nördlicher 
Richtung über „Hcgcrbeck“ längs des westlichen und nördlichen Abfalles des 
Türnitzer Högerkogels fortsefzt» um sich nördlich von der Spitze des genannten 
Berges allmählich auszuspitzen.

Sehr deutlich finden sich die Gesteinsschichten dieses Vorkommens imHöger- 
bachgraben, einem kleinen bei „Gugelhol“ nach Nord abzweigenden Seitengraben 
des Gurgelbachgrabens entblösst. Die Unterlage bilden schwarze und dunkelgrauc 
Dolomite, Gösslinger Schichten, welchc nördlich vom Hause Hegerbeck an der 
Bachstätte anstehen, und ein Fallen nach Stunde 5 (0 .1 5 °  N.) besitzen. Darüber 
folgen in concordanter Auflagerung Sandsteinschiefer und feinkörnige Sandsteine 
von grauer Farbe und mehr im Hangenden Schieferthone mit Einlagerungen eines 
schwarzen, festen, sehr schwefelkiesreichen Sandsteines von hohem specifischen 
Gewichte. In einer Mächtigkeit von circa 8 Klafter werden die Schiefer und Sand
steine durch ein nach W esten fallendes, also ihrem Verflachen widersinnisches
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Blatt abgeschuitten. Im Hangenden folgen zunächst lichtgraue, kurzklüftige uud 
ungeschichtete Dolomite (Opponitzer Schichten), die allmählig in deutlich ge
schichtete Gesteine übergehen und ein Verflachen nach Stunde S (0 .1 5 °  N.) unter 
40 Graden zeigen. Ueber die Lagerung gibt ein Profil, welches in der Richtung 
durch den Türnitzer Högerkogel geführt und in Fig. 15 dargestellt ist, genügen
den Aufschluss. Petrefacten wurden aus den Sandsteinen und Schiefern keine, 
wohl aber an der Grenze der Sandsteine gegen den Hangend-Dolomit in einem 
grösseren losen Stücke eines Kalkes gefunden. Die Petrefacten, darunter Pecten 
filosus, gehören den Raibler Schichten an , und berechtigen zur Annahme, die 
Sandsteine und Schiefer zu den Lunzer Schichten zu rechnen, für welche An
nahme auch der petrographisclie Charakter der Gesteine und die übrigen Lage
rungsverhältnisse sprechen.

Fig. 15.

TiU'oitzer Uoger
lleg e rb cck  1778' kogel 4329 ' E ibeo thal K rä u te rb a c h g r■

SW W . NW .
1. G össlinger D olom ite. 2 . Lunzer S c h ich te n . 3 a  R aib le r Schiohten- 3 . O ppon itzer D olom ite.

4. Köbseoer Scbicbteu.
M aassstab i Zoll =  1000 K lafter ( i  7 2000).

7. Nach längerer Unterbrechung treten wieder bei „W aschhof“ — nordöst
lich von Hohenberg —  Lunzer Schichten, jedoch in sehr beschränkter Ausdeh
nung, auf. Es sind Sandsteine mit dem gewöhnlichen Habitus der Lunzer Sand
steine, die auf lichtgrauen Dolomiten liegen und von solchen wieder bedeckt 
werden. Dieses Vorkommen deutet auf einen Znsammenhang des unter 6. be
schriebenen Sandsteinzuges mit demjenigen hin, welcher 8. östlich von „W eis- 
senbach“ (Hallbach-Thal, SSO. Klein-Zell) beginnt und längs des nördlichen 
Abhanges des Jochartberges, zunächst in östlicher Richtung bis „Mühlleiten“ , 
von hier aus aber in nördlicher Richtung über die Höhen „am Rad“ durch 
den Gätenbachgraben und über „Mühlegg“ bis nach „Reinthal“ —  östlich von 
Klein-Zell — sich erstreckt. Anfangs nur in einer Breite von wenigen Klaftern über 
Tags entwickelt, gewinnt dieses Vorkommen allmählig mehr an Ausdehnung und 
gelangt zwischen den Höhen „am Rad“ und „Miihlegg“, speciell aber im Gäteu- 
bachgraben zu grösser Oberflächenverbreitung. In gleicher W eise wie die Aon- 
schiefer setzen auch die Lunzer Schichten bei „Reinthal“ über die Grucken in 
den Schnaidgraben, und ziehen einerseits über den Sattel zwischen Schnaid- und 
Eselbachgraben (L echner, südlich vou Ramsau) in den letzteren und durch die
sen in den Gaupmanngraben, wo sie bei „Gaupmannhof“ noch anstehend zu fin
den sind; andererseits stellen die Lunzer Schichten am Grunde und zu beiden 
Seiten des Thaies bei Ramsau an, und lassen sich von Ramsau in südlicher Rich
tung längs des Ramsauthales und Gaupmanugrabens bis „Fussbäck“ verfolgen, 
dabei grösstentheils den unteren Theil des linken Thalgehänges von der Thalsohle 
au einnehmend.

Eine kleine isolirle Partie von Lunzer Schichten findet sich bei „Ober-Hohen
berg“ , fast westlich von Ramsau, auf Aonschiefer gelagert, gewiss nur die Reste
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eines durch Denundation zerstörten, einst weiter verbreiteten Sandsteinvor
kommens.

Die nun in ihrer geographischen Verbreitung geschilderten Lunzer Schichten 
der Umgebungen von Klein-Zell und Ramsau sind durch die vollkommene Entwick
lung ihrer einzelnen Etagen ausgezeichnet. Die tiefsten Lagen bilden mergelige, 
meist lichtbraune oder graugrüne Schieler, dünn und deutlich geschichtet, mit 
vielen und grossentheils wohlerhaltenen Exemplaren der Halobia Haueri S tu r  
und Posidonomya sp. auf den Schichtflächen. Es sind die Rcingrabener 
Schieler.

Ihre Mächtigkeit beträgt 3 — 6 Fuss. Ihr Liegendes bilden die Schiefer mit 
Amm. und Posidonomya Wengensis und wo diese fehlen, die horsteinführenden 
knolligen Gösslingerkalke mit Halobia Lommeli. Ueber den Rcingrabener Schiefern 
folgt an mehreren Punkten eine nur etliche Fuss mächtige Schichte eines grauen 
Sandsteinschiefers mit schwarzen F lecken, welche von verkohlten Pflanzentheil- 
chen herzurühren scheinen. Darüber liegt der Hauptsandstein. An folgenden Loca- 
litäten sind die Reingrabener Schiefer in so eben geschilderter W eise zu Tage 
entwickelt:

a )  Im Gätenbachgraben, zwischen den Häusern „Schreiuhauer“ , „Pfanlhof“ 
und „Sperlhof“ zu beiden Seiten des Grabens. Das Einfallen der Schiefer ist da
selbst wie das ihrer Liegendschichten, hier Aonschiefer, ein südöstliches unter 
30 Graden.

b )  An der Mündung des Schnaidgrabens in das Ramsauthal, im Hohlwege. 
Die Gösslinger Kalke nehmen daselbst das linke Grabengehänge ein und verflachen 
nach 0 . unter 30 Graden. Das rechte Gehänge von der Bachsohle bis zur link
seitigen Böschung des Hohlweges zeigt keine Entblössung, sondern ist mit Vege
tation dicht bewachsen. Im Hohlwege selbst sind die Reingrabener Schiefer im 
aufgelösten Zustande zu Tage entblösst, und werden von grauen, schwarzgefleck
ten Sandsteinschiefern zunächst überlagert. Petrefacten an dieser Localität sind 
selten und schwer aus den im hohen Grade verwitterten Schiefern zu erhalten. 
Der Raum zwischen Bachstätte und Hohlweg entspricht beiläufig der Mächtigkeit 
der Aonschiefer, wie sie anderwärts so „am Rad“ u. a. a. Orten beobachtet wer
den konnte, und mögen wohl in diesem Raume die zu Tage fehlenden Aonschiefer 
und wahrscheinlich auch die unteren petrefactenreicheren Schichten des Reingra
bener Schiefers enthalten sein.

c) Endlich eine dritte Localität, an welcher die Reingrabener Schiefer 
beobachtet werden können, ist südlich hinter Ramsau ain „Hammerbüchl“. Die 
daselbst isolirt auftauchende Partie von Gösslinger Kalken und Aonschiefern hat in 
Folge der bei ihrer Emporhebung mit verbunden gewesenen Störungen eine wel
lige Lagerung angenommen, welche bereits in Fig. 13 dargestellt wurde. Auf den 
Kalkschiefern mit Amm. Aon liegen concordant die Reingrabener Schiefer in einer 
Mächtigkeit von 3— 4 Fuss und folgen diese letzteren der welligen Lagerung der 
ersteren.

Die Hauptmasse der in den Umgebungen Klein-Zell und Ramsau verbreiteten 
Lunzer Schichten besteht aus feinkörnigen grauenSandsteinen, dem Hauptsandsteine. 
Dieser findet sich mchrerorts entblösst und zeigt in der Nähe seiner Liegend
schichten (Reingrabener Schiefer oder Gösslinger Schichten) immer e in , einer 
concordanten Ueberlagerung entsprechendes Streichen und Verflächen. Die auf 
anderen Punkten als Einlagerungen im Hauptsandsteine gefundenen Reingrabener 
Schiefer konnten hier nirgends entdeckt werden,

Alle die in den genannten Umgebungen bekannt gewordenen Kohlenvor
kommen und Ausbisse, sowie die auf diese ehedem bestandenen Berg- und Schürf-
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baue *) befinden sieh nahe an der Grenze der Lunzer Schichten zu ihren Hangend
schichten, den Opponitzer, respective Raibler Schichten, daher wohl angenommen 
werden kann , dass die die Kohlenflötze führenden Schieferthone nahe dem 
Hangendkalke gelagert sind. Die Halden dieser bereits verfallenen Berg- und 
Schurfbaue allein geben einen Aufschluss über den petrographischen C harak ter, 
der die Kohlenflötze begleitenden Gesteine. Es sind dunkelgraue bis schwarze 
Schieferthone mit undeutlichen Pflanzenresten. Bestimmbare Fossilreste wurden 
nicht gefunden. Unmittelbar unter den Raibler Schichten liegt ein grauer fein
körniger, etwas kalkiger Sandstein, der dem Hangendsandsteine in den Lunzer 
Schichten entspricht. Der geringen horizontalen Entfernung des Hangendkalkes 
von dem kohlenflötzftihrenden Niveau und der flachen Schichtenlage (2 0  bis 
30 Grade) zu Folge dürfte die Mächtigkeit des Hangendsandsteines kaum mehr 
als 6 Klafter betragen.

W ährend die Reingrabencr Schiefer und der Hauptsandstein hauptsächlich 
im westlichen Theile der Verbreitung der Lunzer Schichten im Gätenbach- und 
Schnaidgraben entwickelt sind, findet sich der Hangendsandstein und die unter 
demselben liegende kohlenflötzführende Schieferzone im Eselsbach-, Gaupmann- 
und Sulzbachgraben und in dem zwischen der Mündung des Gaupmanngrabens 
in's Thal und dem Orte Ramsau gelegenen Theile des Ramsauthales, endlich noch 
in dem von Ramsau nach N. abzweigenden Seitengraben.

Die in den Figuren 12 und 13 dargestellten zwei Durchschnitte geben ein 
Bild über die Lagerungsverhältnisse der Lunzer Schichten in den Umgebungen von 
Klein-Zell und Ramsau. Zur Vervollständigung seien noch die in den nachstehen
den zwei Figuren 16 und 17 dargestellten Profile heigefiigt.

B oaoleilen- W egaebaid  im 
b e rg  S chnaidgraben .

Fig. 16.

H o lh e ttin b erg
S a lz-  RamfBQ- 
baeb Ibal

S 1

S. 80* W. N. 800 0 .

Fig. 17.

G e re rb o rg  L e fh n e r  S fid licb tr  V orberg de« R o llu te ia  Hofer im  B am iauthale

s. »o» w. N ■ 500 °*
1. t io a ilin g e r  S ch ich ten . 2 . S ch iefer m it AmmoniUs Aon und fU iD graheaf> r S ch iefer. 3 . L n o te r  S ch ich ten .

4 . O p p o iitz e r  (F a ib le r )  K alke. S. O ppon itzer D olom ite, f  K ohlenvorkom m en.
M aassatah 1 Zoll =  600 K lafte r ( i  : 5 7600).

Der Durchschnitt in Fig. 16 ist von der östlichen Abdachung des Sonnleiten- 
berges quer durch den Schnaidgraben über die Spitze des Rothsteinberges

5)  L i p o i d ,  „Das Kohlengebiet de r nordöstlichen A lpen“. Jahrbuch  der k .  k .  geologischen 
fti‘ichs»nslalt. XV, 1, p. 68.
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südlich von Ramsau und durch das Ramsauthal geführt. Mau sieht daraus, dass 
das Ramsauthal ein Spaltungsthal is t, an dessen Grunde die Lunzer Schichten in 
Folge einer wellenförmigen Erhebung zu Tage treten. Der östlich vom Ramsau- 
tliale zu diesem parallel laufende Schnaidgrabcn ist hingegen das Product einer 

.Erosion. In Fig. 17 , welche einen Durchschnitt vom Ramsauthale in südwest
licher Richtung über den südlichen Vorberg des Rothsteinberges auf den Lechner 
Sattel (zwischen Sclmaid- und Esclbachgraben) versinnlicht, erscheint die wellen
förmige Erhebung der Lunzer Schichten zweimal, einmal im Ramsauthale, wie in 
Fig. 16, das zweite Mal am Lechner Sattel.

9. Zwischen Ramsau und „Bernthal“ südlich von Kaunberg fehlen die 
Lunzer Schichten und sind auch deren Liegendschichten, die Gösslinger Schichten 
nirgends nachzuweisen. Erst bei „Bernthal“, am Nordfusse des Bodenleit-Riegel 
treten zwischen zwei petrographisch nicht zu unterscheidenden Dolomiten Sand
steine zu Tage, die petrographisch genau den Lunzer Sandsteinen entsprechen, 
und sich in einer Breite von 30— 40 Klafter nach 0 . hin über den Steinbach

graben auf etwa 800— 1000 Klafter verfolgen lassen. Die im Liegenden dieser 
Sandsteine befindlichen Dolomite wurden als Gösslinger Schichten ausgeschieden, 
um so m ehr, als sie von Guttensteiner und sicheren W erfener Schichten unter
lagert werden. Petrefacten tonnten weder in den Sandsteinen, noch in den 
Dolomiten gefunden werden. W ohl aber sind Spuren von Kohlenflötzen in den 
ersteren bekannt. (Siehe M. V. L i p o i d ,  Kohlengebiet der nordöstlichen Alpen, 
XV. Band, 1, des Jahrbuches der k. k. geologischen Reichsanstalt, pag. 67 .)

b j  D ie  L u n z e r  S c  h i e b t  e n ,  w e l c h e  in i h r e r  V e r b r e i t u n g  a n  d a s  
A u f t r e t e n  d e r  d i e  W e r f e n e r  S c h i c h t e n  n o r d s e i t s  b e g l e i t e n d e n  
G ö s s l i n g e r  S c h i c h t e n  g e b u n d e n  s i nd.  Hieher gehören: 1. Der Zug von 
Lunzer Schichten, welcher im Erlafthale und zwar auf dessen oberem rechten 
Gehänge am sogenannten Pflanzsteig beginnt, und in östlicher Richtung in einer 
durchschnittlichen Breite von 500 Fuss über „Unter-Gössing“ die Tonibauer 
Alpe (Hiesel im Reit-Alpe) und den Schcibserboden fortsetzt. Die Lunzer Schich
ten folgen dabei den Gösslinger Schichten und sind weiters längs des Südabhanges 
des Stadlberges in den Thaunbachgraben und von hier bis nach „Oedhof“ im 
Türnitzthale zu verfolgen, dabei die zwischen den Gruberkogel und Annaberg 
gelegene flache Einsenkung einnehmend. Von „Oedhof“ kennt man die Lunzer 
Schichten noch bis auf die Weisshof-Alpe und den Oedwald. Die Gesteine, die in 
diesem Zuge die Lunzer Schichten repräsentiren, sind fast ausschliesslich Sand
steine, die nur auf wenigen Punkten deutlich entblösst gefunden wurden. W eder 
die Reingrabener Schiefer noch andere ein bestimmtes Niveau der Lunzer 
Schichten bezeichnende Gesteine oder Fossilreste konnten daselbst entdeckt 
werden.

Die Lagerungsverliältnisse betreffend erscheinen die Lunzer Schichten 
zunächst im Erlafthale in der unmittelbaren Aufeinanderfolge der Formations
glieder von den W erfener Schichten aufwärts. Das Einfallen der Schichten ist ein 
nördliches. W eiter östlich, im Annabachgraben und am W ege nach Puchenstuben, 
zwischen den „Reithäusern“ und dem „Annakreuze“ ist die Lagerung eine andere 
und wurde bereits durch ein Profil in Fig. 9 dargcstellt.

Die Gösslinger Schichten, welche hier nach S. unter 30 Graden verflächen, 
werden nördlich von Sandsteinen begleitet, die beim Annakreuz und am Scheib- 
serboden zu Tage treten, nirgends eine deutliche Schichtung wahrnehmen lassen 
und in N. von grauen Kalken und Dolomiten begrenzt werden, die ein flaches 
Fallen nach N. besitzen, oder deren Schichten stellenweise horizontal liegen. 
Aehnlichc Durchschnittc ergeben sich durch den Kochpüchlergraben und die süd-
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liehe Abdachung des Stadlberges. Im Thaunbachgraben —  nordwestlich von 
Annaberg —  sieht man zwischen den Häusern „Schanerreith“ und „vor dem W ald“ 
Sandsteine mit Kalkschiefer wechsellagern, die ihrer Petrefactenführung nach 
den Raiblcr Schichten entsprechen, in zwei Richtungen von einander abfallen, 
nämlich nach N. und S. verflächen und solcher Art einen Schichtenbug oder 
Bruch mit der convexen Seite nach oben andeuten. Endlich bei „Oedhof“ ver
flächen Gösslinger, Lunzer und Opponitzer Schichten nach S. unter 35— 55 Graden 
und ist die Reihenfolge dieser drei Sehichtencomplexe eine gegenüber dem 
Formationsschema ganz verkehrte, zu oberst die Gösslinger Schichten, denen nach 
unten die Lunzer und Opponitzer Schichten folgen.

Als Grund dieser abnormen Lagerung, die auf eine verhältnissmässig grosse 
Erstreckung constant wahrzunehmen ist, lassen sich wohl Umkippungen annehmen, 
die zur Zeit der Hebung der W erfener Schichten stattgefunden haben mögen. Ob 
diese Umkippungen so einfacher Natur gewesen sind, wie sie etwa die Fig. 9 
(S. 479 [2 9 ]) versinnlicht, oder ob ein Ueberneigen der ganzen Sattelbildung 
stattgefunden habe, lässt sich schwer entscheiden. Beide Annahmen haben gleich 
viel für und dagegen und es scheint am g e ra te n s te n , eine W ahl zwischen beiden 
dahin gestellt sein zu lassen und sich einfach mit der nackten Thatsache zu 
begnügen.

2. Im Zusammenhange mit dem so eben geschilderten Zuge von Lunzer 
Schichten stehen zwei Ablagerungen, wovon die eine bei der Hiesel im Reit-Alpe 
von dem oberwähnten Zuge in nördlicher Richtung abzweigt, durch das W iesen
loch über „Ober-Gössing“ fortsetzt und sich in westlicher Richtung bis in die 
Fuchslucken erstreckt, wo sie sich wieder mit den Lunzer Schichten des unter 1. 
beschriebenen Zuges nördlich vom Erlafboden verbindet. Die dazwischen gelager
ten Kalke sind Opponitzer Kalke, unter welchen möglicherweise die Sandsteine 
des in Rede stehenden Vorkommens mit denen imAnnabachgraben Zusammenhängen 
dürften. W estlich von „Ober-Gössing“ besitzen die daselbst zu Tage anstehenden 
Lunzer Sandsteine ein nördliches Einfallen unter 30 Graden, in den ehemals 
betriebenen Schurfbauen auf derTonibauer-Alpe ») verflächten das 2 Fuss mächtige 
Kohlenflötz und die dasselbe begleitenden Schieferthone nach Stunde 14 (S. 30° 
W .). In diesen bereits verbrochenen Bauen kannte man das Vorkommen der für 
den Horizont der Lunzer Schichten charakteristischen Pflanzenrestea) : Equisetites 
columnaris, Pterophyllum longifolium etc.

Die Zweite der in Rede stehenden Sandsteinablagerungen beginnt nordöstlich 
vom Annakreuze, nördlich von W ienerbruck, und hängt daselbst mit den Sandstei
nen am Scheibserboden zusammen. In nördlicher Richtung lässt sie sich längs der 
zwischen Ameiskogel und dem Hochstadlberg gelegenen Einsenkung auf die Höhe 
beim „Reitseppen“ verfolgen, setzt dann über den Sattel in 's Sauthal —  südlich 
von Puchenstuben, und breitet sich an dessen Grunde und Gehängen in einer 
grösseren Fläche aus. Im N. hängt dieses Vorkommen mit dem im Nattersbach- 
graben zusammen. In westlicher Richtung erstreckt es sich über Puchenstuben 
durch das Trieflingbachthal bis nahe an die Erlaf. Zwei kleine Partien Lunzer 
Sandsteine bei „Unter-“ und „Hoch-Berenek“ —  östlich von Gaming vermitteln 
den Zusammenhang der Sandsteine im Trieflingbachthale mit jenen der Umgebung 
von Gaming.

J)  L i p o i d .  „Das Kohlengebiet in den nordöstlichen Alpen“, Jah rbuch  de r k. k. geologi
schen R eichsanstalt, XV. Bd., Nr. 1 , pag. 120.
H a i d i n g e r .  Geologische Beobachtungen in den öste rr. Alpen, B erichte über Mitthei
lungen von Freunden der Naturw issenschaften. III. S.

K. k . geo lo g isch e  R eichaanstalt. 15. Band. 1665. (V. Heft« 64
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Der gänzliche Mangel an Aufschlüssen, GestcinscntblÖssungen, Fossilresten
u. dgl. m. lässt eine Beschreibung der Lagcrungsyerhällnisse nicht zu. Es genüge 
daher das, was über die geographische-Verbreitung der in Rede stehenden Lunzer 
Schichten gesagt wurde. Ueber die die Sandsteine ringsum begrenzenden Kalke 
wird weiter unten ausführlich die Rede sein.

3. Die Lunzer Schichten, welche in ihrer Verbreitung an das Vorkommen 
der Gösslinger Schichten zwischen dem Schwarzenbachgraben und Türnitz 
gebunden sind, beginnen in der Steinrotte, südwestlich vom Orte Schwarzen
bach und ziehen in östlicher Richtung bis in den Schwarzenbachgraben, in dessen 
hintersten Partien und Seitengräben sie zu einer grösseren Oherflächenvcrbreitung 
gelangen. Ihre weitere östliche Fortsetzung finden sie längs des westlichen und 
nördlichen Fusses der Zeisenbachmauer und des Schlöglberges über das Gschad—  
südöstlich von Schwarzenbach, die „Bergwcrkshäuseln“ und die Bauernhäuser 
„Hafnerthal“ und „Holzer“ —  westlich vom Markte Türnitz. Beim Hause „Glas
berger“ gelangen die Lunzer Schichten in's Türnitzlhal, an dessen Grunde und 
Gehängen sie bis vor Tiirnitz gefunden werden.

Die östliche Fortsetzung dieses Sandsteinzuges zieht durch den Salzbach
graben —  nordwestlich, nördlich und nordöstlich von Türnitz, und liegt so wie 
der mittlere Theil desselben bereits im Aufnahmsterrain des Herrn k. k. Bcrg- 
rathes M. v. L i p o i d .

Von dem in seiner geographischen Verbreitung so eben geschilderten Sand
steinzuge zweigen östlich von Tiirnitz zwei kleine Vorkommen von Lunzer 
Schichten nach SO. ab, wovon das eine durch den südlicheren der beiden zwischen 
dem Türnitz- und dem Traiscnthale gelegenen Seitengräben bis zu den „Berger
häusern“, das andere in den nördlicheren der genannten zwei Seitengräben bis 
östlich vor „Scppel am Reit“ sich erstreckt. Mit diesem letzteren dürften die 
Sandsteine in Zusammenhang stehen, welche vom „Seppel im Reit“ in einem 
Bogen nach „Presthof“ in's Türnitzthal ziehen und sich daselbst mit dem 
Hauptzuge der Lunzer Schichten zwischen „Presthof“ und „Glasberger“ ver
binden.

W ieder ist es der Ilauptsandstcin, ein grauer feinkörniger, im unverwitterten 
Zustande seh r fester und dickschichtiger Sandstein, welcher die Hauptmasse der 
Lunzer Schichten daselbst bildet. Die Reingraben-Schiefcr sind an einer Stelle, 
nämlich bei der „Hammerschmiede“ —  westlich von Türnitz —  am rechten Bach
ufer entblösst. Es sind dunkelgraue Schieferthone von dünner Schichtung mit 
Halobia Haueri, Posidonomya sp. und Amm. floridus, welche hier als Einlage
rungen im Hauptsamisteine entwickelt sind. Durch ihre dunkle Färbung unter
scheiden sie sich von den lichtbraunen Reingrabener Schiefern, welche in der 
Umgebung von Ramsau unmittelbar auf den Aonschiefern der Gösslinger Schich
ten lagern, in der Umgebung von Tiirnitz jedoch nirgends gefunden werden 
konnten. Es mag hier noch bemerkt werden, dass der Am. floridus aus den 
Reingrabener Schiefern von Ramsau nicht bekannt ist, und einem etwas höhere'n 
Niveau anzugehören scheint, als diese einnchmen.

In den Reingrabener Schiefern bei der Hammerschmiede finden sich '/ a— 1 
Zoll starke Bänder eines grauen mit weissen Kalkspalhadern durchzogenen Kalkes 
eingelagert, welcher Posidonomya sp. und den Amm. floridus in besonders deut
lichen Exemplaren enthält. Dieses Gestein ähnelt sehr dem Bleiberger Muschel
marmor, und zeigen manche Stücke davon den für diesen charakteristischen Perl
mutterglanz, welcher auch hier (bei der Hammerschmiede) von Bruchstücken der 
Ammonitenschalcn herzurühren scheint. Es entspricht auch durch seine Petre- 
factenführung dieses Gestein vollkommen dem Bleiberger Muschelmarmor und es
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ist gewiss interessant, diesen Horizont in den Süd- und Nordalpen sogar mit 
petrographischen Ähnlichkeiten entwickelt zu wissen.

Unter den Sandsteinen mit den Einlagerungen der Reingrabener Schiefer bei 
der „Hammerschmiede“ liegen die wellig gelagerten Gösslinger Schichten m it 
Halobia Lommeli. Ueber den Lunzer Schichten folgen hier in Folge eines Auf
bruches wieder die Gösslinger Schichtcn, also im scheinbaren Hangenden jener.

Die Sandsteine folgen den W indungen und Wellenbildungen ihrer Liegend
kalke, und besitzen eine Hauptfallrichtung nach S. unter sehr verschiedenen Ein
fallwinkeln. Fig. 10 und 11 (S. 480 [30] und 481 [3 1 ]) stellen die Lagerung 
der Lunzer Schichten und ihrer Liegendgesteine bei der Hammerschmiede dar.

Am linken Gehänge des Türnitzthalcs, beim „Glasberger“, nördlich von der 
„Steinbachmühlc“ , und nördlich vom „Soldatenmichel“ zeigen die zu Tage 
anstehenden Lunzer Schichten ein nordöstliches, nördliches und nordwestliches 
Einfallcn unter 15— 30 Graden. Unter ihnen liegen die Gösslinger Schichten, 
über ihnen folgen in nördlicher Richtung mit concordanter Ueberlagerung die 
Raibler (Opponitzer) Schichten. Dieselbe Lagerung besitzen die Sandsteine, 
welche in dem Hintergründe des Schwarzenbachgrabens, südlich vom Orte 
Schwarzenbach, verbreitet sind.

Die Liegendschichten sind hier die von der „hölzernen Kirche“ nach NO. 
über „W aldbauer“ zur Zciscnbachmauer streichenden Gösslinger Schichten, 
welche nach NW. unter 15— 30 Grade verflächen. Die Hangendschichten sind 
wieder Raibler Schichten.

Endlich die Lunzer Schichtcn bei „Spitteberg“ und „Seppel im Reit“ , und 
jene zwischen „Antliof“ und den „Bergerhäusern“ —  südwestlich von Türnitz 
bilden die Decke der hier doppelt muldenförmig gelagerten Gösslinger Schichten, 
und ist die Lagerung aus Fig. 11 ersichtlich.

Von Kohlenvorkommen kennt man in dem in Rede stehenden Zuge von 
Lunzer Schichten wenig. Wohl bestanden bei „Glasberger“ —  westlich von 
Türnitz —  und im Sulzbachgrabcn —  nordwestlich von dem genannten Markt
flecken einige bereits verbrochene Schurfbaue *), auf deren Halden in den Sand
steinschiefern und Schieferthonen undeutliche Pflanzenreste, jedoch keine der für 
den Horizont der Lunzer Schichten charakteristischen Leitfossilien gefunden 
wurden.

4. Die isolirten Vorkommnisse von Lunzer Schichten, welche im Fasching- 
graben —  nordwestlich von Lehenrott, im Rempelgraben —  südöstlich von Frei
land, auf der nordöstlichen Abdachung des Muckenkogels —  östlich von „Neuhof“ 
und endlich auf der südöstlichen Abdachung der Reissalpc und des Staffkogels —  
südwestlich von Klein-Zell in einer meist sehr geringen Verbreitung zu Tage gehen, 
besitzen alle dieselbe Lagerung, wie die Lunzer Schichten bei und westlich von 
Türnitz. Ihre Liegendschichten sind die die W erfener Schichten nordseits beglei
tenden Gösslinger Schichten, ihre Hangendschichten sind Opponitzer Schichten. 
Sie sind daher als eine unzusammenhiingende östliche Fortsetzung der Lunzer 
Schichten von Türnitz zu betrachten. —  Die Gesteine der hier zu schildernden 
Lunzer Schichtcn sind meistens Sandsteine. Die Rcingrabener Schiefer wurden 
nirgends gefunden. Von Kohlenvorkommen kennt man nur eines im Rempelgraben, 
woselbst ein Schürfstollen eine zu Tage ausbeissende Kohlenspur resultatlos 
verfolgte.

*) L ip o  h l. „Das Kohlengcbict in den nordöstlichen Alpen“, XV. Bd. Jahrbuch  de r k. k.
geologischen Reichsanstalt. Nr. 1, pag. 120.

6 4 *



802 Ludwig Herlle. [82]

Die Liegend- und Hangendschichten der in Rede stehenden Lunzer Schich
ten sind meist als Dolomite entwickelt, nur beim „Hinter-Alpner“ und auf der 
südlichen Abdachung des Staffkogels sind Kalke mit Petrefacten aus den Raibler 
Schichten gefunden worden. Fig. 18 zeigt ein Bild der Lagerung der auf der 
südlichen Abdachung der Reissalpe und des Staffikogels verbreiteten Lunzer 
Schichten und der angrenzenden Formationsglieder.

Fig. 18.

H interalpner 3 0 3 4 ' Inner-T raieenbueh 1 796 ' 2 3 6 2 ' Hackhacb 1 069 '

Ä
N W . SO.

1 . W erfen er S ch ich ten . 2 . G u lteo sle io er Sch ich ten . 3 . G össlinger S ch ich ten  (K a lb e ). 4 . L an ze r Sandstein . 

6. O ppon itzer K alke. 6. G osau-M ergcl und S ch iefer. 6 j G osan-C onglom erat.
M aaasstab 1 Zoll =  400 K lafter (1  : 3 6 000).

Das Einfallen der Schichten ist ein nordwestliches und nördliches unter ver
schiedenen meist sehr steilen Winkeln.

5. D ie  L u n z e r  S c h i c h t e n  b e i  K l e i n - Z e l l  sind die östlichen Aus
läufer der mit mehreren Unterbrechungen vom Schwarzeubachgraben über Türnitz, 
Lehenrott, Rempclgrabcn, den Muckenkogel und die Reissalpe sich erstreckenden 
Lunzer Schichten. Sie beginnen auf der südlichen Abdachung des das Hallbach- 
thal linksseitig begleitenden Gebirgszuges, beim Hause „Holz“ —  westsüdwestlich 
von Klein-Zell und ziehen sich in nordöstlicher Richtung bis „Mittermühl“ — 
nordnordöstlich vom Orte Klein-Zell, dabei grösstentheils das linke Thalgehänge 
einnehmend. Nur eine kleine Partie von Lunzer Sandsteinen findet man auch auf 
der rechten Thalseite zwischen dem „Leithner W irthshause“ — südwestlich, und 
dem Hause „Baumgarten“ —  nordnordöstlich von der Kirche. Ueber Tags zeigen 
die Lunzer Schichten mehrerorts deutliche Entblössungen. So gehen in dem vom 
Orte Klein-Zell in westsüdwestlicher Richtung nach „Salcnegg“ führenden Hohl
wege, so wie in dem bei Klein-Zell in das Hallbachtlral mündenden Schneidergraben 
Sandsteine zu Tage, welche ein Streichen nach Stunde 17— 19, und ein südliches 
Verflächen von 40— 65 Graden besitzen. Die die Lunzer Schichten in N. begren
zenden Kalke sind echte Opponitzer Muschelschichten (Raibler), verflächen in der 
unmittelbaren Nähe der Sandsteine nach S. unter 70— 80 Graden; fallen daher 
unter die Lunzer Sandsleine ein und sind scheinbar Liegendkalke dieser. Erst 
weiter nördlich stellen sich die Opponitzer Schichten saiger und gehen dann all- 
mählig in ein nördliches Verflächen über.

Die die Sandsteine im S. begleitenden Kalke überlagern die Lunzer Schich
ten mit südlichem Verflächen unter 30— 40 Graden, wie dies an Entblössungen 
„an der Au“ , südwestlich von Klein-Zell und an dem zwischen Söldbaehgrabcn und 
Salzabachgraben gelegenen Theile des rechten Hallbacbgebänges wahrzunehmen 
ist. Diese Kalke sind nur scheinbare Hangendkalke; in der Tliat gehören sie den 
Gösslinger Schichten an.
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Viel mehr Aufschlüsse über die Lagerung daselbst als durch eine obertägige 
Begehung gewinnt man durch die Befahrung der Kohlcnbergbaue bei Klein-Zell *). 
Von den drei Kohlenflötzen, welche durch den Segen-G ottesstollen, nördlich 
vom Hause „Escherbäck“ , aufgeschlossen wurden, geht eines bei 20 Klafter 
nördlich vom Mundloche des genannten Stollens zu Tage aus. In der unmittel
baren Nähe dieses Kohlcnausbisses wurden graue, knollige Kalke gefunden, 
welche Petrefacten führen. Die Petrefacten wurden von Herrn Dr. L a u b e  als zur 
S t  Cassianer Fauna gehörig bezeichnet. Noch etwas nördlicher findet man bereits 
beim Hause „Escherbäck“ Kalke mit Raibler Schichten.

Im Segen-Gottesstollen wurden die Kohlenflötze auf 34  Klafter dem Ver
flachen, und auf 60 Klafter dem Streichen nach ausgerichtet. Die Flötze zeigen 
ein unmittelbares Streichen von Stunde 17 nach Stunde 5 (W . 15° S. nach
0 . 15° N .) ein Verflächen nach S. unter 56— 65 Graden.

Im Freischurf-Unterbau —  beim „Leitner-W irthshaus“, welcher nach NW. 
angeschlagen wurde, hat man folgende Gesteinsschichten durchquert: Zunächst 
dem Mundloche und auch über Tags stehen lichtbraunc Mergelschiefer und Mergel
kalke an, in denen einige Exemplare von Posidonomyen gefunden wurden. Der dar
unter liegende graue feinkörnige und feste Sandstein verflacht nach Stunde 10— 11 
unter 33 Graden, und finden sich in ihm wiederholte Einlagerungen eines dunkel
grauen bis schwarzen Schieferthones, mit einer grossen Menge von Posidonomyen 
auf den Schichtflächen (vielleicht Posidonomya mimita?) und ausgezeichnet 
schönen Exemplaren der Halobia Haueri und des Am. floridus. Man hat also hier 
genau di« Fauna der Reingrabener Schichten, wie wir sie bereits von der Loca
lität Hammerschmiede, westlich von Türnitz, kennen gelernt haben, und der Sand
stein, in dem diese Schiefer eingelagert sind, entspricht den Haupt- oder 
Liegendsandsteinen der Lunzer Schichten. Unter diesen Sandsteinen hat man mit 
der 33 Klafter des Stollens ein Flötz mit 6 Fuss Mächtigkeit, und nach 12 Klafter 
ein zweites mit 8 Fuss angefahren. Die Schichtcn liegen daselbst flach mit 
20 Graden südlicher Neigung.

Aus all’ diesem Vorausgelasscnen ersieht man, dass man es hier wieder mit 
einer verkehrten Reihenfolge der Formationsglieder zu thun hat. Zu unterst 
Opponitzer Schichten mit Petrefacten aus der Raibler und St. Cassianer Fauna, 
darüber Sandstein und Schicferthon mit den Kohlenflötzen, denen nach oben der 
mächtige Hauptsandstein mit den Einlagerungen von Reingrabener Schiefer und 
ein lichtbrauncr Mergclschiefer folgt, der petrographisch und seiner Petrefacten- 
führung nach den in der Umgebung von Ramsau unmittelbar auf Aonschiefcrn 
liegenden Reingrabener Schieler, das ist der in der allgemeinen Eintheilung 
mit « bezeichneten Schichte entspricht, endlich zu oberst die Gösslinger Kalke. 
Diese abnorme Lagerung erinnert wohl an das Vorkommen der Lunzer Schich
ten im Thaunbachgraben und bei Oedhof —  nordwestlich und nordöstlich von 
Annaberg.

Auffallend ist hier die stark aufgerichtete Schichtenstellung der Raibler 
Schichten und der den Kohlenflötzen zunächst liegenden Gesteine, so wie auch 
die flache Lagerung des Hauptsandsteines und der Gösslinger Schichten. Ob 
diese beiden Schichtenstellungen allmälig in einander übergehen, oder isolirt von 
einander bestehen, kann nicht angegeben werden, indem die Communication des 
Unterbaustollens mit dem Segen-Gottesstollen, von der die Lösung dieser Frage 
abhängt, noch nicht erfolgt ist.

M. V. L i p o i d .  „Das Kolilcngebict in den nordöstlichen Alpen“, XV. Bd. Jahrbuch  der 
k. k. geologischen R eichsanstalt, Nr. 1, pag. 69 —73.
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Im Nachstehenden folgt ein Durchschnitt, welcher von „Miihlegg“ —  südlich 
von Klein-Zell —  in nordwestlicher Richtung durch das Hallbachthal gegen den 
Schwarzwald geführt ist, und die Lagerung der Lunzer Schichten bei Klein-Zcll 
und ihrer angrenzenden Formationsglieder darstellt.

Firr. 19.

R either w estl. 
von Schwarzwald

3 2 1 4 ' Hofer
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M aassstah 1 'loII =  400 K lafter (1  : 2 8 8 0 0 ).

c) D ie  L u n z e r  S c h i c h t e n  im V o r g e b i r g e .  Der Zug von Gösslinger 
Schichten im Vorgebirge, welche von Schwarzenbach in ostnordöstlichcr Richtung 
mit wenig Unterbrechungen bis nahe an’s Hallbachthal zu verfolgen is t, theill 
das Terrain, innerhalb welchem die Lunzer Schichten im Vorgebirge auflreten, 
in eine südliche und eine nördliche Iläll'te. Die in der südlichen Hälfte ihres Ver
breitungsterrains entwickelten Lunzer Schichten bestehen:

1. Zunächst aus einem Hauptzuge, welcher unmittelbar auf die Güssinger 
Schichten folgt und diese überlagert. Er beginnt nordöstlich von Schwarzenbach, 
zieht in ostnordöstlichcr Richtung ohne Unterbrechung längs des Nordfusses des 
Eisensteins über „Osang“, „Korngrub“ u. s. w. und gelangt über den Sattel von 
Zilterthal in den Engleithcngraben, wo mein Aufnahmsterrain beginnt. Am linken 
Gehänge des Engleitliengrabens anstehend, lassen sich die Lunzer Schichten in 
nordöstlicher Richtung bis vor „Oberhof“ verfolgen, wo sie nach circa 100 Klafter 
langer Unterbrechung an der Vereinigung des Engleitliengrabens mit dem Zögcrs- 
hachgraben wieder zu Tage und auf das linke Gehänge des Zögersbachgrabcns 
übertreten. Längs dieses Gehänges sind sie auf circa S00 Klafter Erstreckung zu 
Tage entblösst, werden östlich von „Niederhof“ durch ihre unmittelbaren Han
gendschichten, die Opponitzer Schichten bedeckt, uud erleiden solcher Art eine 
zweite Unterbrechung, die nur eine oberflächliche ist. Südlich von „Pirkfeld“ 
(westlich von Steg) treten unter den Opponitzer Kalken, die hier die südlichen 
und südöstlichen Vorberge des Lindenberges zusammensetzen, die Lunzer Schich
ten wieder zu Tage und sind längs des zwischen dem Zögersbach- und dem 
Schrambachgraben gelegenen Seitengrabens bis in's Traisenthal zu verfolgen, 
wobei sic den zwischen diesem Seitengraben und dem Schrambachgraben gele
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genen Bergi’ücken, den sogenannten Alsterkogel, zusammensetzen, am südlichen 
Gehänge des Schrambachgrabens anstehen und an dessen Sohle yon Gösslinger 
Schichten unterlagert werden. Das bei Schrambach und Steg ungefähr 
100 Klafter breite Alluvialthal des Traisenthaies unterbricht hier oberflächlich 
die Lunzer Schichten. Diese treten jedoch nahe an der Mündung des Fussthal- 
grabens in’s Traisenthal wieder zu Tage und ziehen längs des rechten Thalge
hänges über die nordöstlich von „Steg“ gelegene flache Einsenkung in den 
Thalgraben.

Die am oberen Theile des den Schrambachgraben mit dem Traisenthale ver
bindenden Gehänges isolirt auftretende kleine Partie von Lunzer Sandsteinen —  
nordöstlich ober Pirkfeld— liegt auf den das nördliche Gehänge des Schrambach
grabens einnehmenden Gösslinger Schichten und ist wohl nur der Rest des 
einstens vielleicht dieses ganze Gehänge bedeckenden und durch Denudation 
zerstörten Sandsteines. Hier soll auch der zwei kleinen isolirten Partien von 
Lunzer SehichtenErwähnung geschehen, welche am rechten Traisen-Thalgehänge 
östlich vom Calvarienberge, und am Nordfuss des gespitzten Brandes Vorkommen, 
und mit einem Theile ihrer Liegend- und Hangcndschichten durch Abrutschun
gen vom Hauptzuge in diese isolirtc Lage gekommen sind.

W ieder zum Hauptzuge der Lunzer Schichten zuriiekkehrend, setzt dieser 
vom Thalgraben über die Glatz —  südwestlich von Lilienfeld, umgibt so den 
gespitzten Brand auf seiner nördlichen Abdachung und gelangt südlich vom 
Stifte Lilienfeld in den Klostergrahen. Die zwischen Klostergraben und W iesen- 
bachthal zu Tage tretenden Lunzer Schichten westlich und östlich von „Grossriegl“ 
auf der Hintereben entsprechen der östlichen Fortsetzung des Hauptzuges und 
sind, wie auch ihre Liegendschichten theihveise von jüngeren Bildungen, nämlich 
den Gosau-Sandsteinen und Schiefern der Hintereben überdeckt.

Ist auch der Zusammenhang der Gösslinger Schichten zwischen W iesen- 
bachthal und „Rinnenbach“ etwas gestört, so setzen doch die Lunzer Schichten 
ohne Unterbrechung von dem Hause „Schranz“ im W iesenbachthale, wo sie 
dieses übersetzen, in östlicher Richtung über „Hochreith“ und längs der nörd
lichen Abdachung des Hochreithberges über „Klaus“, „Eck“ und „Sengenebene“ 
in den Pfennigbachgraben, hier einen kleinen Thalkessel bei „Herzoghof“ und 
„Gradlbauer“ einnehmend und über „Hinterleithen“ und „G rabner“ bis „Hof
bauer“ im Hallbach thale fortsetzend. Daselbst wieder durch eine Alluvialablage
rung bedeckt und so oberflächlich unterbrochen, treten die Lunzer Schichten am 
rechten Thalgehänge beim Hause „Sauhauer“ noch einmal zu T age, um sich 
bald zwischen obertriassischen Dolomiten auszuspitzen. Hier endet der in Rede 
stehende Hauptzug der Lunzer Schichten im Vorgebirge.

Der in seiner geographischen Verbreitung nun geschilderte Zug von Lunzer 
Schichten ist gegenüber den südlich und nördlich von ihm entwickelten Lunzer 
Schichten ausgezeichnet durch seine regelmässige Lagerung und durch den Ein
schluss von abbauwürdigen, zum Theil sogar mächtigen Kohlenflötzen, auf welch’ 
letzteren viele Berg- und Schurfbaue bestanden und noch bestehen.

Die wichtigsten derselben sind die Bergbaue des Ferdinand F r u h w i r t h  in 
der Englcithen, der O e s t e r l e  i n ’sche Joseph-Stollen in Zögersbachgraben, der 
O e s t e r l e i n ’sche Anna-Stollenbergbau bei „S teg“ , der Adolf- und Rudolph- 
Stollen im Thalgraben, die verlassenen und auch schon verbrochenen Bergbaue 
der Frau Anna B e n z  am „Hochreith“ , die Freischiirfe des Herrn T i r l  und ein 
Bergbau der Frau Anna B e n z  zwischen dem W obach- und Pfennigbachgraben 
nebst vielen grossentheils schon verlassenen und verbrochenen Schurfbauen. Eine 
detaillirte Beschreibung der genannten Bergbaue ist in dem Jahrbuche der k. k.
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geologischen Reichsanstalt, XV. Jahrgang, I. Heft: „Das Kohlengebiet in den 
nordöstlichen Alpen von M. V. L i p o i d “, gegeben.

Von den vier Gesteinsschichten, welche als die Lunzer Schichten zusammen
setzend angeführt wurden, ist die unterste, d. i. der Reingrabener Schiefer im 
Schrambachgraben von dessen Eingänge bis nach „Pirkfeld“ längs des südlichen 
Grabengehänges anstehend zu finden. Es sind lichtbraune Mergelschiefer mit 
schönen Exemplaren der Halobia Haueri, welche unmittelbar auf den Gösslinger 
Schichten auflagern, ein südliches Verflachen unter 35— 40 Graden besitzen, 
und in einer Mächtigkeit von circa 2 Klafter von grauen schwarzgefleckten Sand
steinschiefern bedeckt werden, welche in petrographischer Hinsicht vollkommen 
identisch mit denen sind,  welche am Eingänge des Schnaidgrabens bei Ramsau 
auf den Reingrabener Schiefern folgen. Darüber folgt der Haupt- oder Liegend
sandstein, mit den schon vielmals beschriebenen petrographischen Eigenschaften, 
welcher eine durchschnittliche Mächtigkeit von 250 Fuss besitzt, und das mäch
tigste Glied der Lunzer Schichten in ihrer ganzen Verbreitung ist. Die dunkel
grauen und schwarzen Reingrabener Schiefer wurden zwar nirgends anstehend, 
sondern nur auf den Halden des verbrochenen Adolfsstollen im Engleithengraben 
und des Nikolaistollens zwischen Schrambach- Zögersbachgraben gefunden; doch 
sichere Exemplare der Halobia Haueri und Posidonomya minuta *)» sowie auch 
der petrographische Charakter der Schiefer weisen darauf hin, dass man es hier 
mit denselben Schichten zu thun hat, die anderorts bei der Hammerschmiede, 
westlich von Türnitz und im Unterbaue bei Klein-Zell, als Einlagerungen in dem 
Hauptsandsteine der Lunzer Schichten beobachtet wurden.

Die kohlenflötzführende Schieferthonzone, durchschnittlich 12 Klafter mäch
tig , ist nahe an der Grenze der Lunzer Schichten zu ihrem Hangendkalke ent
wickelt. Sie besteht fast ausschliesslich aus dunkelgrauen, in der Nähe der 
Kohlenflötze ganz schwarzen Schieferthonen, welche viele fossile Pflanzenreste 
führen und in welcher drei Kohlenflötze cingelagert sind. Das Liegendflötz 
besitzt so wie das Hangendflötz durchschnittlich 1— 3 Fuss Mächtigkeit. Das 
Miltelflötz ist das mächtigste; seine durchschnittliche Mächtigkeit beträgt 5 Fuss, 
die jedoch auf einzelnen Punkten bis 12 Fuss zunimmt. Im Annastollen bei Steg 
kennt man sogar an vereinzelten Flötzpartien die Mächtigkeit von 24 Fuss. 
Leider wird die Mächtigkeit der Kohlenflötze durch die vielen Störungen in der 
Ablagerung derselben sehr häufig und wesentlich beeinträchtigt. Ueber die Natur 
und Art dieser Störungen findet man in dem schon oben erwähnten XV. Rande 
des Jahrbuches der k. k. geologischen Reichsanstalt eine detaillirte Beschreibung.

Von den in den Schieferthonen enthaltenen Pflanzenresten kennt man das 
Pterophyllum longifolium, Equisctites columnaris, die Fruchtkapseln und Samen 
von Pflanzen.

Sie finden sich hauptsächlich in der unmittelbaren Nähe der Flötze, auf 
deren Hangendseite, vorzüglich zwischen dem Mittel- und Hangendflötze. Ausser- 
dem kennt man noch Spuren von Muschelresten in den Schieferthonen, vielleicht 
von Myacites letticus?, und das Vorkommen linsenförmiger Sphärosiderit-Ein- 
lagerungen, deren Eisengehalt manchmal bis zu 50 Pct. steigt, an deren Gewin
nung aber ihres sporadischen Vorkommens wegen nicht zu denken ist. Als vor
zügliche Fundorte für fossile Pflanzenreste sind der Anna-Stollen am Steg, der 
Adolf- und Rudolph-Stollen im Thalgraben zu bezeichnen.

' )  In M. V. L i p o i d :  „Das Kohlengrhiet in den nordöstlichen A lpen“ heisst es a u f  
Seile 115 irrthüm licherw eise Posid. Wengensis.
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Der Hangendsandstein zwischen der kohlenflötzführenden Schieferzone und 
den Opponitzer Schichten ist durchschnittlich nur 6 Klafter m ächtig, und 
unterscheidet sich von dem Haupt- oder Liegendsandsteine durch seine dunklere 
F arbe , seine grössere Festigkeit und Dichte und durch einen geringen Kalk
gehalt. In ihm finden sich bereits Einlagerungen von fiir die Raibler Schichten 
charakteristischen Petrefacten, und wurden dieselben in der Engleithen mit dem 
Hangendschlage des Barbara-Stollens durchkreuzt. Das Hangende des in Rede 
stehenden Formationsgliedes bilden die Opponitzer Schichten selbst.

W as die Lagerung des Ilauptzuges der Lunzer Schichten anbelangt, so 
zeigen unzählige Entblössungen über Tags und die durch die Grubenbaue gemach
ten Aufschlüsse ein Hauptstreichen der Lunzer Schichten von Stunde 17 nach 
Stunde 5 ein Fallen nach S. zwischen 20— 60 Graden.

2. Südlich von diesem Hauptzuge finden sich mehrere unzusammenhängende 
Partien von Lunzer Schichten. Die westlichste derselben ist am südlichen Gehänge 
des Zögersbachgrabens entwickelt, scheint im W . mit dem Hauptzuge zusammen
zuhängen und erstreckt sich in östlicher Richtung bis nahe an die Mündung des 
Zögersbachgrabens in’s Traisenthal! Auf dieses Vorkommen besteht der O e s t e r -  
l e i n ’sche Neu-Carolistollen und mehrere bereits verbrochene Schürfe auf der 
nördlichen Abdachung des Ratzeneckes.

A n m e r k u n g .  Die geologischen Untersuchungen im Sommer 1864 haben in m ehrfacher 
Beziehung die im Jah re  1863 gemachten Beobachtungen geläutert, zweifelhafte Dinge 
aufgeklärt ud<1 zur Kenntniss unrichtiger Resultate geführt, von welchen einzelne sich 
auch in meinem Berichte im XV. B a n d e  d e s  J a h r b u c h e s  d e r  b. k. g e o l o g i s c h e n  
R e i c h s a u s t a l t  finden. Diese zu corrig iren , ergreife ich h ier die Gelegenheit. Es heisst 
nämlich im 1. H e f t e  des genannten Jahrbuches au f pag. 113 und auf der 8. Zeile von 
u n t e n :  „l. B e r g b a u e  i n  d e r  E n g l e i t h e n  (im  E ngleithnergraben) u n d  d ie  
d a m i t  z u s a m m e n h ä n g e n d e n  Ö B t l i c h  u n d  w e s t l i c h  d a v o n  g e l e g e n e n  
B a u -  u n d  S c h ü r f u n g e n .  Alle die hier in B etracht kommenden Baue und Schürfungen 
bestehen auf einem und demselben Sandsteinzuge, welcher am linken und rechten  Ge
hänge des Zögersbachgrabens (auf der südlichen [soll heissen n ö r d l i c h e n ]  Abdachung 
des R atzenecks) zu T age tr itt  u. s. w.“ W eiter heisst es pag. 114, 1 Zeile: „N ach 0 . 
steh t derselbe (d e r Sandsteinzu») mit den Sandsteinen“ des S teger-B ergbaues bei 
Lilienfeld und mit jenen im K lostergraben, auf welchen ehedem die W e n z e l 's c h e n  
Baue bestanden (siehe A bschnitt c 1), in Zusammenhang u. s. w.“ Auf derselben Seite 
(1 1 4 )  lautet es weiter unten (7 . Z e ile ): „In dem so eben in seiner V erbreitung gesch il
derten Sandsteinzuge liegen in der Reihenfolge v. 0 . nach W. folgendo Baue: der N eu - 
Carolistollcn im Zögersbachgraben, mehrere bereits verfallene Schürfe am Südabhange 
(soll heissen Nordabhange) des Ratzenecks, der A d o l p l i - S  t o l l e n  im Engleithner 
Graben, die B e r g h a u c  in d e r  E n g l e i t h e n  s e l b s t  u. s. w.“ Das Irrthüm liche in 
diesen Stellen besieht darin , dass 1. der N e u - C a r o l i s t o l l e n  und die Schürfun
gen am Nordabhange des Ratzenecks nicht auf dem Sandsteinzuge bestehen, welchem 
die E ngleithner Bergbaue angehören, sondern einem südlicheren Parallelzuge. 2. E n t
sprich t das Vorkommen von Lunzer Schichten im K lostergrabea allerdings einer m ögli
chen Fortsetzung der Sandsteine des Neu-Carolistollens, aber eben aus diesem G runde 
und der oben angeführten Berichtigung zu Folge nicht einer Fortse tzung  der Sandsteine 
am Steg. Es haben daher in der letzten der drei angezogenen Stellen der Neu-Caroli
stollen und die Schürfe auf dem Nordabhange des Ratzenecks wegzubleiben, und wäre es 
besser gewesen, diese selbstständig oder mit den Bauen der Umgebung von Lilienfeld 
gemeinschaftlich zu beschreiben. Eine vierte fehlerhafte Stelle ist endlich auf Seite 115 
enthalten, woselbst es auf der 24. Z e i l e  von o b e n  heisst: „Sowohl der N eu-C aroli
stollen als auch der Adolph-Stollen bestehen nur auf in's Liegende (nach N .) ge ru tsch 
ten Partien des Sandsteinzuges“ . Wie aus dem Obigen ersichtlich is t und es aus dem 
Nachfolgenden dieser Beschreibung noch weiters hervorgehen wird, ist das Sandstein- 
Vorkommen, auf welches der Neu-Carolistollen besteht, nur insoferne mit dem Sand
steinzuge in der Engleithen und am Steg im Zusammenhange, als es einem durch Hebung 
des letz teren  entstandenen Parallelzuge entspricht. Der Adolph-Stollen hingegen b esteh t 
auf dem eigentlichen Hauptzuge der Lunzer Schichtcn im Vorgebirge.

S .  k . geo log ische R eicb aan stalt. IS .  Band. 18G5. 17. Heft,
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Eine zweite Partie von Lunzer Schichten findet sich weiter östlich im 
Klostergraben beim Hause Kohlbrenner— südsüdöstlich von Lilienfeld. Hier bestan
den ehemals die Kohlenbergbaue des Herrn F. W e n z e l .  Die östliche Fort
setzung dieses Vorkommens bilden die Lunzer Schichten, welche von „Fidlsthal“ , 
links vom W iesenbach thale, quer durch dieses über „Königshof“ zu den „Stan
genhäusern“ im Steinergraben ziehen und mehrere Male durch Gosaubildungen 
überdeckt werden.

Bei „Königshof“ zweigt ein kleiner Zug zunächst in nördlicher Richtung ab 
und erstreckt sich vom Hause „Reitern“ bis nahe an das W iesenbachthal; dabei 
den Grund des Steinergrabens einnehmend. Von den „Stangenhäusern“ lassen 
sich die Lunzer Schichten noch über „Altenegg“ bis nach „Sengeneben“ verfol
gen, wo sie sich mit dem Hauptzuge verbinden. In diesem Vorkommen kennt 
man mehrere Kohlenausbisse bei „Königshof“ und den „Stangenhäusern“ , und 
bestanden ehemals darauf einige Schurfbaue. —  Endlich im Arzbachgraben, 
einem westlichen Seitengraben des Hallbachthales, zwischen „Kaltenberg“ und 
„Unter-Arzbach“ tritt ein schmaler Streifen Lunzer Schichten zu Tage, der sich 
nach ungefähr 450 Klafter ostnordöstlicher Erstreckung zwischen den obertriassi- 
schen Dolomiten ausspitzt.

Ausser den erwähnten Kohlenvorkommen kennt man in den südlich von 
dem Hauptzuge auftretenden Lunzer Schichten keine anderen Gesteinsschichten 
als Sandsteine, die zum grössten Theile dem Horizonte des Hauptsandsteines 
angehören. Liegendschichten, nämlich Gösslinger Schichten und Reingrabener 
Schiefer wurden nirgends, wohl aber Kalke mit echten Raibler Petrefacten an 
mehreren Punkten im Hangenden der Sandsteine gefunden.

Auf der Halde des Neu-Carolistollens wurden in dem grauen, sehr festen 
Kalksandsteine, dem typischen Hangendsandsteine der Lunzer Schichten viele 
Petrefacten, meist undeutlich erhalten, gefunden, von denen ich nur die Perna 
Boaii, als eine sichere Raibler Species erwähne.

Fig. 20.

N. 14» 0 . S . W : 3« S .

l .G S is l io g e r  S ch ich ten  (K a lk e ) .  2. LonzersandeteiQ . 2 a  R ein g rah eo er S ch iefe r.
3 a  P e tre fac ten sch ich te  iq a iv . Raihl 
3jl Raachw acke
3*j Sch ich te  m it Cardiia crenata 
6 D olom it

4« K össener Schichten. S. H ierla tzsch ioh ten . 6 . J n ra  A ptvchcnschiefcr,
M aassstab i Zoll =  400 K lafter ( I  2S800).
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Fig. 21.

Ehem als B enz’acher H o ch re ith - S te iner
B ergbau  am H ochreith  B erg  G raben Kfrrigshof

0 .  5» 0 .  S . 50 W.

1. Luozer S chichten. 2ot O ppooitzer (R a th le r)  Kalke- 2 . O pponitzer D olom ite.
M aaisslab 1 Zoll =  400 K lafter.

Ich erkläre mir das Auftreten dieser isolirten mit dem Hauptzuge mehr weni
ger parallelen Vorkommen von Lunzer Schichten als im Zusammenhange mit 
diesem stehend und zwar dadurch, dass der Hauptzug eine Faltung erlitten hat, 
deren oherc Kante an mehreren Stellen zu Tage tritt. An einigen Punkten mag 
sogar ein vollständiges Losreissen der Sandsteine erfolgt und so eine e igen tüm 
liche Verwerfung entstanden sein. Vorstehende zwei Figuren, wovon die eine 
Fig. 20 einen Durchschnitt quer durch den Zögersbachgraben, die zweite Fig. 21 
einen Durchschnitt durch den Hochreith-Berg, östlich vom Wiesenbachthale, dar
stellt, mögen zur näheren Erklärung meiner Ansicht beitragen, und die Richtigkeit 
derselben befürworten.

Das Traisenthal theilt die nördlich von den Gösslinger Schichtcn des Vor
gebirges entwickelten Lunzer Schichten in einen westlichen und östlichen Theil.

3. Die westlich, also links vom Traisenthale auftretenden Lunzer Schichten 
sind in zwei der Hauptsache nach parallel und nach ONO. streichenden Zügen 
zu Tage entwickelt. Der südlichere beider Züge beginnt in meinem Aufnahms
terrain auf der nördlichen Abdachung des Lindenberges am Sattel zwischen 
Tradigistthal und Schrambachgraben der sogenannten „Mayergrabenhöhe“ west
lich von Lilienfeld, und erweiset sich als die östliche Fortsetzung des durch die 
Bergbaue im Rehgraben, die Schürfe und Bergbaue im Rissgraben, Prinzbach- und 
Reitgraben und die Bergbaue im Steinbachgraben (Tradigistgegend) aufgeschlos
senen Sandsteinzuges i)- (Siehe die Abhandlung „Bericht über die Specialauf
nahme im Sommer 1864, von M. V. L i p o i d “ .)

Oestlich von der „Mayergrabenhöhe“ theilt sich der Zug von Lunzer Schich
ten oberflächlich in zwei Theile, wovon der eine durch den westlichen Seitengra
ben des Sclirambachgrabens über „W itzengrün“, der andere durch den Schram- 
bachgraben selbst zieht, wo sich beim „Schoberhäusel“ beide Züge wieder ver
einigen, und über den Sattel zwischen Schrambachgraben und Stangenthal 
fortsetzen.

Diese Zwieselung des Zuges ist nur oberflächlicher Natur und liegt der Grund 
davon wohl in der flachen vielleicht etwas welligen Lagerung der Lunzer Schich
ten und in dem gähen Ansteigen des Terrains in nödlicher Richtung, demzufolge 
die nach S. fallenden Sandsteine zweimal, oben und unten zu Tage gehen. Die

*) M. V. L i p o i d .  „Das Kolilengebiet in den nordöstlichen Alpen“, Jahrbuch der k. k. 
geolog. Koichsanstalt, XV. Bd. I. Heft, pag. 94.
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dazwischen liegenden Kalke sind Hangend Opponitzer Kalke, unter welchcn die 
Lunzer Schichten Zusammenhängen. Eine ähnliche Zwieselung desselben Zuges 
findet westlicher, zwischen „Maycrgrabenhölie“ und „Krandlstcin“ Statt.

„An der Hundsgrube“ im Stangenthal, östlich von Lilienfeld, treten die 
Lunzer Schichten wieder zu Tage und erstrccken sich einerseits durch das Stan
genthal, an dessen Grunde sic anstehen, bis in s Traisenthal, andererseits setzen sie 
in einer Breite von etwa 200 Klafter über den Sattel zwischen Stangenthal und 
Jungherrnthal in letzteres, wo sie zwischen „Zeitlhof“ und „Mitterleclmer“ in der 
Thalsohle anstehend zu finden sind. W ährend die Lunzer Schichten im Jungherrn
thal in östlicher Richtung sich allmählig ausspitzen, setzen sie in fast nörd
licher Richtung über „Rauchenhall“ und nehmen zwischen „an der Sulz“ und 
„am Tauner, südwestlich vom Orte Traisen, nochmals eine Längserstreckung 
in westöstlicher Richtung an, in westlicher Richtung durch überlagernde Rauch
wacke, in 0 . durch jüngere Gebilde, spcciell durch Jura-Klauskalke bei „W aid- 
mannsthal“ begrenzt.

Auch in diesem Zuge sind fast ausschliesslich nur Sandsteine entwickelt. Von 
den im Hauptsandsteine bestehenden, den Reingrabner Schiefern äquivalenten Ein
lagerungen kann ich mit Sicherheit nur der Schieferthone erwähnen, welche im 
Carolinenstollen, südöstlich von Hausek, und zwar im Hangendschlage desselben 
als Einlagerung in Sandsteinen aufgeschlossen sind, und in welchen ich Posido- 
nomyen gefunden h a b e ') .  Dass die Reingrabner Schiefer daselbst im Hangenden 
der kohlenflötzführenden Zone erreicht wurden, deutet ebenso auf eine verkehrte 
durch Umkippen begründete Reihenfolge der nach S. unter 40 Graden verflachen
den Gesteine hin, als der Umstand, dass die Kohlenflötze im Carolinenstollcn nahe 
dem scheinbaren Liegendkalke eingclagert erscheinen, was bei einer rechtsinni- 
schen Lagernng nirgends noch, ja  gerade nur immer das Gegentheil davon beob
achtet wurde.

Auäser dem Carolinenstollen sind noch der O e s t e r l e i n ’scheHauscckstollen, 
9üdsüdwestlich von der „Mayergrabenhöhe“ , die Baue am „W itzengrün“ und 
„Schwarzengraben“, im Schrambachgraben, der Stollen im Stangenthale, östlich 
von „Hundsgrub“ , und die Stollen im „Jungherrnthale“ und am „Rauchenhall“ 
zu nennen, welche Kohlenflötze in dem in Rede stehenden Zuge von Lunzer 
Schichten aufgeschlossen haben, von welchen Bauen jedoch alle mit Ausnahme 
des erstgenannten Carolinenstollens ausser Betrieb und der grösste Theil davon 
bereits wieder verbrochen sind *). Auf keiner der Halden der genannten Baue 
konnten Pflanzenreste oder andere Fossilien gefunden werden. Auch von den Han
gendkalken, den Opponitzer Schichten ist nur an einer Stelle, und zwar an der 
Mündung des Stangenthaies in’s Traiscnthal die petrcfactcnführende Schichte in 
unmittelbarer Nähe der südlich davon entwickelten Gösslinger Schichten gefunden 
worden, wodurch es möglich ward einen sicheren Punkt der Bruchlinie, welche 
zwischen den Gösslinger Schichten des Vorgebirges und den nördlich von diesen 
auftretenden obertriassischen Gebilden angenommen werden muss, beim Hause 
„am Gries“ linkes Traisenufer, östlich von Lilienfeld, zu bestimmen. —  Im Lie
genden der Lunzer Schichtcn des in Rede stehenden Vorkommens findet man nir
gends die Gösslinger Schichten, sondern graue Dolomite, Kalke und Rauchwacke, 
die alle zu den obertriassischen Gebilden gerechnet wurden.

8 1 0  f.urtwig Hcrtle. [ 6 0 ]

J)  M. V. Lipoid. „Das Kohlengebiet in den nordöstlichen Alpen“ , Jahrbuch der k. k. geolo
gischen Rcichsanstalt, XV. Bd., 1. Heft, p. 99.

®) M. V. L i p o i d .  „Das Kohlengebiet in den nordöstlichen Alpen“, Jahrbuch der k. k. 
geologischen R eichsanstalt, XV. Bd., 1. Heft, pag. 92.



Der nördlichere der beiden nördlich von den Gösslinger Schichten des Vor
gebirges und links - vom Traisenthale gelegenen Züge von Lunzer Schichtcn 
gelangt im Laimgraben, südwestlich von Eschenau, in mein Aufnahmsgebiet und 
ist die östliche Fortsetzung des Lunzer Sandsteinzuges, welcher im Terrain des 
Herrn k. k. Bergrathes M. V. L i p o i d  von „Breimühl“ im Tradigistthale in 
östlicher Richtung über „Aigelsreit“ zieht. Noch weiter westlich tritt dieser Zug 
im Soissgraben zu Tage, und verbindet sich in westlicher Richtung über „ober 
Ramsau“ und „unter W inkel“ mit dem südlicheren Zuge im Loichgraben. Im 
Laimgraben setzen die Lunzer Schichten in einem schmalen Zuge von „Hülzlöd“ 
über „Stein“ in nordöstlicher Richtung bis an die „Hochstauf“, südöstlich von 
W ehrabach fort, wo sie allmählig au Breite abnehmend endlich ganz aufhören. 
Der zwischen „Hohenstauf“ und „am Taurer“ längs des Kohlgrabens entwickelte 
Rauchwackenzug scheint auf einen möglichen Zusammenhang der Sandsteine im 
Laimgraben mit dem am Taurer und daher aut' einen Zusammenhang des nörd
lichen mit dem südlichen Zuge hinzudeuten, wie er im Loichgraben, südwestlich 
von Kirchberg an der Pielach wirklich stattfindet.

In diesem nördlicheren Zuge sind ausser den Sandsteinen, welche nur selten 
deutlich entblösst sind, nur bei „Hölzlöd“ und weiter westlich bei „Aigelsreit“ 
die kohlenführenden Schieferthone aufgeschlossen worden.

Die Lagerung des Sandsteinzuges ist eine sehr flache mit der Fallrichtung 
nach S. Im Hangenden liegen Opponitzer Schichten, als Rauchwacken oder Kalke 
entwickelt. Im Liegenden sind an vielen Punkten im angrenzenden Aufnahms
gebiete des Herrn Bergrathes M. V. L i p o i d  nach S. unter 40— 50 Graden ver
flachende Kalke mit echten Raibler Petrefacten gefunden worden. Ueber das 
Lagcrungsverhältniss des nördlichen und südlichen Sändsteinzuges gibt nachste
hende Figur 2 2 , welche einen Durchschnitt vom Lindenberge in nordsüdlicher 
Richtung über Mayergrabenhöhe und Gaiseben darstellt, die nöthigen Aufschlüsse.

[81] f.ilicnfeld-Bayerbaeh. S H

Fig. 22.

llo tw ald  G a u -  R ein- M aie rg rab en - L inden- Zögersbach*
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3. KÖasener Schicbien. 4. Lias-Fleokenmergel. 6. Jnra-klausschichten. 6. Netcomien. a, u, a Druehlinics. 
MaasBstab 1 Zoll =  800 K larier ( t  : 57000).

4. Die rechts vom Traisenthale und nördlich von den Gösslinger Schichten 
des Vorgebirges entwickelten Lunzer Schichten sind durch die zwischen den 
Orten Traisen und Marktei buchtenartig in's Thal eingreifenden jüngeren Gebilde, 
Kössener Schichten, Liasfleckenmergel, Jura- und Neocombildungen, von den 
Lunzer Schichten links vom Traisenthale getrennt, und durch jene auch theilweise 
überdeckt. Sie treten erst im W iesenbachthale beim Hause „Lugeiss“ zu Tage, 
sind durch die Sandsteine „am Hof“ und im Rinnenbachgraben mit dem südlich 
von den Gösslinger Schichten auftretenden Hauptzuge in Verbindung, und ziehen 
als ein schmaler Zug über den Satte) „am Oflenhaus“, südlich von Staffspitz, in 
den W obachgraben, wo sie bei „Steinhaus“ mit südlichem Verflächen unter
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50 Grad zu Tage anstehen. Ueber „Osang“ setzen sie in östlicher Richtung 
weiter in den Pfennigbachgraben, welchen sie zwischen den Häusern „Ortl“ und 
„Pichl“ durchkreuzen und von wo sie über den Bergrücken südlich von „Schal
lenstein“ in's Hallbaclithal gelangen. Hier durch das Alluvialbett des Hallbaches 
bedeckt und oberflächlich unterbrochen linden die Lunzer Schichten des in Rede 
stehenden Zuges ihre Fortsetzung in den Sandsteinen zwischen „Trasthof“ und 
„Hammer am Kirchbüchl“ am rechten Ilallbachgehänge, von wo aus sie bis in den 
Heugraben, südwestlich von Hainfeld, in Geschieben und anstehend zu finden und 
nachzuweisen sind. Als die östlichsten Ausläufer dieses Zuges müssen die Lunzer 
Schichten betrachtet werden, von denen Spuren beim „Peter Michelhammer“ im 
Ramsauthale, südlich von Hainfcld gefunden wurden, und wclche sich in östlicher 
und westlicher Richtung bald auszuspitzen scheinen.

Die Sandsteine dieses Zuges sind nur an wenigen Stellen deutlich entblösst 
zu finden, und zeigen im Allgemeinen ein südliches Fallen unter 40— 50 Graden. 
Kohlenvorkommen wurden durch die bereits verfallenen Baue und Schürfungen 
„am Hof“ und auf der „Brandstadt“ rechts vom „W iesenbachthale“ , durch einen 
Schürfstollen beim Hause „Ö rtl“ im Pfennigbachgraben und endlich durch den 
noch im Betrieb stehenden Stollen am linken Hallbachufer, gegenüber „Hammer 
am Kirchbüchl“ aufgeschlossen.

Das Liegende dieses Sandsteinzuges (es ist nicht das wahre) bilden durchaus 
Opponitzer Dolomite; nur im östlichsten Theile seiner Verbreitung begrenzen den
selben stellenweise Liasfleckenmergel und Juragesteine auf der Nordseile. Das 
Hangende der Lunzer Schichten daselbst sind Opponitzer Schichten, und zwar 
sind hier die schmalen Züge von Rauchwackc bemerkenswerth, welche, nur durch 
einen wenige Klafler mächtigen Dolomit von den Sandsteinen getrennt, diese auf 
der südlichen Seite begleiten und überlagern.

Gösslinger Schichten sind nirgends zu Tage beobachtet worden. W ohl aber 
finden sich auf der Halde des Stollens im Hallbachthale schwarze sphärosiderit- 
artige und schwefelkieshaltigc Kalke mit unkenntlichen Bruchstücken von Petre- 
factcn, welche vielleicht Aequivalente der Reingrabener Schiefer, wahrscheinlicher 
aber Einlagerungen in der kohlenführenden Schieferthonzone sein dürften.

Zum Schlüsse der Beschreibung der Lunzer Schichten, dieses so wichtigen 
Formationsgliedes, möchte ich noch hinzufügen, dass ich mich auf eine detaillirte 
Localisirung und Schilderung der einzelnen Entblössungen und Localitäten hier 
nicht eingelassen habe, indem eine solche bereits in den Beschreibungen der 
Bergbaue des Kohlengebietes in den nordöstlichen Alpen, Jahrbuch der k. k. geol. 
Reichsanstalt, XV. Jahrg., 1. Heft enthalten ist. Zweck war hier nur, den Zusam- 
menhung einzelner Sandstcinvorkommnisse zu zeigen, und das Verhältniss der 
letzteren zu einander möglichst klar zu machen. W as Letzteres betrifft, so hat 
sich als Resultat der Studien über die Ablagerung der Lunzer Schichten und 
ihrer anliegenden Formationsgliedcr ergeben, dass alle die vielen von einander 
getrennten in Zügen oder isolirten Partien auftretenden Vorkommen von Lunzer 
Schichten nicht nur ein und derselben geologischen Bildungsperiode, sondern 
auch ursprünglich ein und demselben Horizonte im Raume angehört haben. 
Die Ursache dieser Art ihres jetzigen Auftretens ist daher nicht in Parallelbildun
gen zu suchen, sondern liegt in den vielen in den Kalkalpcn so grossartigen 
Gcbirgsstörungen, Brüchen, Einsenkungen, Wellenbildungen u. s. w.

Der bergmännische praktische W erth dieses Resultates besteht darin, dass 
man auf ein Niedersetzen der Kohlenflötze in grosse, geschvveige in ewige Teufe 
nicht zu viel bauen darf, und dass das Terrain des reellen Bergbaues immer eher 
im Ilochbauc und in massiger Teufe zu suchen und zu finden sein wird, als sich
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in grossartige Tiefbauprojecte einzulassen, die sicher nur zu ungünstigen Resul
taten führen würden.

IL Sie Opponitzer Schichten.

Unter diesen Namen wurden mehrere üher den Lunzer Schichten gelegene 
Schichtencomplexe zusammengefasst, die früher theils zur Trias, theils schon zur 
rhätischen Formation gerechnet wurden, jetzt aber von uns als ein Formations
glied, und zwar als das oberste der Triasformation betrachtet werden. Man 
unterscheidet:

a )  Petrefactenführende Schichten, bald als Kalke, bald als Mergel ent
wickelt. Von den Petrefacten sind Corbis Mellingi, reden  filosus, Perna Bouii 
und Myophoria Whatleyae die häufigsten und zugleich jene, welche in den Süd
alpen in den Raibler Schichten als Leitpetrefacten bekannt sind. Aus diesem 
Grunde werden auch die hier mit a  bezeichneten Schichten oft als Raibler 
Schichten in die Beschreibung eingeführt werden.

ß)  Rauchwacken von lichtgrauer, gelber und ziegelrother Farbe mit brec- 
cienartigem Gefüge.

7)  Lichtbraune dünngeschichtetc Kalke mit Einlagerungen von lichtgelben 
bis weissen Kalkmergcln, die nebst anderen Petrefacten die Cardita crenata 
enthalten.

5) Graue dickschichtige bis ungeschichtete Dolomite und
e) weisse kurzklüftige Dolomite.
Von diesen fünf Gesteinsschichten, die in der Ordnung, in welcher sie auf

gezählt wurden, der Hauptsache nach von unten nach oben folgen, wurden die 
letzten zwei früher unter dem Namen Hauptdolomit zur rhätischen Formation 
gezählt.

Nirgends sind alle fünf Gesteinsschichten über einander zu beobachten mög
lich gewesen. Meist sind es die Schichten a und ö, oder ß und 5; seltener § und 
e ;  «, 7 und § ;  sehr selten a , ß und 0', welche mit- und übereinander Vorkommen.

W as die geographische Verbreitung dieses Formationsgliedes anbelangt, so 
kann man zunächst zwei grosse Gruppen unterscheiden:

a j  die Opponitzer Schichten im Mittelgebirge, das „Dolomitgebiet“ einneh
mend und b) im Vorgebirge. Im Hochgebirge fehlen die Opponitzer Schichten 
und dürfte in den Hallstätter Kalken ihr Aequivalent gefunden sein.

Von den fünf oben aufgezählten Gesteinsarten und Schichtencomplexen 
kommen im Mittelgebirge die petrefactenführenden Schichten, die Raibler Schich
ten nur an wenigen Punkten und in sehr geringer Mächtigkeit, die Rauchwacken 
und dünngeschichteten Kalke gar nicht, dagegen die grauen Dolomite in grösser 
Mächtigkeit und auf einzelnen Punkten von weissen Dolomiten überlagert vor. 
Im Vorgebirge sind die Raibler Schichten sehr häufig, und wo diese fehlen, sind 
Rauchwacken an ihrer Stelle. Die dünngeschichteten Kalke finden sich an vielen 
Punkten, jedoch selten mit der Carditaschichte zu Tage entwickelt. Die grauen 
Dolomite sind auch im Vorgebirge der mächtigste aller zu den Opponitzer Schich
ten gehörigen Schichtencomplexe, jedoch an Mächtigkeit denen im Mittelgebirge 
weit nachstehend. Die weissen Dolomite endlich fehlen im Vorgebirge ganz.

Bevor ich noch zur näheren Beschreibung übergehe, möchte ich nicht uner
wähnt lassen, dass nur an einer Stelle in meinem Aufnahmsterrain, bei Klein-Zell, 
zwischen den Lunzer Schichten und den Raibler Schichten knollige Kalke mit 
Petrefacten gefunden wurden, von welch' letzteren Herr Dr. L a u b e  einige 
für St. Cassianer Petrefacten erkannt und bestimmt hat. Das Auftreten dieser
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Schichten auf einem einzigen Punkte, und daselbst nur in sehr geringer Ausdeh
nung, veranlasste mich, dieselben nicht in die allgemeine Gliederung mjteinzube- 
ziehen. Ihrer wird jedoch am geeigneten Orte Erwähnung geschehen.

a ) D ie  O p p o n i t z e r  S c h i c h t e n  im M i t t e l g e b i r g e .  Schon bei Be
schreibung der Lunzer Schichten im Mittelgebirge wurde die Ausdehnung und 
Begrenzung des Dolomitgebietes geschildert. Die Opponitzer Schichten nehmen 
dieses Gebiet ganz ein und nur auf wenigen Stellen und meist mit geringer Ober
flächenverbreitung treten tiefere Schichten, Lunzer Schichten, zu Tage. In ihrer 
westlichen Verbreitung bilden die Opponitzer Schichten den östlichen Fuss des 
Oetschers und der Gemein-Alpe.

Zwischen Mitterbach und Maria-Zell durch eine breite Diluvialablagerung 
überlagert, tauchen sie östlich von dieser wieder zu Tage und setzen die Bürger- 
Alpe, nördlich von Maria-Zell, den Schwarzkogel, östlich davon, den Göllerberg, 
südsiidwestlich und den Traisenberg, westlich von St. Egidy, endlich den Tür
nitzer Högerkogel, westlich von Hohenberg zusammen. Im östlicheren Theile des 
Dolomitgcbietes setzen die Opponitzer Schichten alle die Gebirgsstöcke und Züge 
zusammen, deren Spitzen und Kämme längs der Hauptwasserscheidc meines Auf
nahmsgebietes zu verfolgen sind, und von denen als die bedeutenderen der Gais- 
rücken, östlich von St. Egidy, der Heger-Berg, östlich von Hohenberg, der 
Jochart-Berg, nördlich von Rohr, der Unterberg, südöstlich von Klein-Zell, der 
Staffkogel, südöstlich von Ramsau, und das Hocheck, südwestlich von Altenmarkt
a. d. Triesting zu bezeichnen sind.

In S. und W . wird das Dolomitgebiet durch die Dachsteinkalke begrenzt, 
welche die Höhen des Oetschers, der Gemeinalpc und die drei Zeller Hiite zusam- 
mensetzen, nach längerer Unterbrechung beim Lahnsattel, östlich von Maria-Zell, 
wieder beginnen und über die Ilofalpc, den Gippelberg, das Preineck, den Obers
berg u. s. w. nach 0 . fortsetzen. Die Dachsteinkalke bilden daselbst gleichzeitig die 
unmittelbaren Hangendschichten der Opponitzer Schichten. Zwischen Lahnsattel 
und Maria-Zell, wo die Dachsteinkalke fehlen, werden die Opponitzer Schichten von 
Lunzer und Gösslinger Schichten begrenzt und gleichzeitig unterlagert.

Die nördliche Grenze des Dolomitgebietes bildet der mächtige Zug von Göss
linger Schichten im Mittelgebirge. Die unmittelbaren Liegendschichten der Oppo
nitzer Schichten, die Lunzer Schichten treten bekanntlich und insbesondere im 
westlichen Theile des Gebietes in sehr vereinzelter W eise auf. Da an allen Punkten, 
wo die Lunzer Schichten fehlen, auch die petrefactcnführenden Etagen der Göss
linger Schichten nicht entwickelt sind und die Raibler Schichten nur an wenigen 
Punkten zu Tage treten, so ist es bei der petrographisch völligen Gleichartigkeit 
der Gösslinger und Opponitzer Dolomite nicht möglich gewesen, die Grenzlinie 
zwischen beiden auf den geologischen Aufnahmskarten genau anzugeben. Es blieb 
nichts anderes übrig, als die wenigen sicheren Grenzpunkte zu einer Linie zu 
verbinden, welche zu rectificiren und sicher zu stellen künftigen Untersuchungen 
Vorbehalten bleiben muss. Die sicheren Punkte dieser Grenzlinie sind die Lunzer 
Schichten am Molterboden —  südöstlich von Annaberg, die Lunzer Schichtcn auf 
der westlichen und nördlichen Abdachung des Türnilzer Högcrkogels, die Lunzer 
Schichten bei „W aschhof“ —  nordwestlich von Hohenberg und die Gösslinger, 
Lunzer und Raibler Schichten südlich von Klein-Zell —  im Weissenbach, von wo 
aus die genannten drei Formationsgliedcr in deutlicher Entwicklung nach Osten 
fortsetzen.

In dieser so grossartigen Verbreitung und mit einer durchschnittlichen Mäch
tigkeit von 2000 Fuss sind cs fast ausschliesslich Dolomite, die hier die Opponitzer 
Schichten repräsentiren. Von den tieferen Etagen sind die petrcfactcnfiihrenden
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Schichten im westlichen Theile des Dolomitgebietes nur an wenigen Punkten, in 
Osten dagegen in regelmässiger Entwicklung vorhanden. Die Localitäten, an 
wclchen die Raibler Schichten gefunden worden sind, sind folgende:

1. Im Högerbachgraben —  südöstlich vou Türnitz, wo in der unmittelbaren 
Nähe des nordöstlich vom Hause „Hegerbeck“ zu Tage gehenden Lunzer Sand
steines Kalkgeschiebe mit Petrefactenspuren, darunter ein Stück mit der deutlichen 
Streifung des Pecten filosus gefunden wurden.

2. Im Weissenbachgraben —  südöstlich von St. Egydi — nördlich vom 
Hause „Griesler.“ Daselbst erscheinen im grauen Dolomite Einlagerungen eines 
grauen Crinoidenkalkes mit knolliger Oberfläche, splitterigem Rruche und Petre
facten der Raibler Schichten, von denen Pecten filosus und Spuren von Plicatula 
sp. und Ostrea sp. erkannt wurden. Die Schichten zeigen ein südliches Verflächen 
unter 40 Graden. In der unmittelbaren Nähe der durch einen 'Steinbruch entblössten 
Raibler Schichten hat C z j z c k  Lunzer Schichten angezeigt, welche von mir jedoch 
nicht beobachtet werden konnten.

3. Am rechten Ufer des Schwarzaflusses —  südwestlich vom Orte Rohr —  
wurden bei den „Nesthäusern“ Raibler Schichten als lose Trümmer gefunden, die 
auch hier in Dolomiten eingelagert zu sein scheinen. Auf der verwitterten Ober
fläche der Gesteine wurden viele Durchschnitte, hauptsächlich von Ostreen beob
achtet.

4. Oestlich von Rohr, am Eingänge in den Reingraben, wurden ebenfalls 
Raibler Schichten gefunden, die petrographisch denen bei den Nesthäusern voll
kommen entsprechen und so wie diese auf der Oberfläche viele Durchschnitte von 
Petrefacten zeigen.

5. In einer weit grösseren Verbreitung und deutlichen Entwicklung findet 
man die Raibler Schichten nördlich von den so eben aufgeführten Localitäten. Sie 
beginnen am nordwestlichen Abhange des Jochartberges, rechts vom Hallbach- 
thale und begleiten die bereits in ihrer Verbreitung geschilderten Lunzer Schichtcn 
der Umgebungen Klein-Zell und Ramsau auf östlicher und südlicher Seite. Allerorts, 
wo sie zu Tage treten, sind sie nur durch eine wenige Klafter mächtige Lage eines 
grauen Dolomites von den Lunzer Schichten getrennt und zeigen ein einer concor- 
danten Ueberlagerung entsprechendes Verflächen. Die Mächtigkeit der Raibler 
Schichten ist der ganzen Ausdehnung nach eine constante und mag bei 150 Fuss 
betragen.

Die wichtigsten der in diesem Zuge von Raibler Schichten zwischen Hallbach-* 
und Ramsauthal gelegenen Localitäten sind folgende:

n j  Im Gätenbachgraben —  südöstlich von Klein-Zell —  wurden zwischen 
„Gereshof“ und „Speckmühl“ im Hangenden der daselbst zu Tage gehenden 
Lunzer Schichten dunkelgraue Crinoidenkalke gefunden, welche Anomia sp., 
Plicahila sp. und Pecten filosus enthalten.

b) Zu einer grösseren Oberfläclienverbreitung gelangen die Raibler Schichten 
im Gaupmannsgraben, an dessen rechtem Gehänge sie bis „Ueberlend“ in mäch
tigen Felsen anstehen. Mit ihnen stehen die Raibler Schichten in Verbindung, 
welche den Rothsteinberg —  südlich von Ramsau auf allen Seiten umgeben, und 
von dessen Dolomiten überlagert werden. Was die Lagerung der Raibler Schichten 
daselbst betrifft, so ist sic dieselbe wie die der darunter liegenden Lunzer Schichten 
und aus den Figuren 16 und 17 ersichtlich.

Petrefacten-Fundorte sind beim „Flachenhäusel“ im Gaupmannsgraben, 
rechtes Gehänge, wo Pecten filosus in schönen Exemplaren und ausserdem Ostreen, 
getreifte Aviculcn und Anomien gefunden wurden, ferner auf der östlichen 
Abdachung des Rothsteinberges bei „W aldberg“ und „Pitzfeld“ mit Corbi*
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Mellingi und mehreren Exemplaren der Geschlechter Plicatula, Ostrea und 
Myophoria.

c) Längs des rechten Gehänges des Ramsauthales von „Ueberlend“ bis nach 
Ramsau stehen von der Thalsohle an bis etwa 10 Klafter Höhe über derselben 
Kalke an , die nach 0 . und NO. unter 30 Graden verflächen. In diesen Kalken 
finden sich Einlagerungen von petrefactenführenden Kalkschiefern, die in 1— 2 Zoll 
mächtigen Lagen geschichtet sind. Von den Petrefacten konnten Perna Boudi, 
Pecten filosus Hau.  und Corbis Mellingi bestimmt werden. Ausserdem zeigt die 
verwitterte Oberfläche undeutliche Reste von Aviculen und Gastropoden. Die in 
Rede stehenden Kalke, Welche ihrer Petrefafctenführung nach den Raibler Schichten 
vollkommen entsprechen, sind die wirkliche Fortsetzung der im Gaupmannsgrahen 
entwickelten gleichartigen Gebilde. W eitere Fundorte für Petrefacten der Raibler 
Schichten sind im Fahrnbachgraben beim Hause „Gartenschuster“ —  östlich von 
Ramsau und an dem nordöstlich von Ramsau gelegenen oberen Gehänge, wo Corbis 
Mellingi, Pecten filosus Hau.  u. m. a. gefunden wurden.

Ueber den Raibler Schichten folgen graue Dolomite, welche, wie schon 
mehrmals erw ähnt, die Hauptmasse der Opponitzer Schichten im Mittelgebirge 
zusammensetzen.

Ueber die Lagerung der Opponitzer Schichten im Allgemeinen kann nur so 
viel bemerkt w erden, dass die Opponitzer Schichten, welche zunächst den Göss
linger und W erfener Schichten im Hochgebirge auftreten, flach nach N. einfallen, 
die den Gösslinger Schichten des Mittelgebirges zunächst liegenden Partien von 
Opponitzer Schichten aber ein südliches Verflächen besitzen. Dazwischen begegnet 
man oft einer deutlichen wellenartigen Lagerung, die gewöhnlich von dem Hervor
treten älterer Gebilde begleitet ist. Sehr deutlich ist eine solche Lagerung im 
Salzagraben, an der Strasse von der „Terz“ nach „Knollenhals“ zu beobachten. 
Passirt man die in nördlicher Richtung laufende Strasse, so beobachtet man zu
nächst flach nach N. fallende Dolomite, welche die Lunzer Sandsteine bei den 
„Terzhäusern“ überlagern. W eiter in nördlicher Richtung vorschreitend bemerkt 
man den allmahligen Uebergang des nördlichen Verflächens in die horizontale 
Schichtenlage und dieser in ein südliches Fallen bis zu 45 Graden. Unter den 
nach S. verflächenden Dolomiten treten —  nördlich von den Holzknechthäusern 
Lunzer Sandsteine zu Tage, die jedoch bald wieder in nördlicher Richtung unter 
Dolomite einfallen und solcher Art von der Oberfläche verschwinden.

Die Höhen des Traisenberges, der Grabeneralpe, nördlich von St. Egidy, des 
Unterberges und Hochecks werden von weissen feinkörnigen bis dichten Dolomiten 
eingenommen, welche die grauen Opponitzer Dolomite überlagern und hier als das 
oberste Glied der Opponitzer Schichten zur Beschreibung gelangen. Möglicher
weise dürften diese weissen Dolomite auch die Aequivalente der Dachsteinkalke 
sein, die in den Hochalpen die unmittelbaren Hangendkalke bilden, im Mittelge
birge jedoch nirgends gefunden wurden. Eine Trennung der weissen Dolomite von 
den grauen Opponitzer Dolomiten ist durch die petrographische Verschiedenheit 
beider ermöglicht und begründet. Eine trennende Petrefactenschichte konnte 
jedoch nirgends beobachtet werden.

Zu den Opponitzer Schichten des Mittelgebirges müssen noch diejenigen 
Vorkommen gezählt werden, welche zunächst dem W erfener Schieferaufbruche — 
nördlich von diesem —  entwickelt sind.

Im w e s t l i c h e n  T h e i l e  ihrer Verbreitung nehmen sie ein Terrain ein, 
dessen südliche, östliche und zum Theile nördliche Begrenzung mit der Verbrei
tung der Gösslinger und Lunzer Schichten der Umgebungen „Erlafboden“, Anna
berg , Türnitz und Schwarzenbach zusammenfällt. In westlicher Richtung setzen



die Opponitzer Schichten mit zunehmender Breite in das Aufnahmsgebiet des 
Herrn J. R a c h o y ,  so wie sie auch in nördlicher Richtung über Puchenstuben mit 
den Opponitzer Schichten des Vorgebirges Zusammenhängen. In dieses Terrain 
fallen die Flussgebiete der Erlaf und der Tiirnitz. Die vorzüglichsten in diesem 
Terrain gelegenen Berge und Höhen sind: Der Hühnerkogel —  südwestlich, —  
der Rissberg —  südsüdöstlich, —  der Schneeriss —  südöstlich von Puchenstuben; 
der Hochstadl-, Stadl- und Hiennesteckberg —  nordwestlich von Annaberg; der 
Tannwald, der Kegelberg und die Brunst —  südlich und südöstlich von Schwarzen
bach; endlich der Spitzberg, der Tettenhengst und Eibelberg —  südwestlich von 
Türnitz.

Die Gesteine, welche hier die Opponitzer Schichten repräsentiren, sind Kalke 
und Dolomite. Erstere sind von grauer Farbe, meist sehr regelmässig in >/0— */t 
Zoll starken Lagen geschichtet. Ihr petrographischer Charakter erinnert an den 
der Gösslinger Schichten des Josephberges. Die sichere Auflagerung auf Lunzer 
und Gösslinger Schichten lässt jedoch keinen Zweifel über, dass sie den Oppo
nitzer Schichten angehören. Diese Kalke gelangen hier zu grösserer Oberflächen
verbreitung. Sie nehmen die südöstliche Hälfte des oben begrenzten Terrains ein 
und setzen den Ameiskogel —  nördlich von W ienerbruck, den Stadl- und Hienne- 
steckberg, den Kegelberg, die Brunst und den Spitzberg zusammen. Mitten in den 
Kalken treten zwei von einander getrennte Dolomitpartien auf, wovon die eine 
sich zwischen „vor dem W ald“ im Thaunbachgraben —  nördlich von Annaberg 
und der „hölzernen Kirche“ —  südlich von Schwarzenbach —  ausdehnt und in 
einer Breite von etwa 450 Klafter die flachen Sättel des Ochsenbodens und Tann
waldes einnimmt.

Die zweite Dolomitpartie ist an den unteren Gehängen des Türnitzthales 
zwischen „Oedhof“ und „Glasfabrik“ entwickelt. In der Thalsohle selbst zeigen 
die Dolomite meistens deutliche Schichtung. Die oberen Partien sind unge- 
schichtet und ragen als bizarre Felsformen zu ansehnlicher Höhe empor. Eine 
grössere Ausdehnung erlangen die Dolomite in der nordwestlichen Hälfte des in 
Rede stehenden Terrains, d. i. hauptsächlich im Gebiete der Erlaf und westlich 
davon. Es sind graue, theils dickschichtige, theils ungeschichtete und kurzklüftige 
Dolomite.

Die untersten Etagen der Opponitzer Schichten, nämlich die Raibler Schichten, 
sind nur an isolirten Punkten vorhanden. Diese sin d :

1. Im Thaunbachgraben —  nordwestlich von Annaberg —  bei dem Hause 
„vor dem W ald“ .

2. Bei „Oedhof“ —  nordöstlich von Annaberg —  wo am rechten Gehänge 
blaugraue Kalke als Einlagerungen im grauen Dolomite Vorkommen. Daselbst 
wurden Pecten filoaua, Corbia Mellingi, Myophoria Whatleyae u. a. m. gefunden. 
Die Kalke fallen nach Stunde 16 unter 40 Graden und erscheinen daselbst im 
scheinbaren Liegenden der südlich davon zu Tage tretenden Lunzer Schichten.

W as die Lagerung betrifft, so erscheinen die Opponitzer Schichten an ihrer 
südlichen Begrenzung entweder als Hangendes der nach N. verflachenden Lunzer 
Schichten, wie z. B. „am Pflanzsteig“ -— nördlich vom Erlafboden —  oder in 
Folge von Störungen im scheinbaren Liegenden der nach S. verflachenden Lunzer 
Schichten, wie dies bei „Oedhof“ der Fall ist. In nördlicher Richtung werden die 
Opponitzer Schichten durch die zwischen dem Schwarzenbachgraben und Türnitz 
zu Tage gehobenen Gösslinger Schichten abgeschnittcn. Mitten in den Dolmiten 
oder Kalken treten kleine isolirte Partien von Kössener Schichten auf; endlich 
treten in einer Linie, die von der Hiesel im Reitalpe —  westlich von Annaberg —  
in vorherrschend nördlicher Richtung gegen Puchenstuben verlauft, Lunzer
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Schichten in einem mehr weniger 9chmalen Streifen zu Tage, eine Querspalte im 
Gebirgsbauc bezeichnend.

Die ö s t l i c h  von den so eben beschriebenen Opponitzer Schichten vorkom
menden gleichartigen Gebilde nördlich, von den W erfener Schichten, beginnen 
südlich von Schwarzenbach in der Haslau- und Steinrotte und sind die Hangend
schichten der daselbst verbreiteten nach N. verflachenden Lunzer Schichten, ln 
westlicher Richtung, zwischen Schwarzenbach und Puchenstuben hängen sie theils 
mit den Opponitzer Schichten des Vorgebirges, theils mit denen des westlichen 
Mittelgebirges zusammen. Nach Osten lassen sie sich in einem mehr weniger 
breiten Zuge über Türnitz, Lehenrott, Klein-Zell bis über Ramsau hinaus verfolgen.

Die nördliche Begrenzung dieses Zuges bilden die die Opponitzer Schichten 
überlagernden Kössener und Hierlatz-Schichten. Westlich vom Traisonthale erfolgt 
diese Ueberlagerung nur an einzelnen Stellen (siehe Beschreibung des k. k. Berg- 
rathes Herrn M. V. L i p o i d  „Ueber die geologischen Verhältnisse der Umgebung 
von Kirchberg). Oestlich vom Traisenthale hingegen sind die Opponitzer Schichten 
fast durchgehends auf der nördlichen Seite von Kössener Schichten und Hierlatz- 
kalkcn begleitet und begrenzt. Diese Grenzlinie beginnt in meinem Terrain bei 
„Ob. Hochkogel“, nordwestlich von Lehenrott, und verlauft in ihren Hauptrich
tungen über Freiland und längs des bei Freiland ins Traisenthal mündenden Stein- 
bachgrabens in einem Halbbogen über den Nordabhang des Muckenkogels nach 
Vordereben. In ihrer weiteren Erstreckung berührt sie die Punkte „Mitteregg“ — 
links vom Wiesenbachthale und „Schiedelthal“ und zieht sich längs des Eben
waldes zum Schwarzwald —  nordnordwestlich von Klein-Zell.

Die südliche Begrenzung der in Rede stehenden Opponitzer Schichten bilden 
die bei der Beschreibung der Lunzer Schichten im Mittelgebirge sub 6, 4 und 5 
aufgezählten isolirten Vorkommnisse, und die darunter auftretenden Gösslinger 
Dolomite. Das gänzliche Fehlen von Petrefacten und der Mangel an sonstigen Auf
schlüssen Messen an Stellen, wo die Lunzer Schichten nicht vorhanden sind, eine 
Trennung der Opponitzer Schichten von den Gösslinger Schichten nicht zu, daher 
die auf der geologischen Aufnahmskarte verzeichnete südliche Grenzlinie in 
manchen ihrer Theile unsicher sein dürfte.

Die Gest eine, welche hier die Opponitzer Schichten zusammensetzen, sind 
grösstentheils Dolomite; Raibler Schichten kommen nur an zwei Stellen als schmale 
Züge im unmittelbaren Hangenden von zu Tage tretenden Lunzer Schichten vor. 
Es sind dies einerseits die Raibler Schichtcn, welche von der Haslau-Rotte, süd
lich von Schwarzenbach über das „Gschaid“ und durch den Steinbachgraben 
nach Türnitz ziehen (siehe geolog. Beschreibung der Umgebung Kirchberg von 
M. V. L i p o i d )  und in ihrer östlichen Fortsetzung bis gegen Lehenrott als ein 
schmaler Streifen Rauchwacke zu Tage treten, andererseits diejenigen, welche 
am Nordabhange der Reissalpe beginnen und sich über den Staflkoge) und die 
Häuser „am Holz“ , „Escherbäck“ , „Pichl“ , „Gstauding“ und „Forsthof“ bis ins 
Hallbachthal erstrecken.

W as die Lagerungsverhältnisse anbelangt, so zeigen dieselben längs der 
ganzen Ausdehnung der Opponitzer Schichten mehrere nicht unwesentliche Dif
ferenzen.

W estlich von Tümitz und bei Türnitz selbst folgen auf den Lunzer Schichten 
in nördlicher Richtung zunächst Raibler Schichten und dann Opponitzer Dolomiie.

Nach den Beobachtungen des k. k. Bergrathes Herrn M. V. L i p o i d  besitzen 
die Raibler Schichten durch ihre ganze Erstreckung ein nördliches Verflächen 
unter 15— 30 Graden. Hieher gehören auch die am linken Türnitzgehänge beim 
„Soldatenmichel“, westlich von Türnitz durch einen Steinbruch aufgeschlossenen

5 1 8  Ludwig Hertle. [ 6 8 ]
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Kalke. Sie sind yon grauer Farbe, splitterigem Bruche, und halten Einlagerungen 
eines braunen Kalkmergels. Die in 1 bis 2 Fuss mächtige Bänke deutlich ge
schichteten Kalke verflächen nach Norden unter 70 Graden. Dieses steile Ver
flächen mag wohl nur in einer localen Störung seinen Grund haben.

Bei Klein-Zell sind die den Lunzer Schichten- zunächst liegenden Raibler 
Schichten im scheinbaren Liegenden der ersteren, indem sie diese mit südlichem 
Verflachen und einer Neigung von 70 bis 80 Graden untcrlagern.

Diese Lagerung ist von „Forsthof“ , Klein-Zell NNO., bis „am Holz“, Klcin- 
Zell W ., constant wahrzunehmen. In nördlicher Richtung wird das Verflächen der 
oberen Dolomite allmählig steiler, die Schichten stellen sich saiger und gehen 
allmählig in das nördliche Verflächen über. Dieser Uebergang ist besonders deut
lich am W ege von Klein-Zell über „Pichl“ zum Schwarzwalde und auch zwischen 
„Forsthof“ und „Freinthal“ , nordnordöstlich von Klein-Zell in der Thalsohle wahr
zunehmen. Man sehe Fig. t9  (Seite 804 [54]).

Besonders deutliche Entblössungen in den Raibler Schichten der Umgebung 
Klein-Zell sind: 1. bei „Forsthof“ am linken Thalgehänge, wo im Walde Kalke 
mit südlichem Verflächen unter 76 Graden zu Tage gehen. Von Petrefacten wurden 
Ostreen und Gastropoden auf der verwitterten Oberfläche bemerkt. 2. bei „Mitter- 
mühl“, am linken TTialgehänge; die daselbst entblössten grauen splitterigen Kalke 
verflächen nach Süden unter 75 Graden. Keine Petrefacten. 3. beim Hause „Gstau- 
ding“ stehen Kalke mit südlichem Fallen unter 75 Graden an. Hier wurden einige 
deutliche Exemplare des Pecten filosus u. a. undeutliche Petrefacten gefunden.

Rcicher war die Ausbeute an Petrefacten beim Hause „Escherbäck“ im 
Schneider-Graben bei Klein-Zell; wo aus den Kalken Avicula multiradiata, Corbis 
Mellingi, Pecten filosus und Cardita crenata bestimmt werden konnten.

Das schon mehrmals erwähnte Vorkommen von St. Cassianer Petrefacten 
befindet sich westlich von Klein-Zell, ober dem Segengottes-Stollen. Die grauen, 
oolithischen, oberflächlich knolligen Kalke, in welchen die Petrefacten gefunden 
wurden, liegen theils als Geschiebe auf den mit Kohlenflützen ausbeissenden Sand
steinen, theils überlagern sie diese mit nordwestlichem Verflächen. Herr Dr. L a u b e  
bestimmte daraus:

Cassianella euglypha L a u b e .
Cassianella n. sp.
Opis conf. decussata, M ü n s t r .  sp.
Mytilus Münsteri K l i p s t .  sp.
Pecten altemans Müns t .

Zwischen Türnitz und Klein-Zell sind die Opponitzer Schichten nur sehr selten 
in solcher W eise aufgeschlossen, dass man sichere Schlüsse über ihre Lagerung 
daselbst gewinnen könnte. Meist bilden sie den Untergrund von Waldungen, Hut
weiden u. dgl. m., oder ragen als ungcschichtete Dolomitfelsen empor.

Im Wiesenbachthalc treten zwischen „Neuthal“ und dem Zusammenflusse 
des Schindelbaches mit dem Wiesenbache Opponitzer Dolomite auf, die in west
licher Richtung von der Gosaubildung auf der Vordereben überlagert werden, 
und unter welcher sie zweifelsohne mit den gleichartigen Dolomiten des Mucken
kogels Zusammenhängen, welcher Zusammenhang etwas südlicher bei „Eibegg“ 
auch oberflächlich zu beobachten ist.

Nach Osten ziehen sich die Dolomite zwischen den von Wendelstein nach 
Neuthal laufenden Graben und den Gaisbachgraben, um bald von Kössener und 
Hierlatz-Schichten überlagert zu werden und solcher Art von der Oberfläche zu 
verschwinden.
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Diese Dolomite sind in der Thalsohle an mehreren Stellen entblösst. Nördlich 
von Neuthal sind sie durch einen Steinbruch in grösserer Ausdehnung aufge
schlossen, zeigen ein nördliches Einfallen unter 50 Graden und werden bei 
„W indbach“ von Kössencr Schichten überlagert. Südlich von „Hofstatt“ zeigen 
mehrere E ntlassungen  derselben Dolomite ein südliches Verflächen unter 
40— 50 Graden und erfolgt am Zusammenflüsse beider Bäche die Ueberlagerung 
durch Kössencr Schichten.

Es scheint somit hier eine sattelförmige Erhebung stattgefunden zu haben, 
in Folge welcher die Hangenddecke, nämlich die Hierlatzkalke, gerissen hat, und 
die darunter liegenden Opponitzer Schichten zu Tage gelangten. Eine ähnliche 
Dislocation mag die Ursache sein, dass im Hallbachthale, nördlich von Klein-Zell, 
mitten aus der Masse von Hierlatzkalken eine kleine Partie von Opponitzer 
Schichten mit Kössener Schichten zwischen „Ober- und Unter-W asserburg“ 
zum Vorschein kommt.

Im Allgemeinen die Lagerung der Opponitzer Schichten zwischen Schwarzen- 
bach graben und Ramsau betrachtend, beobachtet man die Reihenfolge der Forma- 
tionsglicder von unten nach oben (von den Gösslinger Schichten bis zu den 
Jurakalken) in der Richtung von S. nach N- und erkennt somit eine Hebung, 
welcher ein normales Einfallen der Schichten nach Norden entspricht.

Dieses normale Verflächen besitzen die Opponitzer Schichten der Umgebung 
Türnitz. Dagegen zeigen die Opponitzer Schichten bei Klein-Zell zunächt den 
Lunzer Schichten ein anormales südliches Verflächen, das erst in den oberen 
Partien des Formationsgliedes allmählig in das normale nördliche übergeht.

Zwischen Traisenthal und Klein-Zell und östlich von Klein-Zell mögen wohl 
im Allgemeinen ähnliche Lagerungs Verhältnisse wie die so eben betrachteten 
stattfinden; einzelne Partien werden vielleicht saiger stehen, andere nach Norden 
oder Süden verflächen. Es soll noch nachträglich bemerkt werden, dass die so 
eben geschilderten Opponitzer Schichten bis Klcin-Zell durch Gösslinger und 
Lunzer Schichten auf südlicher Seile begrenzt werden, dass diese zwei Forma
tionsglieder aber, wie dies oben gesagt w urde, nördlich von Klein-Zell allmählig 
von der Oberfläche verschwinden.

Die zwischen Klein-Zell und Ramsau verbreiteten Opponitzer Schichten, die 
östliche Fortsetzung der in Rede stehenden, werden nun im Süden von den W er
fener Schichten begrenzt, die im Salza-Graben, bei den W ieshäusern und nord
westlich von Ramsau entwickelt sind. Als die östlichen Ausläufer der geschilderten 
Vorkommnisse können endlich die isolirten Partien nördlich und nordwestlich von 
Ramsau und jene bei „Kapfhof“, südwestlich von Kaunberg, betrachtet werden.

b. D ie  O p p o n i t z e r  S c h i c h t e n  im V o r g e b i r g e .  Hieher gehören:
1. Die Opponitzer Schichten als Hangendes der bei der Beschreibung der 

Lunzer Schichten sub I und 2 geschilderten Vorkommen. Sie bilden einen fast 
ununterbrochenen mehr weniger breiten Zug, der mit dem Hauptzuge der Lunzer 
Schichten des Vorgebirges im Engleithen-Graben mein Aufnahmsgebiet erreicht 
und in östlicher Richtung bis über's Hallbachthal hinaus verfolgt werden kann.

Im Norden durch den erwähnten lind oben in seiner Verbreitung ausführlich 
geschilderten Hauptzug der Lunzer Schichten begrenzt, werden die in Rede 
stehenden Opponitzer Schichten im Süden von Kössener und Hierlatz-Schichten 
überlagert. Diese überlagernden jüngeren Gebilde bilden somit die südliche Grenze 
der Opponitzer Schichten.

Der Zug von Opponitzer Schichten, wie er oben in seiner allgemeinsten Aus
dehnung und Begrenzung geschildert wurde, wird südlich von Steg vom Traisen- 
thale, südwestlich lind südlich von Lilienfeld vom Thal- und Klostergraben, öst-
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lieh von Lilienfeld vom Wiesenbachthale und cndlich zwischen „Hofbauer“ und 
„Reithof“ vom Hallbachthale durchbrochen.

In dem Gebiete seiner Verbreitung liegen der Engleithen- und der Zögers
bachgraben, der Fussthalgraben östlich vom Traisen thale, der bei „Schweighof“ 
in das Wiesenbachthal mündende Steingraben und der bei „Reithof“ ins Hall- 
bachthal mündende Arzgraben.

Die Opponitzer Schichten dieses Zuges bilden die nördliche Abdachung des 
Ratzenecks, südwestlich von Steg; (len gespitzten Brand, südlich von Lilienfeld; 
die zwischen Klostergraben und Wiesenbachthal liegende Hinter-Eben; ferners 
den Hochreithberg, östlich vom Wiescnbachthale und die nordöstlich vom W endl- 
stein-Kogel gelegenen Berge und Rücken. Als die östliche Fortsetzung des bis ins 
Hallbachthal sicher zu verfolgenden Zuges können die Opponitzer Schichtcn be
trachtet werden, die östlich vom Hallbachthale den Semmelzipf und Kirchberg- 
südwestlich von Hainfeld zusammensetzen, und im Ramsauthale bei „Lanzenthal“ , 
so wie auch weiter südlich im Heugraben zu Tage entwickelt sind.

Vorherrschend sind es Dolomite, die hier die Opponitzer Schichten vertreten. 
Kalke kommen als schmale Züge im fast unmittelbaren Hangenden der Lunzer 
Schichten vor; Rauchwacken endlich finden sich nur an einzelnen Punkten und 
daselbst nur in geringer Verbreitung.

Die Reihenfolge der Gesteine vom Liegenden zum Hangenden ist im Allge
meinen folgende: Zunächst den Lunzer Schichten folgen graue, bisweilen bitu
minöse Dolomite, bei 4  Klafter mächtig. Ihnen folgt eine etwas mächtigere 
Schichte eines dolomitischen Kalksteines, der Petrefacten aus den Raibler 
Schichten enthält. Das oberste Glied bilden in der Regel mächtige Dolomite 
(1000— 1500 Fuss mächtig), von grauer Farbe, feinkörniger bis diehter Structur 
und von kurzklüftigem Bruche.

Die vielen Entblössungen, die man längs der ganzen Verbreitung des in 
Rede stehenden Zuges der Opponitzer Schichten findet, lassen diese Reihenfolge 
an vielen Punkten constatiren.

Ein davon etwas verschiedenes Vorkommen ist aber im Anfänge des Zögers- 
bachgabcns und im Traisenthale zu beobachten. Wenn man nämlich von dem 
zwischen Schrambach- und Zögersbachgraben gelegenen kleinen Parallelgraben, 
in welchem sich der Nikolausstollen befindet, in südlicher Richtung den Berg
rücken überschreitet, um in den Zögersbachgraben zu gelangen, so bemerkt man, 
dass auf den durch den Nikolaus-Stollen aufgeschlossenen Lunzer Sandsteinen ein 
wenige Klafter mächtiger Dolomit und auf diesen eine Lage Rauchwacke folgt. Die 
Rauchwacke nimmt daselbst einen Theil des den Zögersbachgraben mit dem 
Traisenthale verbindenden nördlichen Gehänges ein. W eiter im Zögersbachgraben 
hinein fehlt die Rauchwacke und es bilden graue dünngcschichtete Kalke das 
Nordgehänge des Grabens. In Gcschieben sowohl, als auch in anstehenden Ent
blössungen dieser Kalke findet man Petrefacten, die. entweder in grösser Menge 
im Gesteine Vorkommen, aber ihrer Undcutlichkcit wegen keine Bestimmung zu
lassen, oder in einzelnen Exemplaren auftreten. Von letzteren fand ich mehrere 
Exemplare der Corbis Mellingi.

Sehr wichtig ist eine Stelle des nördlichen Grabengehänges, 150 Schritte 
von der Mündung des Zögersbachgrabens entfernt. Daselbst stehen die Kalke 
mit östlichem Verflächen unter 10 Graden an und enthalten eine Einlagerung eines 
grauen Mergelschiefers, in dem wohlerhaltene Exemplare des Pecten filosua und 
viele andere noch nicht bestimmte Petrefacten Vorkommen.

Einem höheren Horizonte entsprechen die lichtgrauen Mergel mit Cardita 
erenata, Nucula sp. u. a. m., die ebenfalls als eine Einlagerung in den dünnge
schichteten Kalken gefunden wurden.
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Ueber die Lagerung aller dieser Gesteins-Schichten geben die Entblössungen 
über Tag» wenig Aufschluss. Die Schichten verflächen bald nach Süden, bald 
nach Norden; an einer Entblössung wurde ein östliches Einfallen beobachtet; 
endlich nahe am Eingänge in den Zögershachgraben stehen die Dolomite ganz 
saiger.

Durch den Aufschluss des Joseph-Stollens >) war es möglich, das wahre 
Verflächen der Opponitzer Schichten zu constatiren. Man fand, dass die, die 
Lunzer Schichten concordant überlagernden Kalke nach Süden unter 40 Graden 
verflächen. Es erweisen sich somit die oben angeführten Unregelmässigkeiten in 
der Lagerung der Opponitzer Schichten nur als solche oberflächlicher Natur, 
vielleicht hervorgebracht durch secundäre Störungen, die nach der Hebung der 
Gösslinger, Lunzer und Opponitzer Schichtcn stattgefunden haben. Schon bei 
der Beschreibung der Lunzer Schichten im Vorgebirge wurde der Parallelzüge 
gedacht, die an mehreren Orten, südlich vom Ilauptzuge der Lunzer Schichten 
zu Tage treten, und auch die Ursache davon als in einer Faltenbildung oder einer 
anderen ähnlichen Störung liegend angedeutet.

Diesem zufolge erscheinen die Opponitzer Schichten an Stellen, wo südlich 
vom Hauptzuge der Lunzer Schichten ein Parallelzug entwickelt ist, doppelt. An 
den meisten Punkten, wo eben nur Dolomite die Opponitzer Schichten vertreten, 
ist es nicht möglich, das doppelte Auftreten derselben nachzuweisen.

Im Zögersbachgraben und dem südlich davon gelegenen Theile des Traiscn- 
thales treten jedoch die petrefactenfiihrenden Schichten zu Tage, und geben 
sichere Beweismittel ab für obige Behauptung.

Wenn man nämlich vom Zögersbachgraben den W eg in südöstlicher Richtung 
weiter verfolgt, und so schief den Bergrücken überschreitend ins Traisenthal ge
langt, so begegnet man derselben Reihenfolge der Schichten, wie wir sic nördlich 
vom Zögershachgraben und in diesem selbst beobachten konnten. Die dünn
geschichteten Kalke sind südwestlich vom Hause Edi (Ueberl) in schöner Schich
tung aufgedeckt und besitzen ein südsüdwestliches Verflächen unter 50 Graden. 
In ihnen wurden wieder die petrefactenführenden Schichten mit Corbis Mellingi, 
und weiter im Hangenden die Mergelschiefereinlagerungen mit Cardita crenata 
gefunden.

Ueber diesen dünngcschichtcten Kalken erst folgen die mächtigen Dolomite, 
die nördliche Abdachung des Ratzenecks bildend, und auf dessen Höhe von 
Kössener und Hierlatz-Schichten überlagert, wie in Fig. 20 (Seite 508 [58 ]).

Aehnlich sind die Lagerungsverhältnisse im Wiesenbachthalc nach dem 
Profil durch den HoclireiLherg Fig. 21 (Seite 509 [5 9 ]) und im Arzgraben west
lich vom Hallbachthal.

Zwischen Traisenthal und Klostergraben, wo diese südlichen Parallelzügc der 
Lunzer Schichten fehlen, sind auch die Opponitzer Schichten nur in einmaliger 
Reihenfolge ihrer Gesteinsschichten entwickelt und liegen dieselben concordant 
auf dem Hauptzuge der Lunzer Schichten, ein Verflächen nach Süden unter 40 
bis 60 Graden zeigend.

Die vielen Störungen, wclchc die Entblössungen am rechten Traisengehänge, 
im Füssthalgraben und im Thalgraben über Tags zeigen, charakterisiren sich 
vorzüglich durch discordante Ueber- und Unterlagerungen der einzelnen Gesteins
schichten unter einanuer. So sieht man z. B. am rechten Traisengehänge, nörd
lich vom Hause „an der Klamm“ , in der Thalsohle die dünngeschicliteten Oppo-

M. V. L i p o i d .  „Das KoUlcngebict in den nordöstlichen Alpen“, XV. Bd. des Jahrb . der 
k. k. geol. Roichsanstalt. Nr. 1, pag. 00.
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nitzerKalke saiger stehen, und über ihnen die gleichartigen Gesteine mit südlichem 
Verflächen unter 20 Graden liegen.

Diese und ähnliche Störungen sind wohl nur secundärer Natur und die Folge 
von Brüchen und Eiusenkungen, die nach der Hebung der oberen Trias statt- 
gefunden haben und der Lagerung im grossen Ganzen keinen Eintrag thun.

2. Die Opponitzer Schichten nördlich Ton den Gösslinger Schichten des 
Vorgebirges.

Westlich vom Traisenthale gelangen die Opponitzer Schichten zu einer 
grösseren Oberflächenverbreitung als westlich davon und sollen die ersteren zu
nächst geschildert werden.

Sie nehmen daselbst ein Gebiet ein , das im Süden durch den Engleithen- 
und Zögersbachgraben, im Osten durch das Traisenthal und im Norden durch die 
W iener Sandsteinzone zwischen Rabenstein und Wilhelmsburg begrenzt wird.

Die mächtige Neocomablagerung, welche sich von Kirchberg im Pielachthale 
(siehe M. V. L i p o i d  geolog. Beschreibung der Umgebung von Kirchberg) durch 
das Tradigisttlial über „Aigelsreit“ und W ehrabach bis nach Eschenau erstreckt, 
theilt die Opponitzer Schichten des oben in seinen Grenzen fixirten Terrains in 
eine kleinere nördliche und eine grössere südliche Hälfte. Der ersteren gehören 
diejenigen Opponitzer Schichten an , welche die niederen Berg- und Höhenzüge 
zunächst dem W iener Sandsteine, östlich von Rabenstein zusammensetzen. In 
der südlichen Hälfte bilden die Opponitzer Schichten den Schoberberg südwest
lich von „S teg“ , den Lindenberg westlich von „Steg“ und den ganzen Gebirgs
zug, welcher sich vom Lindenberge in nordöstlicher Richtung bis zum Dursch- 
b e rg e , westsüdwestlitfh vom Orte Traisen erstreckt, und über dessen Höhen die 
W asserscheide zwischen dem Pielach- und Traisenflusse verläuft.

Äusserdem nehmen die in Rede stehenden Opponitzer Schichten die oberen 
Gehänge und Höhen der das Traisenthal zwischen Schrambach und dem Orte 
Traisen links begleitenden Bei“ge ein.

Mitten aus den meist als Dolomite entwickelten Opponitzer Schichten tau
chen die Lunzer Schichten von W itzengrin im Schrambacligraben, vom Stangen
thal, Jungherrnthal u. s. w. in schmalen Zügen hervor und wurde deren Verbreitung 
bereits oben näher geschildert (Beschreibung der Lunzer Schichten sub c, 3).

Ausser den Dolomiten treten auch Kalke und Rauchwacken, und zwar in der 
Regel im unmittelbaren Hangenden von zu Tage gehenden Lunzer Schichten auf. 
In den Kalken wurden nur an einer S te lle , nämlich am linken Traisengchänge 
beim Hause „Kastenthal“ , westlich vom Stifte Lilienfeld, Petrefacten-Spuren 
gefunden. Es sind daselbst die nämlichen Kalkschiefer mit vielen jedoch unbe
stimmbaren Petrefacten zu finden, wie im Zögersbachgraben. Auch findet man 
bei Kastenthal graue Mergelschiefer mit südlichem Verflächen anstehen, die in 
petrographischer Hinsicht genau den Gesteinen entsprechen, in welchen im 
Zögersbachgraben (an dessen Nordgehänge) die schönen Exemplare von Pecten 
filosuii gefunden wurden.

Die Kalke von grauer Farbe, splitterigem Bruche und mit meist deutlicher 
und dünner Schichtung sind zunächst den zwei Lunzer Sandsteinzügen entwickelt, 
wovon der eine von der „Mayergrabenhöhe“ über Schrambaehgrabcn, Stangen
thal u .s. w. bis zum „T aurer“, westsüdwestlich vom Orte Traisen zieht, der andere 
weiter nördlich vom Laimgraben bis an die Hochstauf zu verfolgen ist. Längs der 
ganzen Erstreckung einer jeden dieser zwei Kalkzonen findet man die Kalke mit 
südlichem Verflächen unter 40—4 5  Graden über den Lunzer Sandsteinen gela
g ert, und weiter im Hangenden von Dolomiten überlagert. Die Rauchwacken 
treten mehrerorts in schmalen, mehr weniger zusammenhängenden Zügen auf.

K. k . g eo log ische  ReichaftnaU lt. 19. Band. 1863. J7 . Heft. 67
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Der nördlichste dieser Ziige ist derjenige, der zunächst dem W iener Sandsteine 
oder dem stellenweise entwickelten Neocomkalke fast ohne Unterbrechung von 
Rabenstein bis Traisen verfolgt werden kann. Ueber ihn folgen Dolomite, die 
weiter südlich von jüngeren Gebilden, Kössener Schiclitcn u. s. w. überlagert 
werden.

Ein zweiter Zug von Rauchwacke erstreckt sich von der „Hochstauf“ südlich 
von Eschenau durch den Kohlgraben bis am „Taurer“ , wes (südwestlich von Traisen, 
und verbreitet sich gerade längs der Verbindungslinie beider Lunzer Sandstein
züge, welche anzunehmen man schon durch einen Blick auf die geologische Karte 
versucht ist. Nun ist es aber Thatsache, dass sowohl bei der „Hochstauf“ als 
auch westlich vom „Taurer“ die Lunzer Sandsteine aufhören und weder nördlich 
noch südlich von dem zwischen den genannten zwei Punkten verbreiteten Rauch- 
wackenzuge zu finden sind. Es mag daher die Annahme wohl gerechtfertigt er
scheinen, dass, wenn eine Verbindung zwischen den beiden wiederholt erwähnten 
Sandsteinzügen besteht, was wahrscheinlich ist, diese Verbindung gerade in der 
Linie stattfinde, welche durch die Verbreitung des in Rede stehenden Rauch- 
wackenzuges oberflächlich markirt ist.

Aehnliche Verhältnisse findet man weiter südlich zwischen dem Schrambach
graben und dem Jungherrnthale. Daselbst tritt ein schmaler Zug von Rauchwacke 
auf,  der „an der Grub“ im Schrambachgraben beginnt, längs der in nördlicher 
Richtung laufenden Einsenkung bis auf den Sattel, südsüdöstlich von Wehrabach 
zieht, daselbst unter einem rechten Winkel umbiegt, uud sich iti östlicher Rich
tung bis „am W allreith“ im Jungherrnthal erstreckt.

Noch sind die unzusammenbängenden Partien von RaTichwacken anzuführen, 
welche nahe an der westlichen Grenze meines Aufnahmsterrains im Laimgraben 
auftreten und die östlichen Ausläufer jenes Rauchwrackenzuges sind, der schon im 
Loichthale bei „Unter-W inkel“ südwestlich von Kirchberg a. d. Pielach beginnt 
und in fast östlicher Richtung ohne Unterbrechung bis au mein Aufnahmsgebiet 
verfolgt werden kann, hier abCT in der eben angedeuteten W eise endiget.

W as die Lagerungsverhältnisse anbelangt, so gehören die nördlich von den 
Gösslinger Schichten des Vorgebirges verbreiteten Opponitzer Schichten westlich 
vom Traiscnthale vier verschiedenen durch Hebung entstandenen Parallelzügen 
an, die eine Hauptstreichungsrichtung von W SW . nach ONO. besitzen.

Der nördlichste dieser vier Züge lehnt sich unmittelbar an die W iener 
Sandsteinzone an und wird in südlicher Richtung von jüngeren Gebilden, 
nämlich Kössener Schichten, Lias -  Fleckenmergeln, J u r a -  Klauskalken und 
Neocomschiefern überlagert. Letztere erlangen eine grössere Oberflächenverbrei
tung und bcdccken die Liegendschichten des zweiten Zuges von Opponitzer 
Schichten, welcher als ein verhältnissmässig schmaler Streifen zwischen der 
Neocomablagerung und dem Lunzer Sandsteinzuge von Laimgraben und von der 
„Hohenstaul“ zu Tage erscheint. Dieser Sandsteinzug bedingt die Annahme eines 
dritten und der südlichere Sandsteinzug von Witzengrin, Stangenlhal u. s. w. die 
Annahme eines vierten Zuges von Opponitzer Schichten. Es mögen im Liegenden 
der zwei nördlicheren Ziige ebenfalls Lunzer Schichten entwickelt, diese aber vom 
W iener Sandsteine den Neocomschiefern überdeckt sein. Fig. 22 (Seite 811 [6 1 ])  
gibt ein Profil, das von der W iener Snndsleiuzone in nprdsüdlicher Richtung bis 
an die Gösslinger Schichten des Vorgebirges geführt ist und die eben geschil
derten Lagerungsverhältnisse der Opponitzer Schichten näher beleuchtet.

Die östlich vom Traisenthale verbreiteten Opponitzer Schichten (nördlich 
vor\ den Gösslinger Schichten des Vorgebirges) nehmen ein Terrain ein, das im 
Norden durch die Neocomkalke des W iener Sandsteines und im Süden durch die
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Gösslinger Schichten des Vorgebirges begrenzt ist. Die nördliche Grenzlinie 
beginnt bei St. Johann a. d. Traisen, läuft in fast östlicher Richtung südlich von 
Hainfeld und bei Kaunberg vorbei und lässt Altenmarkt a. d. Triesting südlich 
liegen.

Die Ablagerung der jüngeren Gebilde (Neocom, Jura u. s. w .), die zwischen 
Eschenau und dem Traisenthale eine Unterbrechung erleidet, beginnt im Traisen- 
thale wieder und setzt in östlicher Richtung weiter, wobei sie bis ins Ramsauthal 
verfolgt werden kann.

Südlich davon tritt mitten unter den Opponitzer Schichten der bei der Re- 
schreibung der Lunzer Schichten sub c 4  in seiner Verbreitung geschilderte 
Sandsteinzug zu Tage.

Diese zwei Gebilde, die jüngere Ablagerung in der nördlichen und die älte
ren Lunzer Schichten in der südlichen Hälfle des Verbreitungsterraius der in 
Rede stehenden Opponitzer Schichten trennen diese iu drei verschiedene Parallel
züge, deren Hauptstreichungsrichtung von W. nach 0 . läuft.

Der nördlichste der drei Züge beginnt beim Orte Traisen am rechten Traisen
ufer und zieht in einer durchschnittlichen Breite von 450 Klafter zwischen den 
Neocomkalken der W iener Sandsteinzone und den Kössener Schichten, welche 
ihn überlagern, bis nach Hainfeld. Behält man die Kössener Schichten als die 
südliche Begrenzung dieses Zuges bei, so kann man die Opponitzer Schichten 
südöstlich von Hainfeld, welche den Eckberg zusainmensetzen, als die Fortsetzung 
von jenem betrachten, und lässt sich diese in einer Breite von 250 Klafter über 
Kaunberg bis nach Altenmarkt a. d. Triesting nachweisen. In ihr liegen der 
Sulzerkogel, westsüdwestlich von Kaunberg, die Bastalhöhe, südsüdöstlich vom 
genannten Orte und der W iegenberg nördlich von Altenmarkt.

Die Gesteine, die in diesem Zuge auftreten, sind Dolomite und Rauchwacken. 
Letztere erscheinen als lange schmale Züge im Liegenden der ersteren oder mitten 
in diesen.

Ein solcher Rauchwackenzug beginnt östlich vom Wiesenbachthale und zieht 
über „am Reith“ quer durch den Wobachgraben (bei „Ochsenhof“) ,  durchsetzt 
nördlich vom „Lehenbauer“ den Pfennigbachgraben und endet beim Hause 
„Haager“ .

W ährend an allen ändern Punkten, wo die Opponitzer Schichten in unge
störter Lagerung beobachtet werden konnten, die Rauchwacke unter den Dolomiten 
lind speeiell in diesem nördlichsten der Züge unmittelbar beim W iener Sandsteine 
gefunden wurde, erscheint sic hier mitten in den Dolomiten. Dieser Umstand lässt 
die Vermuthung nahe kommen, dass diese abnorme Erscheinung in irgend einer 
Störung begründet sei, die in  dem in Rede stehenden Zuge stattgefunden habe. 
Diese Vermuthung wird durch die Thalsache, dass nördlich von dem Rauch- 
wackenzuge Kössener Schichten in abgerissenen, unzusammenhängenden Partien 
auftreten, nur noch mehr bestärkt.

W as die Lagerung anbelangt, so zeigt eine grosse Entblössung südlich von 
St. Johann bei Traisen am rechten Thalui'er, dass die Dolomite daselbst nach 
Norden unter 65 Graden verflächen. Die Dolomite von grauer Farbe sind deutlich 
geschichtet und besitzen Zwischenlagerungen eines Mergelschiefers, in welchem 
kleine Exemplare von Gervillia 9p. gefunden wurden.

Im W iesenbachthale werden dieselben Dolomite nördlicherseits von Kössener 
Schichten überlagert, denen gleich der Neocomkalk des W iener Sandsteines folgl.

Westlich vom W iesenbachthale kann man an vielen Entblössungen, die dem 
nördlichsten Zuge der Opponitzer Schichten angehören, ein südliches Verflächen 
beobachten.

87 *
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Im Pfennigbachgraben durchquert man, wenn man von dessen Eingänge in 
südlicher Richtung fortschreitet, folgende Gesteinsschichten: Zunächst dem zur 
W iener Sandsteinzone gehörigen Neocomkalkzuge folgt ein grauer Kalk mit 
Küssener Petrefacten, der sowie die darauf folgenden Dolomite nach Süden ver
flacht. In der Mitte der Entfernung zwischen den Häusern „Froscherbauer“ und 
„Lehenbauer“ durchsetzt Rauchwacke den Graben, welche von Opponitzer Dolo
miten, diese aber bei „Bruckenerbauer“ von Kössener Schichten überlagert werden.

W ir sehen somit auf zwei Punkten des in Rede stehenden Vorkommens zwei 
verschiedene Lagerungen. Die eine erklärt sich einfach durch ein Ueberkippen 
der Schichten nach Norden; in der zweiten begegnen wir einer ähnlichen Störung, 
wie wir eine solche an mehreren Orten bei den Gösslinger, Lunzer und Oppo
nitzer Schichten beobachtet haben. (Siehe Beschreibung der Lunzer Schichten 
mb b 1 u. 5 .)

Ein zweiter Rauchwackenzug beginnt östlich vom Hallbachthale und ist mit 
wenig Unterbrechungen längs der Grenze der Kalkalpen zur W iener Sandstein- 
zone bis gegen Altenmarkt a. d. Triesting zu verfolgen. Die Lagerung der Oppo
nitzer Schichtcn ist dabei eine regelmässige: auf die Rauchwackc folgen die nach 
Süd verflachenden Dolomite, die von Kössener Schichten überlagert werden.

Der zweite Zug von Opponitzer Schichten beginnt nordöstlich von Marktei 
und zieht sich in östlicher Richtung und mit einer Breite von 300— 400 Fuss 
zwischen den Neocomschiefern der oben erwähnten jüngeren Ablagerung und den 
südlich von dieser zu Tage tretenden Lunzer Sandsteinen bis in’s Hallbachthal, 
wo er bei „Trasthof“ sich allmählig zwischen den zwei ihn begrenzenden Bildun
gen auskeilt. In diesem Zuge sind ausgenommen kleiner sporadischer Vorkomm
nisse von Raucliwackcn und Kalken nur Dolomite entwickelt.

Endlich der dritte und südlichste der drei Züge von Opponitzer Schichten 
beginnt am rechten Traisengehänge beim Stifte Lilienfeld und zieht sich in öst
licher Richtung quer durchs \viesenbachllial über „Oberhaus“ in den W ohach- 
graben, von wo er weiter nach Osten über den Pfennigbachgraben in’s Hallbach
thal verfolgt werden kann. Er bildet das unmittelbare und wirkliche Hangend
gebirge des Sandsteinzuges, welcher durch die Punkte: „Lugeiss“ im W iesen- 
bachthale, „Steinhaus“ im W obachgraben „Ober- und Unterbichel“ im Pfennig
bachgraben und „Hammer am Kirchbichel“ im Hallbachthale seiner Situation 
nach markirt ist und bereits bei Beschreibung der Lunzer Schichtcn sub c 4 
geschildert wurde.

In seiner östlichsten Verbreitung erscheint dieser Zug von Opponitzer Schich
ten südlich von Hainleld beim „Peter Michlhnmmer“ im Ramsauthale, wo er 
durch Kalke im unmittelbaren Hangenden der daselbst auch zu Tage tretenden 
Lunzer Schichten repräsentirt ist. Oestlich vom Ramsauthale vereinigen sich alle 
drei Züge von Opponitzer Schichten zu einem schmalcn Zuge, der, wie bereits 
oben erwähnt, in der Fortsetzung des nördlichsten Zuges erscheint und bei Alten
markt in das Aufnahmsgebiet des Herrn D. S t u r  Übertritt.

Der südlichste der drei Opponitzer Züge besteht Yorwaltend aus Dolomiten, 
aus einem schmalen, mehrmals unterbrochenen Zuge von Rauchwacken in der 
unmittelbaren Nähe der Lunzer Sandsteine und aus sporadisch auftretenden 
Kalken, aus denen nur an einer Stelle, nämlich bei „Hammer am Kirchbichel“ im 
Hallbachthale Petrefacten der Raibler Schichten bekannt wurden.

Die Lagerung dieses Zuges ist eine regelmässige, die Schichten verflächen 
nach S. unter 45— 50 Graden und überlagern concordant die Lunzer Sandsteine.

W as die Lagerungsverhältnisse im Allgemeinen anbelangt, so sind dieselben 
ähnlich denjenigen, die wir bei der Betrachtung der Opponitzer Schichten west-
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lieh von der Traisen kennen gelernt hüben. Nur ist die Regelmiissigkeit in der 
Aneinanderreihung der verschiedenen Ziige und der sie trennenden Medien weit 
grösser, was schon die Thatsache beweist, dass man durch alle östlich vom 
Traisenthale gelegenen Querthäler. das W iesenhachthal, den W obach- und 
Pfennigbachgraben, das Hallbachtlial u. s. w. nahezu ein und dasselbe geolo
gische Profil erhalt. Siehe Fig. 23, welche einen Durchschnitt durch den Pfennig- 
bachgraben darstellt.

Fig. 23.
F ro ic h e r -  D rucken- N aiaen-

B eiagarten  bauer Lauer ateiu Ö rtl G roadlbauer

1. Gtissling-er Schichten . t .  L u u te r  Sch ich ten . 3a  K alke 1
ß B aachw icke \  d e r  O ppouiU er S chichten .
3. D olom ite j

4. K ä u e o e r  S chichten . 3. L iaa-Fleckenater*pel, ß . .Iura K alke. 7. N eocoraschiefer, h  Neocotn- (W ie n e r)
S andsteine. 7 „  IHeocum-Kalke.

Maasgfitab 1 Zoll =  400 Klafter (1  : «8800).

Rhätische Formation.

I. Dachsteinkalke.

Früheren Beobachtungen zu Folge glaubte ma n , die Dachsteinkalke als das 
höchste Glied der rhätischen Formation hinstellen zn müssen. Herr D. S t u r  fand 
indess auf vielen Punkten seines Aufnahmsterrains die Kössener Schichten über 
den Dachsteinkalken, und diese unmittelbar auf Opponitzer Schichten gelagert. 
Letzteres fand ich auch in meinem Aufnahmsgebiete.

Somit nehmen die Dachsteinkalke die untere Stufe der rhätischen Forma
tion ein.

In meinem Aul'nahmsgebiete sind die Dachsteinkalke als Gin Zug entwickelt, 
der östlich von Maria-Zell, am Nordgehänge des Terzgrabens beginnt und nach 
Osten fortsetzend, die Siidabliänge und Spitzen der Hofalpe, des Gipplberges, des 
Preinecks- und des Oberberges, westlich von Schwarzau einnimmt. Im Schwarza- 
thale sind die Dachsteinkalke zwischen „Unter-Dörfel“ nördlich von Schwarzau 
und der Mündung des Voisbaches in den Schwarzafluss verbreitet. In ihrer öst
lichen Fortsetzung liegt der Ilandlesberg, der Hutberg und Schoberberg, nord
westlich von Buchberg. Letzterer befindet sieh schon im Aufnahmsgebiete des 
Herrn D. S t u r ,  woselbst die Dachsteinkalke des in Rede stehenden Zuges ohne 
Unterbrechung bis nahe an Leobersdorf zu verfolgen sind. Die nördliche Begren
zung des Zuges bilden die Opponitzer Schichten des Mittelgebirges; in Süden 
werden die Dachsteinkalke durch den Aulbruch der W erfener Schichten im Hoch
gebirge begrenzt.

Die Breite des in seiner Verbreitung beschriebenen Zuges heträgt im Mittel 
6000 Fuss; die Mächtigkeit der Dachsteinkalke dürfte 2000 —  3000 Fuss 
betragen.
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Die Dachstcinkalke sind weisse, gelbe, graue oder blassrothe Kalke, deren 
Färbung die verschiedensten Nuancen mul Uebergänge zeigt. Sic sind von fein
körniger bis dichter Structur, von grosscr Festigkeit und Reinheit, wesshalb sic 
auch so sehr der Verwitterung widerstehen. In ihrem petrographischen Aeussern 
gleichen sie den Hallstätter Marmoren der Ilochalpen und sind nur durch die 
Lagerungsverhältnisse, nämlich durch die Ueberlagerung von Kössencr Schichten, 
von diesen zu unterscheiden.

Die für die Dachstcinkalkc im Allgemeinen leitende Dachsteinbivalvc Mega- 
lodtts triqueter konnte ich in meinem Terrain nirgends finden, und nur an einer 
Stelle des Schwarzathaies, nördlich von Schwarzau heim „Falkenslein“ , sind 
auf den Schichtflächen des daselbst entblössten, nach Süd unter 30 Graden ver
flachenden Kalkes zahlreiche Durchschnitte von Bivalven zu beobachten, ohne 
jedoch einen Anhaltspunkt zur genaueren Bestimmung derselben zu gewähren.

W as die Lagerung anbelangt, so liegen die Dachsteinkalke, wie schon meh- 
rerorts erwähnt wurde, auf den mächtigen Opponitzer Dolomiten des Mittelgebir
ges und werden mancherorts von Kössencr Schichtcn überlagert. Die Neigung 
der Schichten ist eine südliche unter 30— 40 Graden.

ü .  Kössener Schichten.

Die Kössener Schichten haben für die Gliederung des Lias in den nordöst
lichen Alpen denselben W erth wie die Gösslinger Schichten für die Gliederung 
der oberen Trias.

Sowie die Gösslinger Schichtcn für uns ein sicherer Horizont waren, mittelst 
welchem wir einerseits die untertriassischen Gebilde von den obertriassischcn zu 
trennen wussten; andere,rseits aber die verschiedenen obertriassischen Fazies in 
eine gegenseitige Parallele stellen konnten, so geben auch die Kössener Schichten 
uns die Mittel an die Hand, die verschiedenen Liasgebilde auf ihren wirklichen 
und wahren Horizont zu bringen und deren Fapies zu parallelisiren.

Die Verschiedenheiten in den Gesteinen, welche die Kössener Schichten zu
sammensetzen, sind meistens nur petrographischer Natur und ist in ihnen kein 
Grund zur Annahme einer verschiedenen Bildungsweisc derKössener Schichten zu 
suchen.

Der Hauptsache nach bestehen die Gesteine der Kössener Schichten aus 
Kalksteinen und Mergelkalken von blaugrauer bis dunkelgrauer Färbung und 
körnigem bis dichtem Gefüge. Als Einlagerungen erscheinen Mergelschiefer und 
Kalkbänke von 1 Fuss bis wenige Zolle Mächtigkeit, welche Petrcfacten enthalten. 
Die wichtigsten und häufigsten Leitpetrefactcn für die Kössener Schichten sind 
Gervillia inflata S c h a f h . ,  Plicatula intuastriata E mmr .  und Avicula contorta.

Die Kössener Schichten können mit Rücksicht auf die Lagerungsverhältnisse 
in drei Gruppen getheilt werden: a j  Die Kössener Schichten, die zum Liegenden 
den Dachsteinkalk haben; b)  die Kössencr Schichten, welche zum Liegenden den 
Opponitzer Dolomit und zum Hangenden die Hierlatz-Schichten, und c j  jene, 
welche zum Liegenden die Opponitzer Schichten, zum Hangenden aber die Lias
Fleckenmergel besitzen.

Mit dieser Eintheilung fällt nahezu die Eintheilung der Kössener Schichten 
in die Vorkommnisse im Hoch-, Mittel- und Vorgebirge zusammen.

W as die Mächtigkeit der Kössener Schichten im Allgemeinen betrifft, so 
beträgt sie im Vorgebirge 20— 30 Klafter und nimmt gegen Süden (gegen das 
Hochgebirge) continuirlich ab, so dass sie im Mittelgebirge nur 3— 4 Klafter, im 
Hochgebirge nur mehr wenige Fuss beträgt.
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Im Nachfolgenden sollen nun alle in meinem Anfnahmsgebiete bekannt ge
wordenen Vorkommnisse von Kössener Schichten aufgezählt w erden:

a)  D ie  K ö s s e n e r  S c h i c h t e n ,  w e l c h e  zum L i e g e n d e n  d e n  D a c h 
s t e i n k a l k  h a b e n .  Ihr Vorkommen ist ausschliesslich auf das Hochgebirge 
beschränkt- Ich fand sie in meinem Aufnahmsterrain nur an e i n e r  S t e l l e ,  näm
lich am linken Schwarzagehänge, nördlich von Schwarzau, am Fusse der Falken
steinmauern. Es sind daseihst Kalksteingeschiebe, in denen Petrefacten Vor
kommen. Letztere sind theilweise in Hornstein verwandelt und treten deren Durch
schnitte deutlich an der Gesteinsoberiläche hervor. Bestimmt wurden:

Pecten valoniensis D e fr.
Spiriferina Mänsteri D a v.
Ostrea Haidingeriana E m m  r.
Neoschizodtcs posterm  Qu e n s t .
Plicatula intusstriata E m m  r.

Ausserdem fand sich auf der Oberfläche eines Kalksteines ein wohlerhaltenes 
Exemplar eines Gastropoden.

Da ich die Kössener Schichten hier nur als Geschiebe und ihre ursprüngliche 
Lagerstätte nicht gefunden habe, so konnte ich auch keine Beobachtung über 
die Lagerung daselbst anstellen. Aus den Beobachtungen des Herrn D. S t u r  
weiter östlich geht indess hervor, dass die Kössener Schichten theils mit den 
oberen Lagen des Dachstcinkalkes wechsellagern, theils den Dachsteinkalk über
lagern. Ueber die Kössener Schichten folgen mehrerorts Hierlatzkalke. Eine 
solche Lagerung findet z. ß. am Stritzelberge und Nesslerkogel, westlich von 
Buchberg, statt.

b)  D ie  K ö s s e n e r  S c h i c h t e n ,  w e l c h e  z u m  L i e g e n d e n  d i e  O p p o -  
n i t z e r  D o l o m i t e  u n d  z um H a n g e n d e n  d i e  Hi e r l  a tz -S c  h i e i l t e n  h a b e n .  
Hieher gehören 1. Die Küssener Schichten westlich von Lehenrott, südlich von 
„Unter-Hochkogel“ und „am Bernhardsberg“. Sie sind die östliche Fortsetzung 
derjenigen Kössener Schichten, welche nordnordöstlich von Türnitz „am Gschaid“ 
und bei Ligau rings um den sie überlagernden llierlatz- und Jurakalk in schmalen 
Streifen zu Tage treten. (Siche geolog. Beschreibung der Umgebung Kirchberg, 
von M. V. L i p o i d . )  Sie erscheinen in meinem Aufnahmsgebiete als zwei schmale 
Züge, von welchen der nördlichere über „Sonnleithcn“ und „Reit“ in’s Traisen
thal verfolgt und dessen Vorhandensein im Winkel der sich bei Ausser-Fahrafeld 
vereinigenden zwei Flüsse Traisen und Unrechttraisen durch Petrefacten consta- 
tirt werden kann. In östlicher Richtung gegen den Rempelgraben hin verliert er 
sich allmählig zwischen den Opponitzer Dolomiten und Hierlatz-Schichten.

Der südlichere der beiden Züge erreicht bei „Bernhardsberg“ mein Auf
nahmsgebiet und spitzt sich westnordwestlich von „Steinthal“ aus. Beide Züge 
von Kössener Schichten erscheinen im Hangenden von Opponitzer Dolomiten, 
sind durch llierlatz- und Jurakalke getrennt und von diesen überlagert, unter 
welchen sie möglicherweise Zusammenhängen.

2. Nördlich von diesen Vorkommen treten zwischen dem Hochkogelgrabcn 
und dem Traisenthale an mehreren Stellen Kössener Schichten zu Tage; so am 
Ratzeneck, südsüdwestlich von „S teg“, und zu beiden Seiten des Traisenthales, 
bei der „Tafern“ , südlich von „S teg“. Es sind graue, feste Kalke mit dazwi
schen gelagerten Muschelbänken. Die Petrefacten sind sehr zahlreich im Gesteine 
vorhanden, können jedoch wegen ihrer Kleinheit und der Festigkeit des Gesteins 
nur in Bruchstücken erhalten werden. Es wurden:

Mytilus minutus G o 1 d f.
Anomia alpina W i n k l .
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Ostrea rhaetiea Gu e mb .
Avicula conlorta P o r t l o c k  bestimmt.

Die Kikssener Schichten liegen hier auf den nach Süd verflachenden Oppo
nitzer Dolomiten und werden in genannter Richtung von Hierlatz kalken über
lagert.

3. Am E i n g ä n g e  des  S t e i n b a c h g r a b e n s  bei Freiland tauchen mit 
den Opponijtzer Schichten auch Kössener Schichten zu Tage. Es sind feste graue 
Kalke mit Zwischenlagerungen eines dunkelgrauen schmierigen Mergels. in wel
chem von Herrn D. S t u r  eine Terebratula gregaria gefunden wurde. Die Kalke, 
welche wie die Opponitzer Dolomite nach Süden unter 55 Graden verflächen, 
erscheinen im scheinbaren Liegenden der letzteren und verhalten sich in ihrer 
Lagerung discordant zu den in Norden sie begrenzenden Hierlatzkalken.

4. Im  W i e s e n b a c h t h a l e ,  südlich von den „Holzknecht Häusern“, treten 
Kössener Schichte» auf, die fast ohne Unterbrechung sich über „Schindlthal“ im 
Schindelgraben und längs der südlichen Abdachung des Eben-W aldes über die 
Bauernhöfe „am Gras“ , „Goll“ und „Holer“ bis gegen den „Schwarzwald“ , 
nördlich von Klein-Zell, verfolgen lassen.

Sie bilden solcher Art einen Zug von durchschnittlich 50 Klafter Breite, wel
cher zwischen den Opponitzer Dolomiten des Mittelgebirges und den weiter unten 
zu schildernden Hierlatzkalken verläuft und beide Gebilde von einander trennt.

In diesem Zuge liegen folgende Localitätcu als Fundorte für Petrefacten: 
n)  Im W iesenbachgraben, südlich von den „Holzknechten“ , hier wurden Petre- 
factenspuren in Geschieben gefunden; b) am rechten Gehänge des Schindel— 
grabens, ober dem Hause „Schindelthal,“ wo dunkle Kalkmergel ansteheu, in 
welchen die Terebratula gregaria in </a— 1 Zoll grossen Exemplaren vorkommt. 
Bemerkenswerth ist es, dass neben der häufig im Gesteine enthaltenen Terebra
tula kein anderes Petrefact vorkommt; c)  am Wege von Schindelthal zum Eben
wald gelangt man über das sogenannte Bauernfeld, auf welchem mau zahlreiche 
Geschiebe und Trümmergesteinc eines lichtgrauen, sehr festen Kalksteines findet, 
in dem dichtgedrängte Mengen von Petrefacten enthalten sind. Es war bei dieser 
Art des Vorkommens und der grossen Festigkeit des Gesteines nur möglich, Bruch
stücke von Petrefacten zu erhalten, von welchen eines als einem Neoschizodus 
posterus angehörig, bestimmt werden konnte; d )  nordwestlich von Klein-Zell und 
südwestlich vom „Schwarzwald“ finden sich, wie oben erwähnt, die letzten Aus
läufer des in Rede stehenden Zuges. Daselbst wurde, südlich von „Lehenreiter“ , 
eine Terebi'atula pyriformis S u e s s  gefunden.

W as die Lagerung aubelangt, so halten sich die Kössener Schichten des in 
Rede stehenden Zuges genau au die Opponitzer Schichten des Mittelgebirges, 
deren Lagerungsverhältnisse bereits oben geschildert und durch ein Profil in Fig. 19 
(Seite 504 [5 4 ])  näher beleuchtet wurden.

5. Mit den mitten aus den Hierlatzkalken emportauchenden Opponitzer Dolo
miten im Wiesenbachthale gelangen auch Kössener Schichten auf mehreren Stellen 
zu Tage. So werden die nördlich vom Hause „Neuthal“ anstehenden nach Nord 
verflachenden Opponitzer Dolomite von petrefactenführenden Kalken überlagert, 
die in westlicher Richtung bis „am W iudbaeh“ verfolgt werden können. Oestlich 
vom Wiesenbachthale, am W ege von Neuthal zum Wendlsteinkogel, findet eine 
zweite Uebcrlagerung bei „Geinegg“ statt.

Hier sind es mergelige Kalke, in denen Mytilus mimtus Go l d f . ,  Anomia 
alpina Wi n k l ,  undGervillia praecursor gefunden und bestimmt wurden. Ausser- 
dem ist das Vorkommen einer Fischschuppe und eines Fischzahnes in den Kalken 
des Erwähnens werth.
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6. Im Hallbachthale, nordnordöstlich von K lein-Zell, kommen mit der 
kleinen isolirten Partie Opponitzer Dolomite bei „Ober-W asserlueg“ Kössener 
Schichten zum Vorschein. Es sind dies die lichtgrauen, fast weissen und split
terigen Kalke, welche am linken Hallbachufer an der Strasse bei „Ober-W asser
lueg“ anstehen, zum Theile saiger stehen, zum Theile nach Norden unter 60 bis 
80 Graden verflächen. Auf der verwitterten Oberfläche des sehr festen Gesteines 
finden sich zahlreiche Durchschnitte von Brachiopoden und Spuren der Streifung 
der Plicatula intusatriata E m m r .

Ausser den nun geschilderten Vorkommen, welche sämmtlich von Hierlatz- 
Schicbten überlagert werden, finden sich noch einzelne zerstreute Vorkommnisse 
von Kössener Schichten im Dolomitgebiete des Mittelgebirges, die auf Opponitzer 
Dolomiten liegend von keinem jüngeren Formationsgliede bedeckt werden. Sie 
sollen der Vollständigkeit wegen im Nachfolgenden Erwähnung finden. Zunächst 
sind es

7. Die Kössener Schichten, welche südöstlich von Puchenstuben im Sauthale 
Vorkommen.

Herr D. S t u r  fand in den Geschieben lichtgrauer plattiger Kalke Cardium 
austriacum H a u e r  und Gervillia inflata S c h a f h .

8 . Im Türnitzthale, südwestlich von Türnitz, sind längs der Strasse zwi
schen „Siebenbrunn“ und „Glasfabrik“ einige Entblössungen eines grauen Kalkes, 
der nach W esten und Südwesten mit einer mittleren Neigung von 30 Graden ver
flacht. In ihm finden sich Einlagerungen eines grauen Mergelschiefers ohne Petre
facten und einer petrefactenreichenKalkbank, in welcher Anotnia alpina Wi n k l ,  
und Mytilus minutus Go l d f .  gefunden wurden.

Ueber die Lagerung dieser Vorkommen lässt sich nichts Bestimmtes sagen. 
So viel ist indess gewiss, dass die Kössener Schichten in unmittelbarer Berührung 
mit den Opponitzer Dolomiten stehen und von keinem jüngeren Gebilde über
lagert werden.

9. Deutlicher ist die Lagerung der Kössener Schichten, welche am Türnitzer 
Hegerkogel, südöstlich von Türnitz, Vorkommen.

Nahe der höchsten Spitze des Türnitzer Hegerkogels, welche von grauen 
Dolomiten eingenommen wird, fand ich in grauen Kalken, die den Dolomiten ein- 
oder aufgelagert zu sein scheinen,

Avicula contorta P a r t i .
Plicatula intusatriata Emmr .
Anotnia alpina W i n k l .

Die Lagerung betreffend sehe man Fig. IS (Seite 495 [48 ]).
Endlich soll noch eines Vorkommens von Kössener Schichten Erwähnung 

geschehen, das mitten unter älteren Gesteinen (Gösslinger und Guttensteiner 
Schichten) in vollkommen isolirter W eise auftritt, ohne mit einem den Kössener 
Schichten näher stehenden Formationsgliede in Berührung zu kommen. Herr 
D. S t u r  fand nämlich in dem bei Klein-Zell in das Hallbachthal mündenden 
Soldbachgraben (einem rechten Zuflussgraben), bei einer Mühle Geschiebe von 
Kalken, aus denen er

Belemnites sp.
Chemnitzia sp. (Steinkern).
Ostrea sp. (cf. Ostrea inflewostriata G u e m b e I).
Plicatula intusstriata E mmr .
Neo8chizodm postenis Q u.
Terebratula gregaria S u e s s  bestimmte.

K. k . g«olo(i«cIte H eichftlA stalt. 15. Band. fl865. IV. H eft. 6 8
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c j  D ie  K ö s s e n e r  S c h i c h t e n ,  w e l c h e  z u m L i e g e n d e n  d i e  0 p- 

p o n i t z e r  S c h i c h t e n ,  z um H a n g e n d e n  d i e  L i a s  -  F l e c k e n m e r g e l  
b e s i t z e n .

Ihre Verbreitung ist auf das Vorgebirge, und zwar grösstentheils auf den 
nördlichen Theil desselben beschränkt. Sie sind die östliche Fortsetzung der 
Kössener Schichlen. welche nördlich und südlich von der Kirchbergcr Neocom- 
bucht entwickelt sind, und von welchen Herr k. k. Bergrath M. V. L i p o i d  in 
der Sitzung der k. k. geologischen Reichsanstalt vom 7. März 1865, XV. Band, 
Nr. 1, V., pag. 57 eine Mittheilung machte. Hieher gehören

1. Die Kössener Schichten, welche in der Einsattlung zwischcu Lindenberg 
und Hohenstein westsiidwestlich von Lilienfeld zu Tage treten, und von jüngeren 
Gebilden überlagert werden.

2. Die Kössener Schichten in dem nördlich von Lilienfeld gelegenen Theile 
des Traisenthaies. Sie bilden hier die unterste Luge der zwischen dem Orte 
Traisen und dem Stifte Lilienfeld ausgebreiteten auf Dolomit ruhenden jüngeren 
Ablagerung und erscheinen in Folge gestörter Lagerung als vier kurze zu einander 
annähernd parallele Züge. Zunächst sind an beiden Gehängen des Traisenthaies 
nördlich hinter dem Orte Lilienfeld Kössener Schichten in zahlreichen Geschieben 
lind anstehend gefunden worden. Die Gesteine sind theils dunkelgrane Mergel
kalke mit Petrefacten, theils lichtgraue eigentliche Kalksteine. Aus ersteren 
wurden :

Plicatula iniusstriata E min r.
Pecten Valoniensis. Dfr .
Avicula contorta P o r t i .
Terebratula gregaria S u e s s  und
Anomia alpina W i n k l ,  gewonnen.

Die Kössener Schichten fallen nach Süden unter 45 — 60 Graden und 
erscheinen in Folge eines IJeberneigeus nach Nord im scheinbaren Liegenden der 
südlich davon entwickelten Opponitzer Dolomite.

Zum zweiten Male tretet» die Kössener Schichten im Traisenthale beim 
„Hegnerbauer“ und hinter Marktei auf beiden Gehängen des Thaies auf. Am 
rechten Gehänge in der Nähe des 0 e s t e r l  e in 'seh en  Marktel-Hammers sind sie 
durch einen Steinbruch aufgeschlossen und hier als lichtgraue, sehr feste und 
petrefactenreiche Kalke entwickelt, aus denen man Anomia alpina, Mytilus 
minutus, Schixodus cloacinus und Terebratula gregaria bestimmte.

Im Hangenden dieser Kalke fand inan hier sandige Kalksteine mit einigen 
Exemplaren von Discina cellensis S u e s s ;  ein sehr seltener Fund in den Kössener 
Schichten der nördlichen Alpen!

Die Schichten fallen nach Süden und werden in dieser Richtung von Lias
Fleckenmergeln überlagert.

Zum dritten Male gelangen südlich vom Orte Traisen Kössener Schichten zu 
Tage. Am rechten Thalgehänge findet man sie am Eingänge ins PfalTenthal und 
bei niederem W asserstande der Traisen an deren Uferrande entblösst. Die Gesteine, 
mergelige Kalke mit Petrefacten, fallen nach Süden und w erden in genannter 
Richtung durch Fleckenmergel überlagert. Von den hier gefundenen Petrefacten 
erwähne ich

Mytilus miuulus Gold f.
Pecten valoniensis D fr.
Spondylus squamicostatm G u e m b e l .
Terebratula gregaria S u e s s  und
Lima praecursor Qu.
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Am linken Traiseugehänge sind die Gesteine dieses dritten Kössener Schich

tenvorkommens bei der „Traisenmühle“ und westlich davon in Entblössungen 
anstehend und in Geschiebcn zu finden.

Anstehend sind es feste splitterige Kalke, die denen beim Marktelhammer 
vollkommen gleichen und ein südliches Verflächen unter 70 Graden zeigen. Die 
Geschiebe sind mergelige Kalke uud eigentliche Mergel mit vielen Petrefacten, 
worunter

Plicatula intusstriata-
Sckhodm cloaeinus und
Mytilus minutus zu bestimmen möglich waren.

Auf nördlicher Seite von Opponitzer Dolomiten begleitet und unterlagert 
folgen den Kössener Schichten bei der Traiscnmühle im Hangenden wieder Lias
Fleckenmergel, Jura- und Neocomgebilde.

Endlich ein viertes Auftreten von Kössener Schichten im Traisenthale konnte 
östlich von dem Orte „Traisen“ , in dem östlichen Seitenthale des Traisen-Haupt- 
thales bei „Puchersreit“ gefunden und beobachtet werden.

Die Kössener Schichten überlagern daselbst die zwischen „Traisen“ und dem 
W iesenbachthal vorkommenden nach Nord verflachenden Opponitzer Schichten 
und sind über „W iegenhaus“ bis ins Wiesenbachthal zu verfolgen. Herr D. S t u r  
gibt von der Localität „Puchersreit“ den Fund von 

Gervillia inflata S c h a f h .
„ praecursor Qu.

Terebratula gregaria S u e s s und 
Ostrea Haidingeriana E m m  r. an.

Die aufgezählten vier Vorkommnisse von Kössener Schichten sind von einander 
durch jüngere Gebilde (Lias-Fleckenmerge), Jura- und Neocomschichten) getrennt, 
und von diesen überlagert und werden mit diesen in östlicher und westlicher Rich
tung von den Opponitzer Dolomiten begrenzt.

Ueber die Lagerung der Kössener Schichten und ihrer nächstanliegenden 
Gebilde sollen die in Fig. 24 und Fig. 2S dargestellten Profile Aufschluss geben.

Fig. 24,
Traideathul bei M ayerhof S ch ra tten - S a lie r  T raiaen-

L ilienfeld  1112 ' 1712' thal Marktl 2134' Durachberjf m ähle T ru s e n

Fig. 25.
S tift W euelW Iie  H eguer- am E ingang in« St. Johann be i

Lilienfeld Paraplu ie Gew ehrfabrik P re lle rth a l bauer K narr Pfaffenthal Traisen

1. O p p o n ilie r  Dolomite* 2 . Köasener Sch ich ten  uud L ithodcndronhalke. 3 . G reatenerkalke. 4 . L ia t-F lec k ttn n trg e l. 
Jo ra-K lau a  schichten . 6. N eocom ien-Scbiefer. ß. Neocom ien- (W ie n e r)  Sandstein. 7 . Gvaaucv Dgl oid era t. 

a, b nnd c  B rachlin ien  A B . L inie im Niveau des TTaiaenfhieaefi.
M a a m a ta b  i "  =  * 0 0 °  (1  j 2 8 8 0 0 ) .

b * 8 *
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Sie sind die Durchschnitte der.beiden Gehänge des Traisenthaies und der zunächst 
diesen gelegenen Bergrücken zwischen den Orten Traisen und Lilienfeld.

Während die Kössener Schichten im Traisenthale in der so eben geschil
derten und durch die obigen Figuren illustrirten W eise auftreten, sehen wir sie 
nach Westen und Osten der Hauptsache nach nur in einem einzigen Zuge ent
wickelt, welcher die jüngere Ablagerung im Norden begleitet. Westlich vom 
Traisenthale sind cs

3. die Kössener Schichten, welche über Eschenau durch das südliche Ende 
des Deutschbachgrabens und über „Gaiseben“, südlich von Rabenstein, in 
das Auf'nahmsgebiet des Herrn Bergrathes M. V. L i p o i d  setzen, und von diesem 
in seiner geologischen Beschreibung der Umgebung Kirchberg ausführlich nachge
wiesen wurden.

4. Oestlich vom Traisenthale beginnen die Kössener Schichten bei „W eg
hot'“ im WTiesenbachthale und setzen als ein im Mittel 40 Klafter breiter Zug und 
in östlicher Richtung bis über Hainfeld hinaus. In der Ausdehnung dieses Zuges 
liegen folgende Localitäten, welche nicht nur als Fundorte für Petrefacten erwäh- 
nenswerth sind, sondern auch die Situation und Verbreitung des in Rede stehen
den Zuges näher bezeichnen:

a) Bei „W eghof“ , am rechten Gehänge des Wicsenbachthales, wurden im 
Hangenden der nach Süden unter 50 Graden fallenden Opponitzer Dolomite Kalke 
mit Petrefactenspuren gefunden, die ganz den Habitus der Kössener Schichten an 
sich tragen.

b) In dein zwischen dem Wiesenbachthal und dem W obachgraben gelegenen 
Parallelgraben wurden bei „Grubenhof“ („Prieler“ )  Kalkmergel-Geschiebe mit 
Schizodus cloacinns, Cardium austriacum und einem Fischwirbel-Reste ge
funden.

c) Im W obachgraben, nördlich von dem Hause „Lechen“ und im Pfen
nigbachgraben bei dem Hause „Bruckenerb“ , finden sich Gesehiebe mit Petre
facten der Kössener Schichten.

d )  Endlich sind von „Hallbachlehen“ im Hallbachthale über „Schöpfgraben“ 
bis ins Ramsauthal durchaus Kössener Petrefacten in Geschieben oder anstehend 
zu beobachten. Hier wurde auch eine reichliche Aufsammlung von Petrefacten 
vorgenommen, aus welcher sich

Avicula contorta P o r t l o c k ,
Mytilus minutus G o 1 d f.
Gervillia inflata S c h a f h .
Anomia alpina W i n k l .
Cardium austriacum H a u e r  
Neosehhodus posterus Q u e n s t.

bestimmen Hessen.
Die Lagerung dieses Zuges von Kössener Schichten ist aus dem Profile in 

Fig. 28 (Seite 550 [1 0 0 ])  ersichtlich und durch die ganze Erstreckung dieselbe.
5. Nördlich von diesem Zuge treten in Folge von Störungen mitten in den 

Dolomiten oder bei der W iener Sandsteinzone Kössener Schichten in einzelnen 
Partien auf.

Eine dieser Partien befindet sich im W iesenbachthale, an dessen rechtem 
Gehänge zwischen „Michel-Mayerhof“ und „Hollerstuben“ . Es wurden daselbst 

Anomia alpina und 
Cardium austriacum

gefunden.
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Eine zweite Partie konnte nahe am Ausgange des Pfennigbachgrabens beim 
„Froscherbauer“ durch Geschiebe mit Pctrefacten und in anstehenden Entblös
sungen sicher gestellt werden.

Eine dritte Partie endlich sind die Kössener Schichten zwischen „Haxen
mühl“ und „Schadenhof“ , rechts vom Hallbachthale; wo ebenfalls viele Petre- 
fncten, darunter vorzüglich Get'villia inflata in grösserer Anzahl gefunden 
wurden.

Ueber die Natur der Störungen, in Folge welcher die Kössener Schichten in 
dieser isolirten W eise auftreten und über die Lagerungsverhältnisse daselbst wurde 
bereits oben bei der Beschreibung der Opponitzer Schichten das Nöthige gesagt.

6. Die östlichsten Ausläufer die sub 1 bis incl. 4 dieses Absatzes. geschil
derten Kössener Schichten repräsentirten sich in einem Zuge, der am Sulzerkogel
— westsüdwestlich von Kaunberg beginnt und mit einigen Unterbrechungen in 
östlicher Richtung gegen Altenmarkt sich erstreckt. In der Ausdehnung dieses 
Zuges liegen mehrere Punkte, an welchen Petrefacten, wenn auch nnr Spuren 
davon, gefunden wurden. So nördlich vom Hause „Sulzcr“ und beim „Fussbauer“
—  südsüdwestlich von Kaunberg. Ferner im Höfner Graben bei „Innerbach“ und 
bei der „Bernaumühle“ —  westnordwcstlich von Altenmarkt a. d. Triesting. Die 
Lagerung der Kössener Schichten entspricht hier ganz den Verhältnissen, wie wir 
sie weiter westlich zwischen dem Traisen- und Ramsauthale kennen gelernt haben. 
Auch hier erscheinen in Folge von Störungen einzelne abgerissene Partien Kösse
ner Schichten nördlich und südlich vom Hauptzuge. So z. B. die Kössener Schichten 
im Latgraben., unmittelbar hinter Kaunberg, jene vom Fronerberg —  südlich von 
Kaunberg —  woselbst sich die zweite Fundstelle für die Diacina cellensis S u e s s  
befindet, und endlich die auf der südlichen Abdachung des Ekberges zu Tage 
gehenden Kössener Schichten nördlich von Ramsau.

III. Lithodendron-K&lke.

Ueber den Kössener Schichten hat man an wenigen Punkten lichtgraue 
Korallenkalke gefunden, die nebst der generisch noch nicht bestimmten Koralle 
Lithodendron die Spiriferina Münateri var. austriaca S u c s s in einzelnen Exem
plaren enthalten. Diese Kalke, die man mit dem Namen Lithodendronkalke 
bezeichnete, bilden das nächst obere Glied der Kössener Schichten und zugleich 
das höchste Glied der rhätischen Formation. Sie wurden, wie schon erwähnt, nur' 
auf wenigen Punkten beobachtet und sollen diese im Folgenden aufgezählt werden:

1. Mit den sub a)  beschriebenen Kössener Schichten bei Schwarzau wurden 
auch Kalke gefunden, in denen Spiriferina Münateri enthalten war.

2. Am Ratzeneck —  südsüdwestlich von S teg , konnten auf der sogenannten 
„grossen Tanzstatt,“ einem kleinen Hochplateau, die Lithodendronkalke in deut
lichen Entblössungen beobachtet werden. Sie erscheinen im unmittelbaren Liegen
den der Hicrlatzkalke und beträgt ihre Mächtigkeit ungefähr 4  Klafter. Es sind 
lichtgraue, fast weisse und etwas dolomitische Kalke, die nach SSW . unter 
30 Graden verflächend die höchste Stelle des Ratzenecks einnehmen und daselbst 
einige Felsen bilden. Auf der Oberfläche der Kalke sieht man die Längsdurch
schnitte der Koralle in grösser Anzahl und erhält dadurch das Gestein ein ge
streiftes Aussehen. Ausserdem fand sich eine Spiriferina Münateri, das Cardiwm 
auatriacum und eine Terebratula ap. mit glatter Oberfläche.

3. Zwischen den Kössener Schichten bei „Schindlthal“ (siehe Absatz b) 
sub 4 .) und den nördlich davon auftretenden Hierlatzkalken bei „Gaisbach“ im
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Schindelgraben liegt ein Gestein, welches in petrographischer Beziehung sehr  
viele Aehnlichkeit mit den Hierlatzkalken besitzt. Es ist vou grobkörnigem Gefüge, 
ein Krinoidenkalk von blassrother F a rb e , in welehem eine Spiriferina Münsteri 
gefunden wurde. Ein zweiter Fundort dafür ist weiter östlich beim „Lehenreiter“
—  nordwestlich von Kleinzell.

Im Vorgebirge nehmen die Lithodendronkalke die Stelle zwischen den 
Kössener Schichten und den Liasfleckenmergeln ein.

4. Man fand nördlich vom Stifte Lilienfeld lichtgraue Kalke mit Lithodendron 
und Spiriferina Münsteri.

5. Im Hallbachthale kommen mit den bei der „Haxenmühle“ auftretenden 
Kössener Schichten Lithodendronkalke vor, in welchen die Koralle in grösser 
Anzahl auftritt. Hier erscheinen die Querschnitte der Koralle auf der Gesteins
oberfläche und verleihen dieser ein buntes Aussehen. In ähnlicher W eise findet 
man die Lithodendronkalke beim Hause „Schöpfgraben“ —  westlich von Ilaiufeld 
und im Ramsauthale beim „Peter Michel Hammer“ —  südlich von dem genannten 
Marktflecken —  entwickelt.

Lias-Formation.

I. Die Grestener Schichten.

Die mit diesem Namen belegten, das unterste Glied der Liasformation reprä- 
seatirenden Bildungen wurden früher als Aequivalent der Kössener Schichten 
betrachtet. Man wusste die Grestener Schichten nur am Nordrande der Kalkalpen, 
die Kössener Schichten hingegen nur in der Mitte derselben entwickelt.

Herr D. S t u r  fand indess schon beim Beginne unserer localisirten Aufnahmen 
im Sommer 1863 am Schnabelberge bei Waidhofeu a. d. Ips zwischen den ober- 
triassischen Dolomiten und den Liasfleckenmergeln einen Complex von Mergel
kalken und Mergelschiefern entwickelt, deren Petrefactenführung theils auf Greste
ner, theils auf Kössener Schichten hindeutete. H err D. S t u r  knüpfte daran die 
Bemerkung, es mögen in diesem Schichtencomplexe wohl Kössener und Grestener 
Schichten neben einander, respective über einander entwickelt sein.

Herr Alfred S t e l z n e r  beobachtete im Sommer 1864 das Nebeneinander- 
Vorkommen der Kössener und Grestener Schichten auf mehreren Punkten der 
Umgebung von Gresten und in der Grossau.

Endlich hat Herr k. k. Bergrath M. V. L i p o i d  mittelst eines Durch
schnittes durch den Marbachgraben bei Kirchberg a. d. Pielach nachgewiesen, 
dass über den inmitten der Kalkalpen auftretenden Kössener Schichten Gesteins
schichten folgen, die aus Sandsteinen, Mergeln und Kalken bestehen und ihrem 
petrographischcn Charakter und ihrer Petrefactenführung nach den Grestener 
Schichtcn entsprechen dürften. Dieser letzte Umstand machte mich aufmerksam 
und bestimmte mich, eine Partie von Kalken und Mergelkalken mit eigentüm lichen 
den Kössener Schichten fremden Petrefacten, welche ich au mehreren Orten über 
den Kössener Schichten gefunden und vor dem auch zu diesen gerechnet hatte, 
auszuscheiden und sie als muthmaassliche Aequivalente der Grestener Schichten 
hinzustellen.

Dies im Allgemeinen vorausgeschickt, sollen nun die Grestener Schichten 
in meinem Aufnahmsterrain ihrer Verbreitung nach und in der Art ihrer Entwick
lung geschildert werden.
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Sie lassen ,sich im Wesentlichen in zwei Ahtheilungen bringen, welche 

Trennung sowohl in der Art ihrer geographischen Verbreitung begründet erscheint, 
als auch durch die Verschiedenheit ihrer Entwicklung in petrographischer Hinsicht 
und der Fossilienfiihrung nothwendig bedingt is t

Diese zwei Abtheilungen sind :
a)  Die kohlenführenden Grestener Schichten;
b) die Kalke der Grestener Schichten. Erstere bestehen vorwaltend aus 

Sandsteinen und Schieferthonen, in welchen nur untergeordnet Kalke als Einla
gerungen auftreten. Sie sind durch den Einschluss von Kohlenflötzen ausgezeichnet 
und durch die Führung echt liassischer Pflanzenfossilien charakterisirt. Die zweite 
Abtheilung besteht fast ausschliesslich aus Kalken und Mergeln mit Petrefacten 
des untersten Lias.

a)  D ie  k o h l e n f ü h r e n d e n  G r e s t e n e r  S c h i c h t e n  sind in meinem 
Aufnahmsterrain nur an einer Localität mit Sicherheit nachgewiesen. Es sind dies 
die Grestener Schichten von Bernreut —  nordwestlich von Hainfeld. Sie nehmen 
daselbst den zwischen dem Herschbach- und dem Rohrbachgraben gelegenen Theil 
des rechten Gölsenthalgehänges ein und tauchen mitten aus den W iener Sand
steinen empor, die sie auf w estlicher, nördlicher und östlicher Seite begrenzen, 
ln S. stossen sie an die Alluvialablagerung des Gölsenbaches. Solcher Art erschei
nen sie als wie ein von W . nach 0 . gestreckter 300. Fuss breiter Streifen, der 
auf etwa 1000 Klafter Länge zu verfolgen ist.

Die wenigen Aufschlüsse, die man über die Art dieses Vorkommens erlangt 
hat, verdankt man dem Bergbaue zu Bernreut J).

Die Besichtigung der Halde des alten Unterbaustollens wird durch eine reiche 
Ausbeute an Petrefacten belohnt, welche in einem dunkelgrauen bis schwarzen 
Kalke oder in den bis zu 9" Durchmesser besitzenden Sphärosideriten Vorkommen. 
Vorläulig wurden Mytilus Morrisi Op., Pleuromya unioides Ag„ Pecten liasinus 
Nyst und Terebratula Grestenensis Suess bestimmt, von welchen Petrefacten die 
drei erstgenannten sowohl in Fünfkirchen als auch in Berszaszka den zwei typischen 
Localitäten für die Grestener Schichten Oesterreichs in grösser Menge Vorkommen.

Ausser den petrefactenreichen Kalken finden sich in Bernreut noch Sand
steine und Schieferthone von verschiedener petrographischer Entwicklung; theils 
weisse grobkörnige, theils graue, glimmerige, zuweilen auch chloritische grüne 
und rothe Sandsteine und Schiefer.

Auf der Halde des neuen Schürfstollens in Bernreut sind ausschliesslich nur 
lichtgraue Schieferthone zu finden, in welehen deutliche Pflanzenreste mit vielen 
dem untersten Lias entsprechenden Pflanzengeschlechtern und Arten Vorkommen.

W as die Lagerung betrifft, so verflächen die zunächst der Tagesoberfläche 
liegenden Schichten nach N. unter 80 Graden, ln der Tiefe sollen sie nach einem 
Profile von C z j z e k « )  nach Süden umkippen.

Es war hier nicht möglich, die Liegend- oder Hangendschichten der 
Grestener Schichten sicher zu stellen. Nach den Beobachtungen des Herrn 
Alfred S t e l z n e r  in Gresten sind Kössener Schichten das Liegende, nach den 
Untersuchungen des Herrn Baron von S t e r n b a c h  im Pöcbgraben Liasflecken
mergel das Hangende dss in Rede stehenden Formationsgliedes.

■) M. V. L i p o i d .  „Das Kohleneebiel in den nordöstlichen Alpen“, Jahrbuch der k. k. geolog.
Heiclisanstalt, XV. Bd., J86ä , Nr. 1, pag. 33.

•) Fr. R itter v. H a u e r s  Uliuileniii)' der T rias-, Lins- und Juragebilde u. s. w.t. Jahrbuch der 
k. k. geologischen Reichsanstalt, IV., 1853, pag. 741.
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Als ein Uebergang von den kohlenführenden Grestener Schichten zu den 
Grestener Kalken kann ein Vorkommen betrachtet w erden, welches sich bei 
Eschenau vorfindet. Hier erscheinen über den Kössener Schichten sandige und 
schiefrige Partien von rother Farbe und einer Mächtigkeit von nur wenigen Klaf
tern , überlagert von grauen Kalken, denen Flcckenmergel folgen. Nach den 
neuesten Nachrichtcn hat Herr N e u b e r  milteist eines Stollens in den Sand
steinen ein Kohlenflötz durchquert.

Die westliche Fortsetzung dieser Gebilde erscheint im Marbachgraben bei 
Kirchberg, woselbst Herr Bergrath M. V. L i p o i d  in den dunklen Kalken über 
den rothen Schiefern Petrefacten aus dem untersten Lias gefunden hat.

b)  D ie Ka l k e  d e r  G r e s t e n e r  S c h i c h t e n  wurden an wenigen Punkten 
des Vorgebirges gefunden und halten sich in ihrer Verbreitung vorzüglich an die 
Vorkommen der Kössener Schichten, welche bei der Beschreibung derselben im 
Absätze c)  sub 2, 3 bis incl. 8 geschildert wurden. Gegenwärtig kennt man die 
Grestener Kalke:

1. Am linken Traisengehänge —  südwestlich von der Traisenmühle, wo in 
den grauen Kalken Petrefacten gefunden wurden, von denen Herr D. S t u r  die 
Gryphaea arcuata und Gryphaea suilla bestimmte. Beide Petrefacten sind 
sichere Leiter für den untersten Lias und man kennt sie in den Schichten von 
Steverdorf (ober den kohlenflötzführenden Sandsteinen), von Fünfkirchen und 
Gresten, so dass wohl kein Zweifel darüber herrscht, dass man es hier (bei der 
Traisenmühle) mit Grestener Schichten zu thun habe.

2. Im Wiesenbachthale bei „Michel Mayerhof“ und „W eghof“ kommen 
neben den daselbst verbreiteten Kössener Schichten Kalke vor, welche durch eine 
Plicatula charakterisirt sind, die in grösser Anzahl im Gesteine enthalten, und, 
wenn auch in ihrer Species noch nicht bestimmt, doch an ihrer Grösse und der 
Unterbrechung ihrer Längsrippen durch 2— 3 concentrische Vertiefungen leicht 
erkenntlich ist. Ausserdem fand man im Gesteine einen Pecten sp. und die Lima 
punctata.

3. In dem zwischen dem W iesen- und Wobacligraben gelegenen Parallelgra
ben beim ,  Priel e r“ („Grubenhof“)  fanden sich im Geschiebe mit den Kössener 
Schichten Kalkmergel, in denen die Rhynchonella rimaia eine Art aus den Hicr- 
latz-Schichten gefunden wurde. Sie sollen auch zu den Grestener Schichten 
gezählt werden.

4. Vom Schüpfgraben —  südwestlich von Hainfeld —  gegen Hainfeld zu 
sind im Hangenden der Kössener Schichten Kalke und Mergel entwickelt, die ihrer 
Petrefactcnführung nach an den untersten Lias erinnern. Die Kalke führen die 
grosse Plicatula, eine Gervillia, die Herr D. S t u r  als sehr ähnlich einer Fünf- 
kirchner Art bezeichnete und einen Pecten, welcher in den Grestener Schichten 
von Kalksburg bei Wien auftritt. Eine eigenthiimliche Abänderung der Kalke sind 
hier dunkelgraue oolithischc Kalke, in denen Petrefacten ( Terebratula grestenen- 
sis?)  Vorkommen. Darüber folgen die Liasfleckenmergel.

Alle bis je tz t aufgezählten Vorkommen von Grestener Kalken haben zum 
Hangenden den Linsfleckenmergel.

Aber auch unter den weiter südlich entwickelten Hierlatzschichten hat man 
an drei Punkten Kalkgebilde gefunden, die noch zu den Grestener Schichten 
gezählt werden sollen. Diese sind :

5. Die gelblichrothen Kalke von halbkrystallinischem Aussehen, die unter den 
Hierlatzschichten des Wendelsteinkogels —  rechts vom W iesenbachthale —- 
gefunden wurden und den Pecten liasinus einschliessen. Dieselben Kalke mit 
Pecten liasinus wurden
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6- südlich von den „Holzknechthäusern“ im Wiesenbachgraben zunächst den 
Kössener Schichten gefunden. Endlich kommen

7. an der Vereinigung des Schindelgrabens mit dem Wiesenbachthale unter 
den Hierlatzkalken graue Kalkmergel vor, in welchen die Rhynchonella rimata 
aus den Hierlatzschichteu gefunden wurde, ein analoges Vorkommen wie bei 
Grubenhof.

Leider ist es mir nicht vergönnt, mehr und ausführlicher über das Auftreten 
der Grestener Schichten zu berichten. Es muss vorderhand genügen, diejenigen 
Punkte blos zu bezeichnen, von denen man sagen kann: hier kommen Kössener 
und Grestener Schichten neben einander vor.

ü . Hierlatz-Schichten.

Der mittlere und obere Lias in den nordöstlichen Alpen wird durch zwei 
von einander sehr verschiedene Aequivalentbildungen repräsentirt, deren Unter
schied, abgesehen von den nicht unwesentlichen Differenzen in Beziehung ihrer 
petrographischen Entwickelung, hauptsächlich in dem Charakter der Faunen liegt, 
welche sie mit sich führen. W ährend die eine dieser Bildungen fast ausschliess
lich Cephalopoden und zwar insbesondere Ammoniten führt, ist in der ändern die 
Fauna der Brachiopoden in einer grossen Anzahl von Geschlechtern und Arten 
entwickelt. Letztere ist unter dem Namen Hierlatz-Schichten, erstere (mit der 
Cephalopodcnfauna) als Adnether Schichten bekannt.

Es ist noch beizufügen, dass an vielen Punkten in den untersten Etagen der 
Hierlatz- und Adnether Schichten Petrefacten gefunden worden sind, die dem 
unterenLias entsprechen, z. B. derd /nm . oxynotw, was darauf hinweiset, dass an 
den betreffenden Punkten^in den Hierlatz- oder Adnether Schichten der untere, 
mittlere und obere, also der ganze Lias enthalten sei.

Die Hierlatz-Schichten sind in meinem Aufnahmsterrain in einem mächtigen 
Zuge entwickelt, dessen grösste Ausdehnung in das Terrain zwischen das Traisen
thal und Hallbachthal fällt.

Die Hierlatz-Schiehteu erscheinen zunächst anr Ratzeneck, südwestlich von 
„Steg“ , in einer Breite von 600 Klafter, nördlich und südlich von Gebilden der 
rhätischen Formation (Kössener und Lithodendron-Schichten) begrenzt und unter
lagert. In westlicher Richtung theilt sich der Zug in zwei Seitenarme,x welche, 
getrennt durch einen von W- her eingreifenden Keil von Opponitzer Dolomiten in's 
Aufnahmsgebiet des k. k. Bergrathes M. V. L i p o i d  übertreten, umjdaselbst (öst
lich von Eisenstein und Risswald) allmählig zu enden. Die Hierlatz-Schichten bilden 
die schroffen, fast senkrechten Wände und Felsen zu beiden Seiten des Traisen- 
Ihales zwischen Freiland und der „Tafern“ , und setzen in ihrer westlichen F o rt
setzung den Golmberg, südlich von Lilienfeld und nördlich vom IVfuckenkogel, 
zusammen, auf der Nordseite ihrer Begrenzung in steilen Wänden und Felsen 
anstehend.

Oestlich von Golm durch die Gosaugebilde auf der „Vorderehen* bedeckt 
.und derart oberflächlich unterbrochen, treten nördlich von „W indbach“, südöstlich 
von Lilienfeld, die Hierlatz-Schichten wieder zu Tage, durchsetzen in einer Breite 
von nur 100 Klaftern das Wiesenbachthal, wo sie bei jder „Gsteden Mühle“ als 
Felsen anstehen, und ziehen in östlicher Richtung zum Wendelstein-Kogel, um 
hier wieder zur früheren Mächtigkeit zu gelangen.

Südlich von diesem Vorkommen treten im Wiesenbachgraben bei den „Holz- 
knechten“ Hierlatz-Schichten auf,  welche im S. von Grestener und Kössener 
Schichten begrenzt und unterlagert, von Jurakalkcn überlagert werden und in

K. k. geurfogischu A e ic h a n u ti lt .  15. Bund. lö tiJ .  IV. Heft. 69
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östlicher Richtung über „Gaisbach“ und durch den Gaisgraben ziehen, um sich 
östlich vom Wendelstein mit dem nördlichen Vorkommen zu verbinden. Von hier 
aus setzen die Hierlatz-Schichten mit ihrer ursprünglichen Breite (600 Klafter) in 
nordöstlicherRichtung durch das Hallbachthal (zwischen dem Weissenbachgraben 
und „Unter W asserlueg“ zu beiden Seiten des Thaies anstehend) bis auf die 
Schönleithen, NNO. Klein-Zell, wo sie von Gosauschiefern überlagert werden. 
Unter dieser Decke scheinen die Hierlatz-Schichten zu enden, da sie weiter west
lich nirgends mehr gefunden wurden.

Die Gesteine, aus welchen die Hierlatz-Schichten bestehen, sind Kalke von 
röthlicher und weisslicher Färbung, voll von Crinoiden, Encriniten und Pentacri- 
niten. Sie enthalten eine grosse Menge von Petrefacten, die oft in so gedrängter 
W eise Vorkommen, dass sie aus dem frisch gebrochenen festen Gesteine schw er 
in einzelnen Exemplaren heraus zu bekommen sind, ohne sie zu beschädigen. 
DiesemUebelstande kommt indess der Umstand entgegen, dass die Kalke sehr 
leicht verwittern, und in diesem aufgelockcrten Zustande die Petrefacten leicht 
von dem Gesteine und von einander zu trennen sind.

In der ganzen Ausdehnung der Hierlatz-Schichten liegen einige Localitäten, 
welche als Fundorte für Ilierlatz-Petrefacten erwähnenswerth sind. Im nachstehen
den Verzeichniss sollen diese Localitäten mit den Petrefacten angegeben werden. 
W as die Lagerung der Hierlatz-Schichten betrifft, so genügt es auf die bereits 
schon vorgeführten, in den Fig. 19 und 20 dargestellten Profile und auf das Profil 
hinzuweisen, das durch den Wendelsteinkogcl und Ebenwald in nordsüdlicher 
Richtung geführt is t

Fig. 26.

S tenfC obiiaH i W endlsteio i n  G m  Staffkogel H interalpner looer T r* j» tn -
1S0S' 3 632’ G e g r a b e n  Kiensteio »366° 4168' 903 V back 1796'

i .  W erfener Schich ten . 2. (ru llen sle in er Kalke- 3. G össlinger Schichtcn- 4. L anzer Sandstein . S, O pponitzer 
D olom ite. 5c O pponitzer (R a ib le r)  K alke. 6. K össener Schichten . 7. H ie rla ttk a lk e . 8 . Ju m -K ltu ssch icb ten . 

M aassstab 1 Zoll -  800 K la ile r (1  : 57600).

Aus diesem letzten Profile erklärt sich wohl ganz die Art der Störung, wel
che die Spaltung der Hierlatz-Schichten zur Folge hatte , und auf welche bereits 
hei der Beschreibung der Opponitzer Dolomite hingedeutet wurde. In Folge einer 
sattelförmigen Erhebung der Opponitzer Dolomite riss die aus Kössener und 
Hierlatz-Schichten bestandene Decke. Diese Erhebung war im Wicsenbachthale 
und westlich davon am stärksten, und verläuft in östlicher Richtung mit allmäh- 
liger Abnahme. Im Hallbachthale zeigt sie sich zwischen Ober- und Unterwasser
burg nur mehr in unbedeutenderW eise, durch die daselbst emportauchenden 
Opponitzer Dolomite.
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Verzeichniss der von den Herrn D. S t u r  und Dr. P e t e r s  bestimmten Petrefacten
aus den Hierlatz-Schichten.
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I T T . Adnether Schichten-

Die Adnether Schichten, welche demnächst zur Beschreibung gelangen soll
en, kommen bekanntlich in zweierlei Facies Tor, als rothgetarbte, marmorartige 
kalke, d. i. als eigentliche Adnether Kalke und als graue Kalkmergel oder Mer- 
;elschiefer, welche unter den Namen: Adnether Mergel, Amaltheenmergel oder 
jiasfleckenmergel bekannt sind. Der letztere Name, bereits früher in diesem 
ierichte angewendet, wird auch im Nachfolgenden beibehalten. — Von diesen 
leiden Facies, welche in der Petrefactenführung Vieles gemein haben lind

69*
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deren Verschiedenheit mehr in der Art ihrer petrographischen Entwickelung 
liegt, kommen in meinem Aufnahmsterrain nur die Liasfleckenmergel vor. Diese 
sind jedoch mit der Verbreitung der Jura- und Neocomgebilde auf das Innigste 
verbunden, so zwar, dass es der Uehersicht des Ganzen förderlicher erscheint, 
jene gemeinschaftlich mit diesen zu beschreiben.

Jura-Formation.

I. Unterer Jura.

Von den beiden unterjurassischen Bildungen, den Klaus- und Vilser Schichten 
war es in meinem Aufnahmsterrain nur möglich, die ersteren auf wenigen Punkten 
mit einiger Sicherheit nachzuweisen.

K l a u s s c h i c h t e n .  Sie bestehen aus braunrotheil oder ziegelrotheu Kalk
steinen, von dichtem oder feinkörnigem, bisweilen halbkrystallinischem Gefüge. 
Sie sind häufig von Brauneisensteinen begleitet, welche sie als Kluftausffil- 
lungen mit sich führen. An Petrefacten findet man in dcn.Klausschichten Ammo
niten und Belemniten.

Die Punkte, an welchen ich die Klausschichten gefunden habe, sind:
1. Nördlich von Freiland, am rechten Traisengehiinge, wo rothe Kalke durch 

einen Steinbruch aufgeschlossen sind. Die in 2— 3 Fuss mächtigen Bänken 
geschichteten Kalke verflächen nach Süden unter 30 Grad.

2. „Am Kamp“ , das ist am Sattel zwischen Lindenberg und Hohenstein, 
westlich von Steg, wo in den rothen Kalken Ammonites triplicatus, Belemniten, 
Aptychen und Spuren von Brauneisensteinen gefunden wurden.

3. Am Ehenwalde, südlich von dem W endelsteinkogel, wo auf der Halde 
eines früher bestandenen Schürfstollens, am Bauernfeld, mit und in den Braun
eisensteinen, Belemniten und weiter nicht bestimmbare Ammoniten gefunden wurden.

Ausserdem finden sich auf vielen anderen Punkten, theils über den Hierlatz- 
kalken, z. B, am Ratzeneck und am Wendelsteinkogel, theils unter oberjurassischen 
Bildungen Gesteine vor, welche ihrem petrographischen Charakter nach eher den 
Klausschichten als einer der genannten älteren oder jüngeren Bildungen zu ent
sprechen scheinen, jedoch wegen Mangel an Petrefacten und anderen Anhaltspunk
ten von diesen nicht zu trennen waren.

Was die Lagerungs Verhältnisse betrifft, so liegen die Klausschichten auf 
Hierlatzkalken oder Liasfleckenmergcln und werden von oberjurassischen oder 
Neocombildungen überlagert.

Auf das Vorkommen von Brauneisensteinen bestanden früher an einigen 
Punkten Schurlvcrsuche, die jedoch bald wieder aufgelassen wurden. Die Art 
dieses Vorkommens ist, wie erwähnt, als Kluftausfüllungen zwischen den Kalken 
rein oberflächlicher Natur. Die Hältigkeit der Erze ist gering, und beträgt nach 
chemischer Analyse im Mittel 15 Pct.

ü .  Oberer Jura.

Es gehören hieher die hornsteinreichen Kalke, Kalkmergel, oder Kalkschiefer, 
welche Aptychus larpellosus, Aptychus latus und Belemniten hastatus ent
halten. Sie sind von weisser, grauer, grüner oder rother Färbung, besitzen in 
ihrem petrographischen Aeusseren viele Aehnlichkeit theils mit Gebilden der
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Gosauformation, theils mit solchen des Neocomien und sind von diesen oft nur 
durch ihre Petrefacten zu unterscheiden.

Die Jura-Aptychenkalke oder Schiefer treten in mehreren schmalen Zügen zn 
Tage, die untereinander parallel sind und deren Längscrstreckung dem Haupt
streichen der Aufhruchlinie entspricht (von W SW . nach ONO.). Solcher Züge 
kann man in meinem Aufnahmsterrain vier unterscheiden.

1. Der südlichste dieser vier Züge ist in seiner Verbreitung an die Hicrlatz- 
Schichten gebunden, deren südliche Begrenzung er bildet. E r beginnt im Rachsen- 
bachgraben südlich von Gschaid (nördlich von Türnitz) und gelangt südlich von 
Unter-Hochkogel —  (westlich von Lehenrott) —  in mein Aufnahmsgebiet. 4n 
diesem erstreckt er sich zunächst über „Steinthal“ und „Tiefengraben“ in’s Trai
senthal und weiter bis in den Rempelgraben, wo er sich allmählig ausspitzt. Die 
Gesteine, welche in diesem Zuge auftreten, sind zunächst graue, splitterige Kalke, 
welche an der Oberfläche und an ihren Schicht- und Zerklüftungsflächen durch 
einen Beschlag von eisenoxydreichen Thon roth gefärbt sind. Sie nehmen den 
unteren Theil der ganzen Ablagerung ein und werden von grauen und röthlichen 
Kalkmergeln und Schiefern überlagert, in welchen Aptychm lamellosus in grösserer 
Anzahl gefunden wird. Ein Fundort dafür befindet sich an der Vereinigung 
des Traisen- und Unrecht-Traisenflusses, woselbst über Kössener und Hierlatz- 
Schiebten die Jura-Aptychenschiefer mit südlichem Verflächen unter 45 Graden 
anstehen.

Nach längerer Unterbrechung treten im Wiesenbachgraben bei den „Holz
knechten“ wieder die Jura-Aptychenkalke zu Tage und ziehen längs des den 
Wiesenbachgraben vom Schindelgraben trennenden Bergrückengehänges nach 
„Gaisbach“ . Es sind graue, diinngeschiehtetr' Kalke mit Hornsteinen, oder rothe. 
mergelige Kalkschiefer, welche nicht selten mit gewundener Schichtung zu Tage 
treten. So können an der Mündung des Ilolzkueehtgrabens in s Wiesenbachthal 
die gewundenen Kalkschichten mit einer Hauptlallrichtung nach S. beobachtet 
werden. Ein besonderer Fundort für Aptychen befindet sich bei „Gaisbach“ am 
rechten Gehänge des Schindelgrabens. Ein drittes Mal gelangen die Jura-Aptychen- 
bildungeu des in Rede stehenden Zuges am Ebenwald zum Vorschein, wo sie über 
den Klauskalken auftreten und in ostuordöstlicher Richtung bis in's Ramsauthal 
verfolgt werden können. Sie erscheinen am Ebcnwald zwischen Hierlatz- und Kös
sener Schichten, an Schwarzwald, N. von Klein-Zell, zwischen Hierlatz- und 
Opponitzer Schichten und zeigen an mehreren Entblössungen, so beim Hause Gries 
im Hallbachthale ein südliches Verflachen, im Mittel unter 40 Graden.

2. Ein zweiter Zug von Jura-Aptychenbildungcn beginnt im Traisenthale 
zwischen der „Tafern“ und dem Hause „an der Klamm“. Er hält sich an die 
nördliche Grenze der Hierlatz-Schichten und ist in seiner westlichen Ausdehnung 
nur in abgerissenen Partien über Tags vorfindlicli. E rst nördlich vom Wendelstein 
beginnen die Jura-Aptychenkalke in zusammenhängender W eise aufzutreten und 
erstrecken sich in ostnordöstlicher Richtung ohne Unterbrechung bis in s Ramsau- 
thal. Die Gesteine dieses Zuges sind vorwaltend Schiefer. Eigentliche Kalke mit 
Hornsteinen fand ich nur an sehr wenigen Punkten entwickelt: so z. B. im Hall
bachthale, südlich von „Reithof“ (nördlich von Klein-Zell). Aptychen finden 
sich in den Mergelschiefern bei „Tafern“ im Traisenthale; »auf der Einsenkung 
südlich vom Fussthalgraben —  südöstlich von „Sleg“|; — im Lindenbrunngraben
—  südlich vom Stifte Lilienfeld: südlich von „Reithof“ im Hallbachthale und bei 
„Ober-Suthal“. nordöstlich davon, beim „Heumayer“ (Höhmeier) am nördlichen 
Gehänge des Heugrabens (südwestlich von Haiufeld) und beim Reiseneck-Hammer
im Ramsauthale.
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3. Der dritte Zug der oberjurassischen Bildungen beginnt im Hintergründe 
des Pfennigbachgrabens und zieht mit einer Breite von 50 Klaftern und in ostnord
östlicher Richtung über Sauthal in's Hallbachthal, an dessen rechtem Gehänge er 
sich bei der Engelschaarmiihl ausbreitel und östlich davon endet. E r ist somit in 
seiner Ausdehnung der kürzeste der genannten drei Züge und erscheint mitten in 
einem von Opponitzer Schichten eingenommenen Terrain, ohne mit irgend einem 
jüngeren den Jura-Aptychenschiefern näher stehenden Formationsgliede in Berüh
rung zu kommen.

4. Der vierte und nördlichste der erwähnten Jura-Ap tychenzüge tritt im 
nördlichen Theile des Vorgebirges auf und bildet ein Glied der jüngeren Ablage
rung, von welcher demnächst die Rede sein wird.

Die drei südlicheren Züge zeigen in ihrer Lagerung gegenüber ihrer Unter
lage grosse Discordanzen. Die Jura-Aptychenbildungen liegen entweder unmittel
bar auf Opponitzer Dolomiten oder mit Klausschichten discordant auf Hierlatz- 
Schichtcn. Dieser letzte Umstand beweiset hinlänglich, dass die durch diese 
Discordanzen bedingten Dislocationen nach vollendeter Ablagerung der Hierlatz
schichten und noch vor dem Beginne der Juraperiode stattgefunden haben müssen.

Kreide-Formation.

I. Untere Kreide. Neocomien.

Nahe an der Grenze der Kalkalpen zur W iener Sandsteinzone, dem eigent
lichen Verbreitungsgebiete des Neocomien, treten mitten in dem von obertriassi- 
schcn und rhätischen Gebilden eingenommenen Terrain der nördlichen Voralpen 
jüngere Gesteine auf, deren oberstes Glied die Ncocom-Schiefer und -Sandsteine 
bilden.

Sie sind die östliche Fortsetzung der bei Kirchberg an der Pielach und im 
Tradigistthale verbreiteten Neocomgebildc und sind vom Traisenthale, in welchem 
sie zwischen dem Orte Traisen und Marktei verbreitet sind, ohne Unterbrechung 
bis in’s Hallbachthal zu verfolgen.

Die Neocomgebilde werden auf der Nordseite ihrer Verbreitung von Ju ra- 
und Liasgebilden begleitet und unterlagcrt, deren Schilderung hiemit nachgetragen 
werden soll.

Während östlich vom Hallbachthale dieWeocomienbildungen nur mehr in ein
zelnen abgerissenen Partien auftreten, erstrecken sich die nächst tieferen Glieder, 
die Jura- und Liasbildungen bis nach Altenmarkt an der Triesting, und halten 
sich in ihrer Verbreitung an die bei Beschreibung der Kössener Schichten sub c,
4 und 6 geschilderten Vorkommen.

Die in ihrer allgemeinsten Ausdehnung bezeichnete jüngere Ablagerung 
besteht a aus den Lias-Fleckenmergeln, b aus den Jurakalken, Kalken, Mergeln 
und Aptychenschiefern und c aus Neocomschielern und Sandsteinen.

a) Die Lias-Fleckenmergel sind graue Kalkmergel mit muscheligem Bruche, 
und dunkelgrauen grösseren und kleineren Flecken auf den frischen Bruch
flächen: woher das Gestein seinen Namen erhalten hat. In den Fleckenmergeln 
finden sich Brachiopoden, von denen einige an Hierlatz-Arten erinnern, und 
Ammoniten aus der Familie der Arieten.

Mit den Fleckenmergeln kommen noch graue Mergelschiefer vor, in welchen 
zuweilen Ammoniten gefunden werden. Das nachstehende Verzeichniss gibt alle 
Localitäten an, an welchen Petrefacten aus den Fleckenmergeln gefunden wurden.
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Von den Petrefacten können eben nur die Classen und Familien angegeben 

werden, da eine nähere Bestimmung derselben theils wegen der Undeutlichkeit der 
Exemplare nicht stattfinden konnte, theils erst durch Herrn D. S t u r  vorgenom
men werden wird.
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b) Die j u r a s s i s c h e n  B i l d u n g e n  bestehen aus rothen und grauen 
Kalken mit Hornsteinen, und aus grauen und rothen Mergelschiefern. Erstere 
nehmen den unteren Theil des ganzen Formationsgliedes ein und dürften theil- 
weise zu den Klausschichten 7.11 rechnen sein. Die Mergelschiefer dagegen sind 
obeijurassischen Alters, wie dies die Funde von Aptycb.ua lamellosm bezeugen, 
die auf mehreren Punkten der Ausdehnung des in Rede stehenden Formations
gliedes gemacht wurden. Nachstehendes Verzcichniss gibt die Fundorte für Apty
chus lamellosm und für Belemniten an, welch" letztere jedoch nicht als Leitpetre- 
facten zu betrachten sind , da sie sowohl in den Klaus- als auch in den Ju ra - 
Aptychenschichten Vorkommen.

Jurassische Bildungen
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c.) Die N e o c o m g e b i l d e  bestehen aus lichtgrauen Kalkmepgeln oder aus 
grauen bis dunkelgrauen Mergelschiefern, Schieferthonen und Sandsteinen. In 
den Kalkmergeln und Mergelschiefern wurde der als sicheresLeitpetrefaet bekannte 
Aptychus Didayi im Ramsauthale —  südlich von Ramsau gefunden. Ausserdem
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fand ich im Hallbachthale in den Neoeomschiefeni bei „Trasthof“ Fischzähne, nnd 
im Wiesenbacbthale an dessen rechtem Gehänge, beim Hause „Kl. W eiter“ einen 
Inoceramm sp. fn den Schieferthonen und Sandsteinen findet mau an vielen 
Orten Fucoidenreste auf den Schichtflädien der Gesteine.

Was die Lagerung betrifft, so konnte auf vielen Punkten beobachtet werden, 
dass die Neocomschiefer saiger stehen oder steil (80  Grad) nach S. verflächen. 
Die nach N. folgenden älteren Gebilde nehmen allmählig einen geringeren Fall 
an, und legen sich auf die unter 40— 50 Graden verflächcnden Kössener Schich
ten und Opponilzer Dolomite.

Diese Lagerung findet zwischen dem Hallbachthale und dem Wiesenbacbthale 
statt, und wurde dieselbe bereits in einem Profile Fig. 23 (Seite 527 [7 7 ]) 
dargestellt.

Im Traisenthale zeigt sich die Lagerung mehr gestört, und es erscheinen 
daselbst die Xeocomgebilde flacher gelagert, gleichsam die Unebenheiten ihrer 
Liegcnd-Gestcine nivellireml. Siehe Fig. 24 und Fig. 25. (Seite 533 [83]). 
Endlich westlich von Kaunberg erscheinen die Jura- und Liasgesteinc sammt den 
Kössener Schichten in zwei parallelen Zügen getrennt, durch einen gehobenen 
Sattel von Opponilzer Dolomiten, an dessen nördliche und südliche Abdachung 
die jüngeren Gebilde sich anlageru. Ausser den hiemit erwähnten Neocomgebilden 
kommen noch auf einzelnen Punkten im südlicheren Theile des Vorgebirges und 
im Mittelgebirge Neoromkalke und -Mergel vor, die jedoch der geringen Aus
dehnung ihres Vorkommens wegen hier übergangen werden. Endlich werden 
zu den Neocomgebilden noch die hornsteinführenden Kalke gerechnet, die als 
schmale Züge im W iener Sandsteine und an der Grenze desselben zu den Kalk
alpen auftreten.

II. Obere Kreide, Gosauschichten-

Die Gosau-ßildungen, aus Sandsteinen und Mergelschiefcrn, Kalken undCon- 
glomcraten bestehend, kommen im Vorgebirge und im Hochgebirge vor. Das 
Mittelgebirge, und zwar spcciell das Dolomitgebiet desselben, ist frei von Gosau- 
ßildungen.

Im Hochgebirge überlagern die Gosau-Schichten die Hallstätter oder Dach- 
stein-Kalke, zum Theil auch die W erfener Schichtcn. Vorkommen von Gosau- 
Schichten finden sich nordöstlich von Bayerbach, auf der Gansleiten; am Zusam
menflüsse des Kriegskogelbaches und der stillen Mürz, nordöstlich von derFrein , 
am „Gschad“ , d. i. dem Sattel zwischen Gippel- und Laimberg, im Ilirschbach- 
graben , südlich von Schwarzair und auf der Höhe tles Falkensteins, nord
östlich von Schwarzau, von wo sich die Gosau-Gebildc über die „Steinhäuser“ 
in’s Voissthal erstrecken. Ausserdem sind noch am linken Gehänge des Schwarza
thaies und an anderen Punkten kleine Partien von Gosau-Schichten entwickelt.

Die erwähnten Vorkommen sind die westlichen Ausläufer der verbreiteten 
Gosau-Gebilde in der Umgebung von Grünbach, die durch ihre Kohlenflötze 
gleichzeitig ein bergmännisches Interesse erhalten, in den westlichen isolirten 
Partien jedoch dieser entbehren.

In petrographischer Beziehung sind die Gesteine analog denen von Grünbach, 
und wurden auch an vereinzelten Punkten die Orbitulitenkalke und Kalke mit 
Hippuritcn gefunden.

Im Vorgebirge treten, was die Art ihrer Verbreitung betrifft, die Gosau- 
Schichten in ähnlicherW eise auf wie im Hochgebirge. Im westlicheren Theile ihres 
Verbreitungsterrains sind es wieder nur kleine unzusammenhängende Partien;



[ 9 7 ] Lilienfeld-Bayerbach. 547

erst weiter östlich lässt sich ein grösserer Zusammenhang in der Ablagerung der 
Gosau-Schichten wahrnehmen.

Die Gosau-Schichten im Vorgebirge überlagern allenthalben alle daselbst 
entwickelten Formationsgebilde, wie dies bei der mannigfaltigen und starken 
Gliederung der nördlichen Voralpen und bei nur einigermassen grösserer Aus
dehnung der Gosau-Gebilde nicht anders zu erwarten ist. Die Gesteine, die in 
den Gosau-Schichten des Vorgebirges auftreten, gleichen grösstentheils denen im 
Hochgebirge und sind kleine Verschiedenheiten in dieser Hinsicht rein localer 
Natur und nicht durchgreifend

Zu den Gosau-Schichten des Vorgebirges gehören:
1. Die kleinen Partien bei Lehenrott, bestehend aus Conglomeraten, Schie

fern und Sandsteinen. Sie überlagern im Traisenthale die W erfener Schichten 
am Dixenberg; ferner zwichen „Steinthal“ und „Sonnleithen“, sowie auch bei 
den „Himmelhäusern“ am Ratzeneck die Hierlatz- und Opponitzer Schichten.

2. Die Gosan-Ablagerung, welche von der Neuhof-Alpe —  südöstlich von 
der Spitze des Muckenkogels —  mit ihrer Längserstreckung in der Richtung SN. 
sich über die Vordereben, Hinter- und Klostereben ausbreitet und bei Lilienfeld, 
hinter dem Stifte, einen Theil des rechten Traisengchänges eidnimmt. Sie besteht 
aus Conglomeraten und Mergelschiefern, welche mit flacher Neigung und stellen
weise horizontaler Schichtung die verschiedenen Formationsglieder überlagern.

3. Mehrere kleine und isolirte Partien zwischen Thalgraben und Linden
brunngraben, südsüdwestlich von Lilienfeld, im W iesenbachgraben, südlich von 
den Holzknechtcn und östlich davon bei Mitteregg, im Steinergraben und an den 
Südgehängen des Hochreithberges, links vom W iesenbachthale und mehrere 
andere.

4. Die Gosau-Schichten zwischen der Reissalpe und dem Ebenwalde, süd
südwestlich von Klein-Zell. Sie bestehen aus grauen und grünen Mergelschiefern 
und Mergelkalken, in welchen Inoceramenschalcn und Spuren von Scaphiten 
gefunden wurden, aus rothen, kleinkörnigen sehr festen Conglomeraten, welche 
als grosse, lose und zerstreute Blöcke auf dem von Mergeln eingenommenen Ter
rain herumliegen, endlich aus weissen Kalken, welche flach nach S. fallen und 
das oberste Glied der Ablagerung zu bilden scheinen.

5. Die Gosau-Ablagerungen, welche östlich von dem Hallbachthale auf der 
„Schönleitheii“ beginnen und sich in östlicher Richtung bis nach Altenmarkt an 
derTriesting erstrecken. Sie erscheinen als ein imMittel 3 0 0 Klafter breiter Strei
fen, unter welchem an vielen Orten ältere Gebilde, Opponitzer Dolomite, Kössener 
Schichten u. s. w. hervortauchen. In der Ausdehnung dieses Zuges sind meistens 
Mergelschiefer entwickelt. Conglomerate sind untergeordnet. Gosau-Kalke kommen 
auf zwei Punkten vor. Nordwestlich von Ramsau am rechten Thalgehänge findet 
man beim Hause „S trasser“ schwarze Korallenkalke, auf welche ehedem irrthüm- 
licher W eise ein Stollen getrieben wurde. Auf der Halde dieses Stollens findet 
man Fossilreste in den schwarzen Kalken. Ein zweites Vorkommen von Gosau- 
Kalken findet sich südwestlich von Altenmarkt, am Gross-Tennenberg, wo nach 
einer früheren Angabe Hippuriten gefunden wurden.

Ueber die Lagerung der Gosau-Schichten lässt sich wenig Bestimmtes sagen. 
Die Entblössungen^ die an vielen Orten zu Tage sichtbar sind, zeigen die mannigfal
tigsten Streichungsrichtungen und Fallwinkel, aus welchen sich kein allgemeiner 
Schluss in dieser Richtung hin ziehen lässt. Die Discordanz, mit welcher jedoch 
die Gosau-Schichten alle anderen älteren, selbst die Neocom-Schichten überlagern, 
berechtigt zur Annahme, dass vor Ablagerung der Gosau-Schichten und nach jener 
des Neocomien gewaltsame Diclocationen und Veränderungen im Relief stattge-

K. k. g e o lo g isc h e  f ic ic h s u s U K . 15 . Band. 1BÜ5. IV. H eft. 7 0
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funden haben müssen, wodurch diese Discordanzen entstanden sind. Jedoch auch 
die Gosau-Schichten selbst haben nach erfolgter Bildung Störungen erlitten , wie 
dies aus dem unregelmässigen oft sich ändernden Streichen und Verflächen der 
Schichten hervorgeht; diese sind jedoch mehr localer Natur gewesen, da man sie 
nicht allenthalben findet.

Diluvium.

Die Diluvialhildungen bestehen aus den ausgedehnten Schotterablagerungen, 
welche im Oetscherbach- und Erlafthale zwischen Mitterbach und Maria-Zell, im 
Unrecht -  Traisenthale und in den Seitengräben desselben, in der Umgebung 
St. Aegidy, endlich im Schwarzathale bei und nördlich von Schwarzau verbreitet 
sind. Sie sind in ihrer Verbreitung fast ausschliesslich auf das Dolomitgebiet des 
Mittelgebirges beschränkt, und ist auch das Material, aus dem.sie bestehen, den 
Opponitzer Dolomiten des genannten Gebietes entnommen. Untergeordnete Vor
kommen von Diluvialschottcrbildungen finden sich nur an wenigen Punkten im 
Vorgebirge, so im*Traisenthale, nördlich von Freiland und im Hallbachthale süd
westlich von Hainfeld.

Alluvium

findet man als Geschiebe allenthalben im Grunde der Flüsse und Bäche, als Kalk- 
tuil’c und regenerirte Dolomite auf mehreren Stellen im Mittel- und Vorgebirge. Die 
regenerirten Dolomite entstehen dadurch, dass die sehr kurzklüftigen Dolomite des 
Mittelgebirges durch Verwitterung in Dolomitgrus zerfallen, welcher theils von 
den W ässern fortgeführt, theils aber an seiner ursprünglichen Lagerstätte durch 
ein in den W ässern enthaltenes kalkiges Bindemittel gebunden wird, und als eine 
halbcompacte, breccienartige Masse auf vielen Punkten des Mittelgebirges, z. B. im 
Octschcrbachthalc zu finden i s t J) .

Gesammt-Uebersieht«

Zum Schlüsse dieses Berichtes sollen noch einige W orte über den Bau der 
nordöstlichen Alpen im Allgemeinen (soweit es nämlich mein Aufnahmsterrain 
betrifft) angereiht werden.

Die nordöstlichen Kalkalpcn bestehen aus vier mehr weniger breiten Haupt
zonen, deren Längs- oder Streichungsausdehnung in der Richtung von W SW . 
nach ONO. erfolgt, und wclche sich in folgender W eise aneinander reihen. Die 
erste und südlichste Zone folgt zunächst der krystallinischen und Grauwackenzone 
und wird in S. durch den südlichen Zug des südlichen W erfener Schiefer-Vorkom
mens und in N. durch den nördlichen Zug desselben begrenzt. In dieser Zone 
sind die Hallstätter Kalke und Marmore das vorherrschende Gestein, unter wel
chem in kleinen isolirten Partien die Aviculenschiefer und Gösslinger Schichten zu 
Tage gelangen. Die Unterlage bildet das südliche Vorkommen von W erfener 
Schichten, welches seiner Lagerung nach einer Mulde entspricht, deren nördlicher 
lind südlicher Rand vollständig zu Tage tritt.

*) Aehnliche breccienartige Dolomite findet man indess auch als ältere Rildnngc«, haupt
sächlich mit GosauVorkommen. Diese sind fester in ihrer Consislenz mul t r e t  n wie. die 
Gosau-Conglom erate als grosse Felsblöcke m itten aus Schiefem  uud Sandsteinen hervor.
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Die zweite und an die erste sich anschliessende Zone liegt zwischen dem 
nördlichen Zuge des südlichen W erfener Schichten-Vorkommens und dem nörd
lichen W erfener Schichtenvorkommen. Sie umfasst das sogenannte Dolomitgebiet, 
in welchem vorwaltend die Opponitzer Dolomite entwickelt sind und unter welchem 
die Gösslinger und Lunzer Schichten, letztere nur in sporadischer W eise zu Tage 
gelangen. Auch hier scheinen die, die Unterlage bildenden W erfener Schichten 
muldenförmig zu lagern; nur ist der Südrand der Mulde sehr unvollkommen, der 
Nordrand hingegen vollständig entwickelt. W ährend nämlich am letzteren die 
Formationsglieder von den W erfener Schichten aufwärts bis zu den Opponitzer 
Schichten sich in ungestörter Reihenfolge überlagern, folgen im Hallthale und in 
der Terz östlich von Maria-Zell (also am südlichen Rande der Zone) auf den 
W erfener Schichten in nördlicher Richtung Gösslinger und Lunzer Schichten 
in geringer Mächtigkeit und mit gestörten Lagerungsverhältnissen. Zwischen 
Lahnsattel und Schwarzau aber, wo die die Opponitzer Dolomite überlagernden 
Sandsteinkalke entwickelt sind, bedecken diese die nächst höheren Schichten der 
W erfener Schichten, und werden von den letzteren unmittelbar begrenzt und 
begleitet.

Die zwei südlichen Zonen rücksichtlich ihres architektonischen Baues und 
der Vertheilung der verschiedenen Formationsglieder mit einander verglichen 
zeigen viele Ähnlichkeiten. Denn in jeder der zwei Zonen findet man ein 
Formationsglied fast ausschliesslich verbreitet, während tiefere Bildungen nur in 
sporadischer W eise auftreten. (Eine Ausnahme davon bilden allerdings die Göss
linger Schichten am Nordrande des Dolomitgebietes.) In beiden Zonen bilden 
W erfener Schichten die Unterlage, über welchen Guttensteiner und Gösslinger 
Schichten folgen. Die über den Gösslinger Schichten entwickelten Formations
glieder zeigen indess in beiden Zonen Verschiedenheiten. W ir finden im Hochge
birge (der ersten Zone) die Aviculen-Schiefer, die Hallstätter Marmore und Kalke 
entwickelt, und begegnen im Mittelgebirge (der zweiten Zone) den Lunzer Schich
ten und Opponitzer Dolomiten. Da der Horizont der Gösslinger Schichten in bei
den Zonen sicher festgestellt i s t , so erscheint die Annahme wohl gerechtfertigt. 
Die Aviculen-Schiefer als Aequivalente der Lunzer Schichten, die Hallstätter 
Marmore und Kalke als Aequivalente der Opponitzer Dolomite zu betrachten. Ja 
es lassen sich selbst die zwei in Rede stehenden Zonen als Aequivalentbildungen 
im Grossen hinstellen, da die Gebilde, aus welchen sie zusammengesetzt sind, 
zwar einer und derselben Formation (nämlich der oberen T rias), angehören, aber 
in ihrer petrographischen und paläontologischen Entwicklung so grosse Ver
schiedenheiten zeigen.

Die dritte Zone umfasst die zwischen den Gösslinger Schichten nördlich von 
den W erfener Schichtenvorkommen und den Gösslinger Schichten de9 Vorge
birges entwickelten Trias-, Lias- und Juragebilde und jene selbst

Die Ueberlagerung der jüngeren Formationsglieder über den Gösslinger Schich
ten erfolgt muldenförmig und es ist somit Grund zur Annahme vorhanden, dass die 
zwei diese Zone einschliessenden Züge von Gösslinger Schichten dem nördlichen 
und südlichen Rande einer Mulde entsprechen. Man sieht daher in der Bauart der 
drei südlichen Zonen ein und dasselbe Princip befolgt, nämlich die muldenförmige 
Lagerung der Basis; nur ist das zu Tage tretende tiefste Glied der Mulde in der 
dritten Zone ein in der geologischen Reihenfolge viel höher stehendes als in den 
zwei südlicheren Zonen. Es fallt somit längs der Begrenzung der zweiten und 
dritten Zone eine Hauptbruch- oder Verwerfungslinie, welche von W SW . nach 
ONO., d. i. von Annabachgraben nördlich von W ienerbruck bis nach Klein-Zell 
verläuft und in den zwei Figuren mit den Buchstaben AA bezeichnet ist.

70*
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Diese Verwerfung vielleicht die unm ittelbare Folge der Hebung der W erfener 
Schichten erk lärt nun die vielen Dislocationen und Discordanzen in den Gösslinger 
und Lunzer Schichten nördlich von den W erfener Schichten, denen w ir im Laufe 
dieses Berichtes so oft begegneten. Ich erinnere dabei an die Localitäten 
„Scheibserboden“ , „Oedhof“ und „Klein-Zell“ .
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Die vierte Zone endlich (d ie  n ö rd lichste), begreift die nördlich von den 
Gösslinger Schichten des Vorgebirges entwickelten T ria s - , L ia s - , Ju ra -  und
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Neocomiengebilde bis zur W iener Sandsteinzone in sich. Sie ist in ihrem Baue 
ganz verschieden von den drei übrigen Zonen. Hier hat man es mit mehreren 
durch wiederholte Aufbrüche oder Einsenkungen entstandenen Parallelzügen zu 
thun. Als tiefstes Glied tritt der Lunzer Sandstein auf, über welchem die 
Opponitzer Schichten folgen. Die grosse Einsenkung, welche von Kirchberg an 
der Pielach durch mein ganzes Aufnahmsgebiet bis nach Altenmarkt sich erstreckt 
und mit rhätischen, Lias-, Jura- und Neocombildungen ausgefüllt is t, theilt diese 
Zone in eine südliche und nördliche Hälfte. Die nördliche Hälfte, nur mehr aus 
Opponitzer Dolomiten und Kössener Schichten bestehend, wird in N. von dem 
W iener Sandsteine begrenzt, der auf mehreren Punkten mit den weiter südlich 
auftretenden Neocombildungen communicirt. Zur Erläuterung des Gesagten 
folgen zwei in der Richtung von NNW. gegen SSO. durch mein ganzes Auf
nahmsgebiet gelegte Profile Fig. 27 und Fig. 28.
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V. Arbeiten, ausgefuhrt im chemischen Laboratorium der 
k. k. geologischen Reichsanstalt. 

Von Karl Ritter v, H a  u e r.
Nr. 1. W asser der Mineralquellen von Buzias in der Nähe von Temesvär. 

Eingesendet von der k. k. Finanz-Landes-Direction in Temesvär.
a)  Michaels-Brunnen, b)  Josephs-Brunnen.

Beim Verdampfen des W assers wurden erhalten an fixem Rückstand von 
1000 Theilen:

a) b)
0-4 2 4  1-083  Theile.

Diese fixen Rückstände enthielten in 100 Theilen:

a) h)
K ie s e le r d e ..............................................................2 2 '1 4  8 -5 2
E i s e n o x y d .............................................................  9 -6 7  2*95
Kolilens. K a l k .........................................................  37 -58 36-13

„ M a g n e s ia ................................................11-08 17-00
Chlor, sehwefels. und kohlcns. Alkalien . . .1 9 * 3 3  35-40

Das W asser beider Quellen enthält ziemlich viel freie Kohlensäure.
Nr. 2. Steinkohle von Oberbries im Pilsner Becken aus der Himmelfahrt- 

Zeche des Herrn Emanuel S l a w i c k .  Zur Untersuchung eingesendet von der k. k. 
Militär-Verpflegsverwaltung in Pilsen.

W assergehalt in 100 T h e i l e n .................................................................. 5 -2
Asche „ 100 „ ..................................................................5 -3

W ärm e-E in h eiten .........................................................................................  4520
Aequivalent einer 30" Klafter weichen Holzes in Centner . . . 1 1 - 6

Nr. 3. Braunkohle von Reichenau, Egerer Becken, Josephs-Zeche des Herrn 
Wenzel R a d l e r .  Zur Untersuchung cingesendct von dem k. k. Militär-Stations- 
Commando zu Eger.

W assergehalt in 100 T h e i l e n .......................................................................4 '2
Asche „ 100 „ ....................................................................... 6 -4

W ärm e-E in h e iten ..............................................................................................  5000
Aequivalent einer 30" Klafter weichen Holzes in Centner . . . .  10*4

Diese Braunkohle verdankt ihren ungewöhnlich hohen Brennwerth einem 
bedeutenden Gehalte an Harz, von welchcm sie ganz durchdrungen ist. Sie ver
brennt am Lichte entzündet unter starker Russentwickelung.

Nr. 4. Granitpulver als Mineraldünger, verfertigt von Herrn Joseph B u r g 
h o l z e r  in Perg. Eingesendet von demselben.
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Kali und Phosphorsäure, waren ln diesem Pulver nachweisbar. Ferner 
enthält dasselbe 10 Pct. kohlensauren Kalk. Aehnliche gepulverte, namentlich 
feldspathhältige Gebirgsarten wurden auf die internationale landwirtschaft
liche Ausstellung in Köln von Herrn de Mo Ion in Paris gesendet.

Nr. 5. Brunnenwasser aus dem Parke bei Dörnbach.
Dieses Wasser hat einen Geruch nach Schwefelwasserstoff. Quantitativ war 

indessen die Menge dieses Gases nicht nachweisbar. Ein halber Liter =  S00 Gram, 
gab 0-298 Gram, fixen Rückstand, bestehend aus:

Nr. 6. Proben von Schwefelsäure, welche versuchsweise zur Darstellung des 
ersten Säurehydrates in der k. k. Aerarial-Schwefelsäure-Fabrik in Nussdorf erzeugt 
wurden. Untersucht von Erwin Freiherrn v. Som m aruga.

Gewöhnliche concentrirte Schwefelsäure enthält 90-91 Pct. erstes Hydrat.
Durch weitere Concentration in der Platinretorte bis die Tropfsäure 66 Grad 

zeigte, war der Gehalt 97-13 Pct. erstes Hydrat.
Säure dargestellt in einer Glasretorte durch Ueberdestilliren der Hälfte der 

eingesetzten Flüssigkeit enthält 98-14 Pct. erstes Hydrat.

Kieselerde.................
E isenoxyd.................
Kohlensaurem Kalk . 
Kohlensaurer Magnesia

3-35 Pct. 
3 40 „ 

61-34 „ 
41-91 „
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VI. Verzeichniss der an die k. k. geologische Reichsanstalt 
gelangten Einsendungen von Mineralien, Gebirgsarten, Petre

facten u. s. w.

Vom 15. September bis 15. Dccember 1865.

1) 27. September. 1 Kiste, 105 Pfund. Geschenk von Herrn Job. Christ. 
W ir th , Lehrer an der Gewerbsschule in Hof in Baiern. Gebirgsarten und Petre
facten. (Verhandlungen, Sitzung am 19. Deccmber.)

2) 28. September. 1 Schachtel, 7 Pfund. Geschenk von Herrn Franz 
H a fn er, k. k. Steuer-Controlor in Kufstein. Fossile Pflanzen. (Verhandlungen, 
Sitzung am 19. December.)

3 ) 30. September. 2 Kisten, 275 Pfund. Geschenk von dem Smithaonian 
Institute in Washington. (Verhandlungen, S. 239.)

4 ) 30. September. 1 Kiste, 17®/4 Pfund. Geschenk von Herrn Gregor Frei
herrn von F r ie s e n h o f  in Nyitra Zsambokreth. Anthropozoische Reste. (Ver
handlungen, Sitzung am 19. December.)

8 ) 20. October. 1 Packet, 12 Pfund. Geschenk vom Herrn k. k. Ministerial
secretär Jos. Hummel. Mastodon-Zahn von Eibiswald. (Verhandlungen, S. 234.)

6) 24. October. 1 Packet, 6 Pfund. Geschenk von Herrn Dr. Johann 
N a d en iczek . Fossilreste. (Verhandlungen, Seite 235.)

7 ) 26. October. 1 Packet, 15 Pfund. Geschenk von Herrn Joseph Am m er- 
lin g , k. k. Genie-Major. Eine Sandstein-Concretion von der Türkenschanze.

8 ) 2. November. 1 Kistchen, 2 Pfund. Von der k. k. Berghauptmannschaft in 
Oravitza. Gesteinsarten zur Untersuchung auf den Goldgehalt.

9 ) 6. November. 1 Packet, 1 /, Pfund. Von Herrn F is c h e r  zu St. Pölten. 
Eisensteine zur chemischen Untersuchung.

10) 8. November. 1 Kiste, 20 Pfund. Geschenk von Herrn H o rs ch in  
Grybow in Galizien. Gebirgsarten.

11) 10. November. 1 Kiste, 16 Pfund. Geschenk von Herrn Johann M ayr
h o fe r  in Werfen. Versteinernngen. (Verhandlungen, Sitzung am 19. Dccember.)

12) 15. November. 1 Packet, 8 Pfund. Geschenk von Herrn A. L e to ch a , 
k. k. Kriegscommissär. Fossile Pflanzen von Oeningen. (Verhandlungen, S. 242.)

13) 16. November. 1 Packet, 6 Pfund. Von der k. k. Militär-Verpflegsver- 
waltung in Pilsen. Kohle zur chemischen Untersuchung.

14) 17. November. 1 Schachtel, 5 Pfund. Von dem k. k. Militär-Commando 
in Eger. Kohle zur chemischen Untersuchung.

15) 18. November. 1 Packet, 8 Loth. Geschenk von Herrn Franz H afn er, 
k. k. Steuer-Controlor in Kufstein. Ein Stück Dolomit mit Dolomit- und Quarz- 
krystallen von Buchenstein in Tirol.

H. h. g to lo g iie b e  neich»fto*t«Jl. J5. Bind. 1865. IV. Heft. 7 t
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16) 18. November. 1 Kiste, 44 Pfund. Von Herrn Franz S p r u n g  in Voits- 
berg. Baustein-Muster. (Verhandlungen, Sitzung am 19. December.)

17) 28. November. 2 Kisten, 194 Pfund. Von Herrn Franz H erb  ich , 
Bergverwalter in Kronstadt. Petrefacten zur Bestimmung. (Verhandlungen, 
Seite 265.)

Einsendungen von den Aufnahmssectionen der k. k. geologischen Beichs
anstalt und zwar:

14 Kisten und Packete 664 Pfund von Section I.
8 „ » ,■ 160 „ k „ II.

13 ,  .  „ 837 * „ * m .
36 „ „ 2330 „ „ .  IV.
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VII. Verzeichniss der an die k. k. geologische Reichsanstalt 
eingelangten Bücher, Karten u. s. w.

Vom 16. September bis 15. December 1865.

A l t e n b u r g .  N a tu r fo r s c h e n d e  G e s e lls c h a ft .  Mittheilungen aus dem Osterlinde. 
XVII. f ,  2, 1865.

A u g a b o r g .  N a tu r h is to r is c h e r  V ere in . XVIII. Bericht. 1865.
R a  e h e , Dr. A.D., S u p e r - I n t e n d e n t o f t h e  C oa s tS u r r e y , Washington. Report. 1862. 
Batavia. K. N» lu u rk u n d ig e  V e re e n ig in g . Natuurkuundig Tijdschrift. XXVI, XXVII.

1864.
B e r l i n .  K. H a n d e ls -M in is ter iu m . Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Sslinenwesen 

in dem preussischen Staate. XIII. 2, 3. 1865.
„  D e u tsch e  g e o lo g is c h e  G e s e lls c h a ft .  Zeitschrift XVII. 2. 1865.
„ G e s e lls c h  a ft fü r  Erd künde. Zeitschrift XVIII. 3 —6; XIX. 1, 2. 1865. 

Blankenburg» N a tu r w is s e n s c h a ft l ic h e r  V e re in  des Harzes. Bericht 1848/49, 
1851— 1854, 1861/62. —  Uebersicht der in der Grafschaft Wernigerode aufgefundenen 
mineralogisch einfachen Fossilien nebst Angabe der Fundorte. Vortrag von Dr. C. F. 
Jas che. 1852.

Bologna. A k a d em ie  der W is se n sch a fte n . Memorie. Ser. II. T. IV. F. 2. 1865. 
Boston. A m e r ica n A c a d e m y  o f  a r t s a n d s c ie n c e s .  Proceedings Vol. VI. Nr. 23— 38.

1864.
„ S o c ie t y  o f  N atu ra l H is to ry . Proceedings. IX. Februar—April 1865.

Bozen. K. k. G ym nasium . XIV und XV. Programm 1864, 1865.
Brunn. N a tu r fo r s c h e n  d er  V erein . Verhandlungen III. 1864.

„  K. k. G e s e l ls c h a ft  fü r  A ck e rb a u  u. s.w . Mittheilungen 1865. Nr. 38—49.
„ H isto r. s ta tis t . S e c t io n  d e r  k. k. müh r. -s c h le s is c h e n  G e s e l ls c h a ft  u. s. w. 

Schriften XIV. 1865.
B r iia a e l.  K. A k a d em ie  der W issen sch a ften . Bulletins XVIII — XIX. 186^65.

— Annnaire 1865. — M£moires couronnes et autres memoires, Coll. in 8°* T. XVII.
1865. — Memoires couronnes et memoires des sayants etrangers. XXXII. 1864/65. 

Cambridge. M useum o f  C om p arative  Z o o lo g y . Annual Report 1864. 
Capodiatria. K. k. O b e r -G y m n a s iu m . Atti 1865.
Chur. N a tu r fo r s c h e n d e  G e s e lls c h a ft .  Jahresbericht X. 1863/64.
Dreaden. K. p o ly t e c h n is c h e  S ch u le . Jahresbericht 1864/65.
E c k «  Dr. Heinrich, in Berlin. Ueber die Formationen des bunten Sandsteine* und des 

Muschelkalks in Ober-Schlesien und ihre Versteinerungen. Berlin 1865.
Emden. N a tu r fo r s c h  e n d e  G e s e lls c h a ft .  50. Jahresbericht 1864.
Erdmann, 0. L., Professor in Leipzig. Journal für praktische Chemie. 95. Bd., Hft. 2 .-8 ;

96. Bd., Hft. 1. 1865.
E s s e g g .  K. k. G ym nasium . Programm 1865.
St. Etienne. S o c ie t e  de l 'in d u s tr ie  m inerale . Bulletin X. 2. 1864.
Feltre. K. k. L y ce a l-G y m n a s iu m . Programma 1865.
O e l b e r g .  K. O b erb erga m t. Beiträge zur geognostischen Kenntniss des Erzgebirges 

u. s. w. Hft. 1. Freiberg 1865.
E r e ib u r g  im  B r .  N atur fo r s c h e n  de G e s e lls c h a ft . Berichte 111. 3, 4. 1865. 
U e in it z ,  Dr. H. B., Director des k. Mineralien-Cabinets in Dresden. Die Steinkohlen 

Deutschlands und anderer Länder Europa's, ihre Natur, LagerungsrerhSltnisse, Ver
breitung, Geschichte, Statistik und technische Verwendung von Dr. H. B. G a in it i, 
Dr. H. F l e ck  und Dr. E. H artig. 1. Bd. Geologie. Müuchen 1865.

li *



G ie s s e n . U n iv ers itä t. Verzeichniss der Vorlesungen 1863/G4, 1864/65, 1865/66. — 
Index lihrorum 1863, 1864. — F. G. G assii de claustris in monte Atho sitis commen- 
tatio historica. 1865. — L. L an gh ii observationum ad Ciceronis orationem Milnnianmn 
specimen. 1. 2.; — Commenlationis de legibus Porciis libertatis civium vindicibus 
particula posterior. — Die Bedeutung der Gegensätze in den Ansichten über die Spra
che fiir die geschichtliche Entwickelung der Sprachwissenschaft. Festrede von Dr. L. 
Lange. 1865. — Ueber heutige Aufgaben der Geschichtschreibung. Festrede von Dr. 
H. S ch ä fe r . 1864. — Die verschiedenen Grundansichten über das Wesen des Geistes. 
Festrede von Dr. G. S c h illin g . 1863. — Ueber die Transformation der 0  Functionen. 
Diss. von P. G ordan. 1863. — Bei träne zur Kenntnis« des Prostatasaftes. Diss. von 
K. Fr. Buxmann. 1864. — Ueber die Functionen verschiedener Tlieile des Penis beim 
Hunde. Diss. von F. M ayer. 1863. — Untersuchungen über den Bau der Eihäute hei 
Süugethieren. Diss. von Dr. K. J. K. Birnbaum . 1863. —  Ut'ber die Zusammen
ziehungen des weiblichen Genitalcanals. Diss. von F. A. K eh rer. 18^3. — Beiträge 
zur Unterscheidung geheilter intracapsulärer Schenkelhalsbrüchc von Malum coxae 
senile. Diss. von G. Rabenau. 1865. — Ueber den Diabetes nach Durchschneidung des 
X. splanchnicus. Diss. von F. PI o ch. 1863. — Ueber einen Fall von cystoider Entartung 
des gesummten Skeletes. Diss. von G. E n ge l. 1864. — (Jeher die Coagulalion der 
Milch durch LabHiissigkeit. Diss. von 0. k lu nk . 1863. — Ueber einen Fall von ange
borener weicher Elephantiasis. (Macropodie.) Diss. von C. Cuny. 1865. —  Emphysema 
traumaticum. Diss. von L. A. B orgen h eim er. 1864. — Die physiologische Lösung 
des Mutterkuchens nach Beobachtungen und Experimenten. Diss. von H. L em ser. 
1865. —  Ueber traumatische Verletzungen der Gehirnsinus. Diss. von E d.S ehellm ann .
1864. — Die Varietäten der Nerven des plexus brachialis. Diss. von Fr. Kaufm ann,
1864. — Die Varietäten der Oculomutoriusgruppe des Trigeminu9 und Vagus. Diss. 
von W. J ä g er . 1864. — Ueber Einwirkung von Brom auf Acetylchlorid, Eigenschaften 
des dabei sich bildenden Monobromacctylhromids und daraus sich ableitende Producte 
als Beitrag zur Darstellung substituirter Anhydride. Diss. von Dr. A. N a u m a n n. 1864. — 
Ueber die chronische Gelenkentzündung der Wirbelsäule. (Spondylites difformans.) 
Diss. von A. Seh rt. 1864. — Ueber die Anwendung permanenter Exten*inn durch 
elastische Stränge bei Pes valgus. (Plattfuss.) Diss. von C. W e b e r . 1863. — U< bei die 
Seminalcysten der Hoden. Diss. von A. H irsch. 1863. — Die Verengerung und Ver- 
schliessung des Kehlkopfes, als Complication weiter abwärts gelegener L u ftliste ln . 
Dis«, von H. Bose. 1865. — Die Absorption todter Knochen durch lebende Gewebe. 
Dias, von J, K rug. 1865. — Das Hygrom der bursa subdelloidea. Diss. von 
G. M assere il. 1864. — Beiträge zur Würdigung der L ittre ’schen Laparocolotomie 
bei Atresia ani congenita nebst praktischen Bemerkungen über Lage, Lagecntwicklung 
und Lageveränderungen des Kolon und der flexura sigmoidea beim Fötus und Neu- 
gehorenen. Diss. von K. D raudt. 1865. — Ueber Nervenregeneration nach Aus
scheidung eines Nervenstücks. Diss. von L. E in s ied e l. 1864. — Ueber Veränderun
gen der Muskeln bei deformirender Gelenkentzündung. (Malum coxae senile.) Diss. 
von 0 . W eigan d . 1865. — Ueber die abweichenden Verhältnisse der unteren Lungeu- 
grenzen in verschiedenen Lebensaltern nach den Ergebnissen der Percussion. Diss. 
von C. S ch m id t . 1865. — Zur Casuistik von plötzlich eingetretener Amaurose nach 
Blutbrechen. Diss. von 0. S e il  heim. 1865. — Ueber Schlaftrunkenheit, Traum
zustand und Nachtwandcl in gerichtlich-medicinischer Beziehung. Diss. von P. D e tt- 
w e iler . 1863. — Ueber die Krebse der Knochen. Diss. von A. S ch o tt . 1863.

„ O b erh ess . G e s e lls c h a ft  fü r  N atu r- und H eilkunde. XI. Bericht. 1865.
G o th a . J. P e r th e s ' g e o g r a p h is c h e  A n sta lt. Mittheilungen von Dr. A. P eterm a n n .

1865. Nr. 8 —9. — Ergänzungsheft Nr. 16.
G r a tz «  Joanneum . Programm für 1865/66. — Organisches Statut. 1864.

K. k. s te ie rm ä rk . Land w irth  s c h a fts  - G ase II s c h a f  t. Wochenblatt. Jahr
gang XIV. Nr. 23—26. Jahrg.; XV. 1 - 2 .  1865/66.

d e  G r o o t ,  Cornelis in Buitenzorg, Batavia. Benoeming der Gesteenten, aangenomen bij 
het Mijnwezen in Nederlandsch-lndic. 1864. Voornamelijk gCYolgd naar Sen ft 
en Nanmann.

Hannover. G e w e rb e -V e re in . Mitteilungen. 1865. Nr. 4 — 5. — Monatsblatt 1865.
 ̂ Nr. 7 —  8.

Heidelberg. U n iv ers itä t. Jahrbücher der Literatur. 1865. VII— IX.
Huyssen* Dr. A. K. Berghauptmann, Halle. Das allgemeine preu.ssische Berggesetz mit 

Cominenlai'. (Aus dem Berg- und Hüttenkalender 1866.)
Harmarsch. Dr. Carl, Director der polytechnischen Schule, Hannover. Handbuch der 

mechanischen Technologie. 4. Aufl. 1. Bd. 1866.
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K la g e n fu r t .  L an des-M u seu m . Carinthi». Zeitschrift fiir Vaterlandskunde u. s. w. 1865. 
Nr. 9— 11.

„ K. k. Land wi r th sch a  T ts -G e se lls ch a ft . Mittheilungen 1865. Nr. 8— 10.
Köln. Redaction des „Berggeist“ . Zeitschrift für Berg', Hüttenwesen und Industrie. 1865. 

Nr. 7 3 -9 6 .
Königsberg. K. U n iversitä t. Amtliches Verzeichniss des Personals und der Studirenden. 

1865/66. Nr. 73.
Kronstadt. H an delsk  »m m er. Protokoll der Sitzung» September 1865.
Laibach. K. k. O b e r -G y m  n a sin m. Jahresbericht 1865.
Leonhard. G., Professor in Heidelberg. Neues Jahrbuch für Mineralogie u. s. w. 1865. 

V— VI.
L u x e m b u r g .  S o c ie  t e des s c ie n c e s  n a tu r e lle s . Bulletin. VIII. 1865.
Mailand. K ön. In st itu t  der W is se n sch a fte n . Rendiconti: Classe di letlere II. 3 — 6;

— Classe di scienze matematiche II. 3— 5. 1865.
„  N a tu r w is s e n s c h a ft l i c h e  G e s e lls c h a ft .  Atti. VIII. 1, 2. 1865.

Le Mang. S o c i£ te  d 'a g r ic u ltu r e , s c ie n c e s  et arts. Bulletin X. 1865/66. 
p. 81 — 188.

M auz. Friedrich, Buchhändler in Wien. Ocsterreichische Zeitschrift für Berg- and Hütten
wesen 1865. Nr. 38 — 49. — Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen Maschinen-, 
Bau- und Aufbereitungswesen. Zusammengestellt von P. R. v. R ittin  ge r. Jahrg. 1864. 
Mit Atlas.

Marburg, U n iversitä t. Ueber die Musculatur der Zunge bei den Leporinen und Myr- 
mecophagen. Diss. von J. C. W. Braun. 1864.— Ueber einige neue Derivate der 
Salicylsäure. Diss. von Dr. R. W. S ch m itt. 1864. — Ueber das Verhalten zweier Salze 
in Lösungen. Diss. von E. G erla n d . 1864. — Experimental-Untersuchungen über die 
Verschiedenheit des Einflüsse« verschieden verdünnter Schwefelsäure auf die thierische 
Organisation. Diss. von L. V ie to r . 1863. — Ueber das Frangulin. Diss. von A. C as
se lm an n . 1857. — Ueber Amido- und Isoamidophenylsiiure. Diss. von E. A. C ook .
1865. — Ueber Malonsäure und deren Verbindungen. Diss. von B. F in k e is te in .
1865. — Ueber den canalis ganglinnaris der Schnecke der Siiugethiere. Diss. von C. 0. 
F. V. V ie tor . 1863. — Beitrag zur Kenntniss der Sulfanilidsäure und der Amidophe- 
nylschwefelsiure. Diss. von R. S ch m itt. 1861. —  Beitrag zur Kenntniss der Salicyl- 
säuren. Diss. von E. Lautem ann. 1861. — Beitrug zur Kenntniss der Beryllerde. 
Diss. von C. II.G. S c h e f f  er. 1858. — Ueber die Spannkraft der Dämpfe aus Flüssigkeits
gemischen. Diss. von F. D ron ke. 1862. — Die Schleimhaut der inneren weiblichen 
Geschlechtstheilc im Wirbelthierreich. Diss. von 0. N asse. 1862. — Das Geuus 
Cydopa und seine einheimischen Arten. Diss. von C. Claus. 1857. — Studien über den 
Einfluss des Solanins auf Thiere und Menschen. Diss. von F. A.C. L e y d o r f. 1863. — 
Kritische Untersuchung der Arten des Molluskengeschlechtes Venus bei Lin ne und 
G m elin mit Berücksichtigung der später beschriebenen Arten. Diss. von E. R öm er. 
1857. — Experimental-Untersuchungen über den Einfluss des Brucins auf die thierische 
Organisation. Diss. von E. F. C. A bee. 1864. — Ueber die chemische Constitution der 
ätherschwefelsauren Salze und über Amylooxydphosphorsäure. Diss. von Fr. G uthr i e. 
1855. — Beitrüge zur Kenntniss der Thiacetsüure und ihrer Zersetzungsproducte. Diss. 
von C. U lr ich . 1858. — Ueber die Erregung stehender Wellen eines fadenförmigen 
Körpers. Diss. von Fr. M e ld e . 1860. — Morphologische Untersuchungen der Kiche. 
Diss. von H. M öhl. 1861. — Bestimmungen über die Intensität des freien Magnetismus 
in künstlichen Magneten nebst Untersuchungen über Coercitiv-Kraft. Diss. von W. H. 
Th. M eyer. 1857. — Ueber die Einwirkung des Zinkäthyls auf organische Säure- 
Cloride. Diss. von W. K alle. 1861. — Untersuchungen über den Schädel der Hemi- 
cephalen mit besonderer Berücksichtigung der Felsenbeine. Diss. von F. G. J. Bauer.
1863. — Ueber die Siphonalbildung der vorweltliehen Nautilinen. Diss. von W. TI«. G. 
K retzsch m ar. 1861. — Zur Entwicklungsgeschichte des Blattes mit besonderer 
Berücksichtigung der Nebenblatt-Bildungen. Diss. von A. W. Ei eh] e r. 1861. — Ueber 
den Bau und die Entwicklung parasitischer Crustaceen. Diss. von Dr. C. Claus. 1858.— 
Versuche über die Spannkraft der Dämpfe aus Lösungen von Salzgeinischen. Diss. von 
A. W ü lln er. 1858. — Ueber die Grenze des thierischen und pflanzlichen Lebens. 
Comment. C. Fr. G. C lau sii. 1864. — De Septiferis genere Mytilaceorum et de 
Dreisseniis. Comment. Dr. G. D unkeri. 1855. — Zootomie der Paludina vivipara. 
Diss. von 0. W. C. S p e y e r . 1855. — Ueber einige menschliche Ueberreste aus der 
Steinperiode. Diss. von C. F. L. R. M üller. 1864. — Untersuchungen über die neue 
Getreidegallmücke. Diss. von B. W agn er. 1861. — Mittheilungen über ein auf dem 
Warteberg bei Kirchberg aufgefundenes Knochenlager. Com. F. M. C lau d iL  1861.



5 6 0  Verzeichniss der an die k. k. geolog. Reichaansta.lt eingelangten Bücher, Karten u. s. w.

IHartinati, Dr. P. P. in Verona. Deila paleoetnologia in generale e delle aue primizie nel 
veneto. Padova 1865. — Dei lavori della accademia di Borolenta dal Nor. 1889 all’ Ottobre
1864. Relazione del Segretario Dr. E. M orp u rg o . Padova 1864.

Melsens, Brüssel. Sur les paratonnerres et sur quelques eiperiences faites avec l'etincelle 
d'induction et les batteries de Leyde. 1. Note. (Bull. Acad. r. de Belg. XX. 6.) 

JMeneghini, Dr. Joseph, Professor, Pisa. Saggio sulla costituzione geologica della proviocia 
di Grosseto. Firenze 1865.

München. K. b a y e r . A kadem ie der W isse n sch a fte n . Sitzungsberichte 1865. I. 
3, 4. II. 1, 2. — Entstehung und Begriff der naturhistorischen Art von Dr. C. N ä g e li. 
2. Aufl. Münchcn 1865.

Ufagy-Korös. R eform . L yceu m . Tudositvany 1854— 1862, 1863, 1864.
N e w - Y o r k »  L yceu m  o f  N atu ra l H istory . Annals vol. VIII. Nr. 1— 3. 1864. — 

Charter, constilutioo and By-Laws. 1864.
O p p e l , Professor Dr. Albert, München. Paläontologische Hittheilungen. Fortsetzung. 

Stuttgart 1865. — Ueber das Lager von Seesternen im Lias und Keuper. (Württ. 
naturw. Jahresh. XX. 1864.)

Padua. S o c ie tä  d 'in co ra g g ia m e n to , II Raccoglitore. Anno II, Nr. 21—24; Anno III. 
Nr. 1 - 2 .  1865.

Palermo« C o n s ig l i o  di p er fe z io n a m e n  to. Giomale di scienze nalurali ed econo- 
michc. I. 1, 1865.

P a r is .  Kais. B e rg sch u le . Anaales des mine9 T. VII. 3 Livr. de 1865.
„ G e o lo g is c h e  G e s e lls c h a ft .  Bulletin XXII. F. 17— 26. (20. Febr. —  1. Mai 1865.) 

Pechmann, Eduard, k. k. Oberst in Wieo. Die Abweichung der Lothlinie bei astronomi
schen Beobachlungsstationen und ihre Bezeichnung als Erforderniss einer Gradmessung. 
(Fortsetzung.) Wien 1865.

Pest. G e o lo g is c h e  G e s e lls c h a ft . Masvar Földtani tarsulat Munkalatai. II. 1863. Pest
1865.

Philadelphia. A cad  em y o f  n atu ral s c ie n ce s . Proeeedings. January — Deeember
1864.
A m erican  P h ilo s o p h ic a l  S o c ie ty . Transactions XIII. Part. 1. 1865. — Pro
ceedings IX. Nr. 71—72.1864. — Catalogue of the Library. Part. 1. 1863. —  List of the 
Members 1865.

Prag. C om ite für d ie  n a tu r w is s e n s c h a ft l ic h e  D u r c h fo r s c h u n g  von B öh
men. Erster Bericht für 1864.
K. k. p a tr io t .-Ö k on om . G e s e lls c h a ft . Centralblatt für die gesamrate Landes- 
cultur 1865. Nr. 26— 34. — Wochenblatt der Land-, Forst- und Hauswirthschaft 1865, 
Nr. 37—49.

„ A k a d e m is ch e r  L e s e r e r e in . Vy rodni zprÄva pro sprävni rok 1864/65.
R ic h t e r .  R., in Saalfeld. Aus dem thüringischen Schiefergebirge. (Zeitschr. d. deutschen 

geolog. Gesellschaft. Berlin 1865.)
Kostock. M e c k le n b u r g is c h e r  p a tr io t is c h e r V e r e in .  Landwirtschaftliche Annalen

1865. Nr. 34—43.
Scarpellini. E. F., Rom. Corrispondenza scientifica VII. Nr- 23—25. 1865. — Bullettino 

nautico III. Nr. 7. 1865. —  Bullettino delle osservazioni ozonometriche-meteorologiehe 
etc. 1865. Agosto— Ottobre.

Schloenbach, Dr. U. zu Salzgitter (Hannover). Beitrüge zur Paläontologie der Jura- und 
Kreideformation im nordwestl. Deutschland. I. Stück. Cassel 1865.

Seeland, Ferdinand, Berg-Verwalter, Lölling. Der Hüttenberger Erzberg, geologisch 
beleuchtet. (Jahrb. Nat. hist. Mus. Klagenfurt. VII.)

S t o l i^ z k a ,  Dr., Assistent der geologischen Aufnahmen, Calcutta. Eine Revision der Gaste- 
ropoden der Gosauschichten in den Ostalpen. (Sitzber. k. Ak. d. Wiss. Wien LII. 1865.) 

Streffleur, Valentin, k. k. Gencral-Kriegscommissiir, Wien. Oe9terr. militärische Zeit
schrift. 1865. VI. Jahrg. III. Bd., Hft. 17— 22.

Studer, B., Professor, Bern. Zur Geologie der Berneralpen. — Geologisches aus dem Em
menthal.

Toulouse. A ca d e m ie  imp. des s c ie n c e s  etc. Memoires Ser. VI. Vol. III. 1865. 
Triest. S tadt. R e a ls c h u le . Programm. 1865.
Utrecht. Kön. m e t e o r o lo g is c h e s  In stitu t. Meteorologische Waarnemingcn 

Nederland etc. 1864.
Venedig. K. k. In stitu t der W is se n sc h a fte n . Mämorie XII. 1. 1865 .— Atti X. 9. 

1864/65.
A ten eo  veneto . Atti S. II. vol. II. p. 1— 3. 1865.
Me c h i t a r ist en - C o 11 e gi u m. e ê - Nr. 7 —9.1865,
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Washington. S m ith son ian  In st itu tio n . Contributions to Knowledge. XIV. 1865. — 
Annual Report. 1863. — Results of meteorological observations made uoder the direction 
of the U. S. Patent Office and Uie Smithsonian Institution from tbe year 1854 to 1859 
inclusive etc. vol. II. Part. I. 1864. — Check List of the Invertebrate fossils of North 
America. Cretaceous and Jurassic by F. B. H eek . 1864. (Smiths. Mise, coll.)

„ T rea su ry . Statistics ofthe foreign and domestic commerce of the United States etc. 
March 1863.

W e b s k y ,  Dr., k. Ober-Bergrath, Breslau. Ueber das Auffioden einiger seltener Mineralien 
in den Feldsp&thbrüchen hei Schreiberhau in Schlesien. (Sitzungsber. schles. Ges. 
Breslau. 18. Octob. 1865.)

W ie n .,K . k. S taa tsm in isteriu m . Reichsgesetzblatt für das Kaiserthum Oesterreich. 
Jahrg. 1865. St. 23— 34.

„  K. k. Polytechnisches Institut. Programm für 1865/66.
„  K ais. A k a d e m ie  d er W is se n sc h a fte n . Sitzungsberichte mathem. naturwiis. 

Classe. 1865. 51. Bd. 4 —5. Hft. 1. 2. Abth.; 52. Bd. 1. Hft. 2. Abth.; — philos. histor. 
CI. 49. Bd. 3. Hft., 50. Bd. 1— 2. Heft. 1865. -  Denkschriften phil. hist. CI. XIV.
1865. — Almanach XV. Jahrg. 1865.

„  D o c to r e n -C o lle g iu m  der m ed ic in isch en  F acu ltü t. Oesterr. Zeitschrift für 
praktische Heilkunde 1865, Nr. 37—46. — 13. und 14. Jahresbericht über die wissen
schaftlichen Leistungen in den Jahren 1862— 1864.

„ K. k. L a n d w ir th s c h a fts -G e s e lls c h a ft .  Al]gem. land- und forstwirtschaftliche 
Zeitung. 1865. Nr. 27— 34.

„ Ö s t e r r e ic h is c h e r  A lp e n -V e r e in . Jahrbuch (Neue Folge der Vereins-Publica- 
tionen.) 1 .1865.

„  O esterr . In g e n ie u r -u n d  A rch  ite k te n  -  V erein . Zeitschrift. 1865, Hft. 8— 11. 
„  N. 8. G e w e r b e -V e re in . Wochenschrift 1865, Nr. 38—49.

W ürzburg. L a n d w ir t s c h a f t l i c h e r  V e re in . Gemeinnützige Wochenschrift 1865, 
Nr. 27— 39.



D r u c k f e h l e r
im XV. Ba»de des Jahrbuches der k. k. geologischen Reichsanstalt.

Seite 414, [12], Zeile 13 von unten lies: Angerteicli statt Anzerteich.
n 415, [13]. 16 99 n Flösshach „  Flussbach.
» 99 9t 11 7t 9t 9i den statt der.
n 419, [171. 10, 12 und 28 von unten ] i es:  Sickerdollen statt Sick erdallen.
9t 9t ' 9t 6 von unten lies : der statt den.
9t » n 17 99 B Separate statt Seperatc.
t9 420, [IS], 16 99 oben der statt den.
9t 9t 9t 23 unten „ Sickerdollen statt Sickerdallen.
9t 422, [20]. 1 n oben „ Pram’sche statt Prau’schc.
9t 99 ft 8 99 ft n geeignet statt ereignet.
9t 99 9t 18 99 9t 9t Unternehmens statt Unternehmers.
99 99 99 19 99 unten „ Wasserversorgung statt Wasserversorgungen.
9t 9t 99 8 » » 1854 statt 1824.
99 423, [21]- 11 9t oben „ Kühbusch statt Röhrbusch.


