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Correspondenten

der k. k. geologischen Reichsanstalt aus dem Jahre 1858.

Fortsetzung des Verzeichnisses im VIII. Bande des Jahrbuches.

D ie  sSm o tlichen  hoohverchrteu  Nam en sind h ie r ,  w ie  in  den verflossenen J a h re n , in eine e ins ige  a lphabetisch  

fo rtlau fende  R e ihe  g e o rd u c t, und durch  Buchstaben d ie  V eranlassung zu r  E in sch re ibung  derse lben a u sge d rück t; 

A die M it lh e ilu n g  von w issenschaftlichen A rb e ite n , B d ie  S ch r if lfü h ru n g  fü r B e h ö rd e n , Gese llschaften  und In stitu te , 

C die  Geschenke von se lbstrerfassten oder D  frem den D ruck ge g e ne tänd e n , oder E  von M ine ra lie n  , endlich P  als 

A usdruck des Dankes überhaup t, und  fü r F örderung  spec ie lle r  A rbe iten  der k . k . geo log ischcu  Rc ichsaus ta lt, w odurch  

diese cn dem grössten Danke verp flichtet ist.

Se ine  ka i se r l i c he  H oh e i t ,  der d u r c h la u ch t i g s t e  P r in z  und Herr

Erzherzog Ferdinand Maximilian, f .

Seine M a je s t ä t  der Kaiser von  Bras i l ien

Don Pedro II. D. F.

Se ine D u r c h l a u c h t  

JOHANN, Souveräner  Fürs t  von und zu LIECHTENSTEIN. F.

Se ine  D u r ch la u ch t  

Georg W ilhelm, Reg ie render  Fürs t  zu Schaumburg Lippe. G. 

Se ine  D u rch la u ch t

Pr inz W ilhelm zu Schaumburg-Lippe, f .

Die Frauen:

Csäky, Clara Gräfin, geb. von R o l l ,  Sternkreuzordensdame, Gutsbesitzerin, 

Szinna, Zemplin. F.

R iep I ,  Aloisia, geb. von Panzenberger .  D.

D ie  H e r r e n :

Abbot ,  Samuel L., Secretär der Society of Natural History, Boston. B. 

Acha tz ,  Victor, k. k. Hüttenmeister, Pojnik. F.

De Adda,  Johann, k. k. Hüttenverwalter, Fernezely. F.

Adler,  Karl, Fabriksbesitzer, Losoncz, Neograd. F.

Agne l l i  dei Ma lerb i ,  Nobile, Dr., Seine Hochwürden und Gnaden, Canoni- 

cus, Fermo, Kirchenstaat. F.

A itken ,  A. M., Advocat, Singapore. F.

Atkinson,  W. S., Secretär der Asiatic Society of Bengal, Calcutta. B.

A "
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Reichsgraf v. Attems, Heinrich, k. k. w. Kämmerer, Ritter des österr. kaiserl. 

Ordens der eisernen Krone, Vice-Präsident der k. k. Statthalterei-Abtheilung, 

Pressburg. F.

Augusz ,  Freiherr von Magura ,  Anton, Ritter des kön. ungar. St. Stephans- 

Ordens, k. k. Statthalterei-Vice-Präsident, Ofen. F.

Ba lfour ,  Dr. E. G., Translator to Government, Madras. F.

v. Ba logh i ,  Maczonka, Neograd. F.
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Be r tho ld ,  Franz, Med. Dr., Brunnenarzt, Teplitz. F.

Bevk, Seine Hochwürden Joseph, Curat, Heil.-Kreuz bei Altenmarkt, Krain. F.

B i c ke r s te th ,  Dr. Med., im Sommer-Spital in der Capstadt. F.

B inkho rs t  van den Binkhorst, Jonkh, I. T., Brüssel. C.
B leek ,  Dr. W. H. I., Privat-Secretär Sr. Exc.des Gouverneurs, in der Capstadt. F.
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Freiherr v. F ischer ,  Ludwig, k. k. Rittmeister in der Armee, Gutsbesitzer, 

Galsecs, Zemplin. F. 

v. F la d u ng ,  August, k. k. Bezirks-Vorsteher, Möttling, Krain. F.
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Manila, Lufon. F.
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bahn. F.

F r a n k l i n ,  J. J., Secretär des Medical Board, Madras. F.
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F r i t sch ,  V., k. k. Berghauptmann, Komotau. F.
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Triest. F.

Gasper l in ,  Seine Hochw. K., Caplan, Buztika, Krain. F.

G a t t i ,  Ferdinand, k. k. Gymnasial-Lehrer, Görz. F.

Gern e il aro,  Dr. Cajetan Georg, Professor an der kön. Universität, Catanea. C. 

Germek ,  Seine Hochw. J., Pfarrer, Debruz, Krain. F.

G i lm a n ,  Daniel C., Bibliothekar am Yale College, New-Haven. B. 

v. G los,  Arthur, Igld, Zips. F.

v. Glos, Johann, Bergwerksbesitzer und Director, Iglo. F.

Guo th  v. G u o th f a l v a ,  Emmerich, k. k. Stuhlrichter, Rosenberg. A.
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Gosset,  Capitän, Surveyor General, Colombo, Ceylon. F.

Gü t tmann ,  Karl, k. k. Bergrath, Szigeth. F.

G rav is i ,  Vincenz Marquis, Rocca di San Stefano, Montona. F.

Gressl ,  Gutsbesitzer, Treffen. F.
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Gross,  Friedrich, Med. Dr., Badearzt, Erdöbenye, Zemplin. F.

Hacke l ,  Se. Hochw. Paul, k. k. Professor, Böhmisch-Leipa. F.

Hafner, Franz, Verwalter, Feistenberg, Krain. F.

Har land ,  W . A., Med. Dr., Colonial-Arzt, Hongkong, China. F.

Harr is ,  Seine Exc. Lord, Gouverneur der Präsidentschaft Madras, Madras; F. 

Hart ,  John S., Professor, Principal of the Philadelphia High School. B. 

Ha r t l a nek ,  Anton, k. k. Stuhlrichter, Homonna, Zemplin. F.

Ha r tn igg ,  Paul, Werksleiter, Forni Avoltri, Friaul. E.

Hauce,  Med. Dr., Botaniker, Hongkong, China. F.

Hauff ,  Th. A., Verweser, Posendorf, Krain. F.

Haughton ,  Rev. Prof. F. T. C. D., Secretär der Geological Society, Dublin. B. 

Hel ler ,  Camill, Phil. Dr., Professor an der k. k. Universität, Krakau. C. 

Her ing,  R., kön. Bergmeister, Grünthal, Sachsen. F.

Herter, Paul, k. preuss. Referendar, Pieschke bei Frankfurt a. d. 0. C.

H i r ten fe ld ,  Dr. Jaromir, Ritter, Redacteur der Militär-Zeitung. C. 

Hodermann ,  Seine Hochw. P. Ludwig, Pfarrer, Nagyker. F.

Hoffmann,  F., Custos-Adjunct am Landes-Museum, Laibach. F.

Hoffmann,  Bergdirector, Prodlitz, Böhmen. F.

v. H o f fm ann ,  Friedrich, k. k. Werks-Verwalter, Laposbänya. F.

H o ld i n g ,  J. C., Zoolog, Capstadt. F.

Homatsch ,  Anton, Director, Gradatz, Krain. F.

Hongkong ,  Seine Gnaden, Lord-Bishop von, Hongkong, China. F.

Hörmann Edler von Wü l le rs tor f ,  Moriz, k. k. Landesgerichtsrath, Ujhely. F. 

v. H orva th ,  Edmund, Ecsegh, Neograd. F.

Hun te r ,  Dr. A., Madras. F.

J a kob s ,  Ottokar, Eisenwerksbesitzer, Göllnitz. F.
v. Jäszay ,  Director der gräfl. Schönborn’schen Güter, Munkäcs, Beregh. F. 

J e i t t e l e s ,  Ludwig, k. k.. Gymnasial-Professor, Kaschau. A. 

v. Jendrass ik ,  Maximilian, Buchhalter der oberungarischen Waldbürgerschaft, 

Iglö. F.

Je  r in ,  Se. Hochw. Ignaz, Pfarrer, Fara, Krain. F.

J e r i n ,  Se. Hochw. Jakob, Pfarrer, Weisskirchen, Krain. F.

Je w e l l ,  Dr. Wilson, Chairman of the Committee on Epidemics, Philadelphia. C. 

J u g o v i t z ,  Se. Hochw. Anton, Pfarr-Vicar, Rakitna, Krain. F.

J u n g h u h n ,  Franz, Inspector der naturwissenschaftlichen Untersuchungen und 

Director der Chinaculturen, Lcmbang, Prov. Bandong, Java. F.

J u renak ,  Andreas, k. k. Bergverwalter, Herrengrund. F.

J u r i t z ,  Dr. C. F., Pharmaceut und Botaniker, Capstadt. F.
Kadavy,  Johann, Lehrer an der Normalschule, Deutsch - Liptsch, Liptauer 

Comitat. F.

Kane, Med. Dr., Macao, China. F.

Karrer ,  Felix. A.

Keasberry,  Se. Hochw. B. P., Missionär der protestantischen Malay^Mission, 

Singapore. F. 

f K e i l h a u ,  Balthasar M., Professor, Christiania. C.
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K e la a r t ,  E. L., Geologe, Colombo, Ceylon. F.

Ke l l ie ,  J., Med. Dr., Arzt der sämmtlichen Wohlthätigkeits-Anstalten, Madras. F. 

Kel lner ,  Moriz, k. k. Eisenwerk-Matcrial-Rechnungsführer, Rhonitz. F. 

Kermek ,  Se. Hochw., Caplan, Oberskrii, Krain. F.

K la p s i a ,  Julius, k. k. Bergoberamts-Cassier, Nagybdnya. F.

K lemens,  Joseph, Lehrer an der k. k. Unter-Realschule Sillein, Comitat 

Trentschin. F.

K luge ,  Karl Emil Theophil, Professor an der Gewerbe- und Baugewerkschule, 

Chemnitz. D.

Kobe ,  Se. Hochw. G., Pfarrer, Zhatesch, Krain. F.

Koch ,  Wenzel, k. k. Finanzrath, Finanzbezirks-Director, Rosenberg. F. 

K o lb ing ,  Dr., Gnadenthal, Cap-Colonie. F.
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9. Jahrgang 1858. JAHRBUCH 1 Vierteljahr.

D E R

KAIS. KÖN. GEOLOGISCHEN REICHS-ANSTALT.

I.

Ueber die erloschenen Vulcane Mährens. 

Von J. F. Julius Schmidt ,
Astronomen der Sternwarte des Herrn Prälaten Ritters v. Unkhrechtsberg zu Olmütz.

M ü g e th e i lt  in  der S iU a o g  der k . k . geo log ischen  R e iohsaaa taU  am  29 . F e b ru a r  1858.

Mit einer Karte, Taf. 1.

I. Der  Vulcan  von O rg io f  *).

Das rein topographische Studium der Vulcane, bis jetzt wenig cultivirt, wenn 

es sich um die grösste Genauigkeit der Dimensionen und der Höhen handelt, 

kann als fast unabhängig von der petrographischen Betrachtung und als unab

hängig von jeglicher geologischen Speculation angesehen werden. Von dieser An

sicht ausgehend, habe ich es gewagt, mich mit solchen topographischen Arbeiten 

zu beschäftigen, und mit dem Vesuv und anderen Vulcanen Italiens den Anfang 

zu machen. Es sind zwar nur Beiträge zu einem noch lange nicht vorhandenen 

Ganzen, ähnlich wieviele andere; sie werden aber hinreichen, um späteren Be

obachtern einige genügende Materialien an die Hand zu geben.

Auf zweien Reisen zwischen dem 23. August und 4. Sept. 1857 habe ich die 

vuloanischen Gebiete in dem der Gränze Ungarns nahen Gebiete von Banow, Or

giof und Bistritz, und später um Rautenberg, Messendorf und Freudenthal in 

Mähren besucht. Beide Male begleitete mich Herr Stud. G. Tschermak ,  der die 

geognostische und speciell mineralogische Beobachtung übernahm, überdiess aber 

die sämmtlichen Messungen der Neigungswinkel ausführte. Indem ich sonach nur 

ganz im Allgemeinen von den Trachyten und Basalten der bezeichneten Gegenden 

reden werde, verweise ich im Voraus auf die später erscheinenden Arbeiten T s c h e r- 

mak’s, welche das Nähere über die mitgebrachten und chemisch untersuchten Ge

steine darlegen werden. Alle Höhenmessungen habe ich selbst ausgeführt, und zwar 

mit einem Bourdon ’schen Metallbarometer, dessen von dem Prälaten Herrn E. 

Ritter v. Unkhrech tsb  erg und mir angestcllte, fast erschöpfende Untersuchung 

gezeigt hat, dass er mit demselben Vortheile, vielleicht mit grösserem als der 

gewöhnliche Quecksilberbarometer zu benutzen sei. Die nähere Begründung dieses 

Ausspruches kann indessen hier nicht weiter entwickelt werden. Die correspon- 

direnden Beobachtungen geschahen inzwischen zu Olmütz am dortigen Normal

barometer, dessen Seehöhe sehr genähert zu 114-7 Toisen angenommen wird a).

*) Orzechau (Nussdorf), wie das Wort bei H. C. W e e b e r : „Die Landgüter Mährens und 

Schlesiens“ Seite 142 geschrieben steht, findet man auf der Generalstabs-Karte als 
Ordgeof. Das erstere mit mährischer Aussprache, klingt mit der slowakischen Aussprache 
und Betonung verglichen, sehr fremdartig. So wie ich an Ort und Stelle den Wortlaut 

näher erfragt habe, klang er ganz wie Orgiof oder vielleicht wie Ordjiof, oder nach Hrn. 
T scherm ak 'a  Auffassung wie Ordiow. Auch die Lesart Orzeow ist zulässig. Ich "habe 
indessen im Texte die Schreibart Orgiof beibehalten, empfehle aber den Deutschen, 
sich an die Aussprache Ordjiof zu halten.

*) Siehe meine Abhandlung Gber die Seehöhe von Olmütz in P e te rm a n n ’s geographischen 
Mittheilungen 1837, Heft XII.
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2 J. F. Julius Schmidt.

Das Trachyt- und Vulcangebiet von Banow und Orgiof liegt im südöstlichen 

Mähren, dicht an der Gränze des Trentschiner Comitates, unter 35 y2 Grad östl. 

Länge von Ferro, und unter dem 49. Breitengrade. Von Wien und von Olmütz 

ist es bequem in einem Tage zu erreichen. Man fährt in wenigen Stunden auf der 

Eisenbahn nach Ungarisch-Hradisch, von da in drei oder vier Stunden zu Wagen 

auf guter Strasse nach Ungarisch-Brod. Wählt man hier sein Quartier (denn an

derswo in den benachbarten Orten es zu wählen ist nicht rathsam), so hat man 

in südöstlicher und südlicher Richtung bequeme Wege, um in einigen Stunden 

zu Fuss nach den Trachyten von Boikowitz, Bistritz, Banow und Orgiof zu 

gelangen. Am 24. August besuchten wir die Ti’achytkuppe von Banow, einen Theil 

des südlich von Banow liegenden grosssen Trachytzuges und den Vulcan von 

Orgiof; am 21. und 26. August die Umgebung von Luhatschowifz, Boikowitz und 

Nezdenitz, am 27. zum zweiten Male Orgiof, und kehrten am 28. August nach 

Olmütz zurück.

Die erste Kenntniss von den merkwürdigen Formationen um Banow ver

dankte ich der Mittheilung des Herrn Bergrathes Fr. v. Hauer in Wien. Er hatte 

die dortige Gegend besucht:, die Gränzen des Trachytes und der wirklichen La

ven und Schlacken in die Generalstabs-Karte sehr genau verzeichnet, und auch 

die eigentümlichen Ringformen bei Orgiof bemerkt. Da Herr v. Hauer sonst 

noch keinen Vulcan aus eigener Anschauung kannte, aber wusste, dass ich Kra

ter der Eifel und viele andere in Italien'gesehen katte, so forderte er mich auf, 

selbst an Ort und Stelle nachzusehen, was ich von jenen Formen halten möchte. 

Diess habe ich gethan und bin sogleich zu der vollkommenen Ueberzeugung ge
langt, dass wir zu Orgiof einen sehr merkwürdigen noch gut erhaltenen Vulcan 

von den kleinsten Dimensionen vor uns haben. Ehe ich ihn beschreibe, werde ich 

aber seine Lage gegen das Trachyt-Gebirge angeben. Von dem Schlosse Swietlau 

bei Boikowitz, welches auf hohen Felsen an der Olsowa östlich von Ungarisch 

Brod sich erhebt, zieht sich in südwestlicher Richtung ein Bergzug hin, dessen 

einzelne meist bewaldete Kuppen aus Trachyt bestehen, während andere den Kar

pathensandstein zeigen. Der Zug reicht wenigstens bis zum Parallel des Dorfes 

Komnia in einer Länge von 2*/4 Bogenminuten oder beiläufig 8600 Toisen. Vom 

südlichen Ende an gerechnet, wo der Trachyt am höchsten ansteigt, zweigt sich 

in nordöstlicher Richtung ein Bergarm mit einzelnen Kuppen ab gegen das Dorf 

Nezdenitz, in welchem Zuge ebenfalls wieder Trachyte auftreten. Das grosse 

Dorf Banow lehnt sich mit seinem nordwestlichen Ende an eine isolirte, auffallend 

geformte Kuppe von Trachyt, und dasselbe Gestein findet man nach der Beob

achtung des Bergrathes Herrn v. Hauer  auch westlich in geringer Entfernung 

vom Dorftcich.

Das auffallendste Auftreten des Trachyts jedoch findet man zwischen Banow 
und Bistritz, wo es in seinen bisher allein untersuchten nördlichen Theilen die 

Hälfte einer Ellipse bildet, bei der die ganze grosse Axe etwa 8100 Toisen, die 

halbe kleine dagegen etwa 2700 Toisen misst. Er beginnt bei dem Dorfe Sucha- 

losa mit einem niedrigen Cap, hart an dem Bache Bistritzka, der etwa in der Rich

tung der Hauptaxe jener Trachyt-Ellipse läuft, und endet nordöstlich vom Dorfe 

Bistritz in einer Waldhöhe, deren Zusammenhang mit dem südlichen Puncte des 

von Boikowitz herziehenden Zuges uns nicht klar geworden ist.

Als das Merkwürdigste erscheint der kleine Vulcanhügel an der Bistritzka, 

zwischen Suchalosa und Bistritz, den die beifolgenden Holzschnitte in zwei Ansich

ten darstellen. Er erhebt sich unmittelbar nördlich an der Mühle des Gehöftes 

Orgiof. —  Wenn man von der Stadt Ungar.-Brod auf der Trentschiner Strasse 

(oder wie wir iiher Augezd von Norden her) auf dem baumlosen Sandsteinhügeln
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I.

Der Y u lcan  von O rg io f  von N on ien gesehen.

sich gegen ßanow wendet, so gewahrt man zuerst den niedrigen. wegeR seiner 

Gestalt auffallenden Hügel, bei welchem Banow beginnt. Er ist an der Nord

seite bebaut, oben kahl, mit ganz kurzem, damals vertrocknetem Grase und 

einigen Exemplaren der Carlina acaulis bewachsen. Die Kuppe besteht oben 

aus zwei nahe parallelen, von Ost nach West gerichteten wallartigen Höhenzügen, 

die mitten ein kleines, flaches, nur wenige Toisen vertieftes Thal bilden, in 

welchem man anstehende Trachytmassen von brauner Farbe findet. Diese Ver

tiefung, auch falls sie nicht schon vor Zeiten durch Steinbrecher gebildet sein 

sollte, darf man nicht wohl für einen Krater halten ; mir wenigstens hat sie 

durchaus nicht den Eindruck eines solchen gewährt. Die der Strasse von Banow 

nächste westliche Kuppe trägt drei hohe Kreuze; sie ist an ihrem Rande im 

Westen und Norden angegraben, indem man brauchbares Gestein zu gewinnen 

suchte. In den Gruben gewahrt man, dass die Oberfläche des Hügels einen bis zwei 

Fass tief stark in Verwitterung übergegangen ist. Das Ansteigen des Hügels von der 

Strasse her ist sehr steil, sonst verläuft er flach, und fällt nur auf in einer tristen 

Gegend, die nirgend eine besondere Bergform aufzuweisen hat. Auch erhebt sich 

der Gipfel nur 21 Toisen über die Strasse. Von ihm aus sieht man den Teich von 

Banow im Westen, und darüber noch zwei oder drei sehr flache Anschwellungen 

iin Hügellande, die nach Herrn v. Hauer ebenfalls Trachyte aufweisen.

Gegen Süden und Südosten bemerkt man sodann die nördlichen Böschungen 

der trachytischen Halbellipse; sie sind bis auf die östlichen baumlos, einförmig 

mit Korn, und Nutzpflanzen besetzt, erschienen aber damals braungelb, weil alle 

Frucht bereits eingebracht war. Keine lebhafte Form wird gesehen; in der Ferne 

südlich hinter ihm erhebt sich die mächtige flach gewölbte Masse des Studeny- 

Berges an der Gränze Ungarns; gegen Osten erkennt man einige der gegen 

Boikowitz und Bistfitz ziehenden Waldhöhen. Der Hügel von Banow verläuft öst

lich in Wiesen und Ackerland, erscheint von hier aus sehr unbedeutend, macht 

aber ringsum den Eindruck als sei er aus der Ebene hervorgedrängt worden, Er 

erhebt sich eben so aus einer flachen verhältlich tiefen Thalsenkung, wie der Krater 

von Orgiof, aber wie dieser nur zu unbedeutenden relativen Höhen von IS  bis 

21 Toisen. Die von Banow südöstlich ziehende Strasse erreicht auf dem elliptischen 

Trachytrücken ihre grösste Höhe und ist hier durch einen Pfahl bezeichnet. Von 

diesem Pfahl an haben wir am 24. Aug. die östlichen Kuppen von I bis V besucht 

und vermessen, die noch östlicher liegenden aber erst am 27. Aug. Den Eindruck 

der ringförmigen Situation des ganzen Trachytzuges erhält man gut auf dem Cap 

bei Suchalosa, am besten aber bei Orgiof. Von Suchalosa an bis Bistfitz ist der

1 *
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Trachyt fast auf allen Kuppen zu finden, während östlich vom Einsiedler die Thal

senkungen den Sandstein wieder zu Tage treten lassen. W ir fanden ausser dem 

durch Herrn v. Hauer schon Beobachteten nichts Neues; auch wird die Untersu

chung der Waldung wegen um so schwieriger, je weiter man gegen Osten vordringt.

Als wir am 24. August die kegelförmige Kuppe V verliessen und uns südlich 

der Strasse zuwandten, sahen wir wohl das Gehöft von Orgiof, sonst aber in dem 

einförmigen grauen Terrain nichts Auffallendes. Erst ganz nahe nördlich bei dem 

Krater fielen uns zwei rundliche scharf gezeichnete kahle Hügel auf, und so wie 

wir den ersten betraten, sah ich sogleich, was von dem Ganzen zu halten sei, 

auch abgesehen von den braunrothen stark blasigen Lavaschlacken, die dort 

umherlagen. Wir standen auf dem Nordwestwalle des Kraters von Orgiof, über

sahen den wohlerhaltenen Ringwall im Norden und Westen, und die beiden Hügel, 

von denen einer inwendig in Westen, der andere sich östlich an der Stelle des 

dort fehlenden Walles erhebt. Da mit Ausnahme eines Kartoffelfeldes das Terrain 

frei war, so konnten wir jeden Punct besehen und begaben uns sogleich auf die 

östliche und höchste Kegelspitze, wo denn kein Zweifel übrig blieb, dass wir es 

mit einem wirklichen Vulcane von freilich seltsamer Beschaffenheit zu thun hatten. 

W ir gewahrten aber sogleich von hier aus, seitwärts und jenseits des Baches 

einen Wiesengrund, auffallend durch seine braunrothe Farbe in der Mitte, und 

durch seinen flachen ringförmigen Wall ,  den auch Herr v. Hauer als wahr

scheinlich solchen erkannt hatte.

Bevor ich die Messungen und die Aufnahme begann, umging ich das ganze 

Terrain, besuchte das Schlackengebiet des südlichen Kraters und wählte den 

Garten des Müllers bei A  zum Nullpunct meiner Höhenmessungen. Aehnlich 

verfuhr ich am 27. August, als ich den Entwurf von der ungefähren Situation 

dieses Gebietes beendigte. Mit der Boussole wurden einige Messungen zur Orien- 

tirung auf drei Puncten des Kraters gemacht. Im Uebrigen wurden die Distanzen 

nach Schritten abgegangen, deren Werth ich später durch besondere Versuche 

auf die Toise reducirte. Die zahlreichen Höhenmessungen sind, wie schon 

erwähnt, mit einem genau untersuchten Anerol'de ausgeführt. Die Karte soll nur 

als eine Skizze gelten, sie kann spätem Besuchern nützlich werden und wird 

darthun, was noch geschehen müsse, um eiu so merkwürdiges Gebiet mit völliger 

Genauigkeit aufzunehmen. Der Vulcan von Orgiof erhebt sich als ein flacher 

Kegel am nördlichen Ufer der Bistritzka, diesen Bach, der seinen südlichen 

Fuss durchschneidet, und ihn von dein südlichen flachen Schlackenwall son

dert, nur um 16 bis 17 Toisen oder ungefähr 100 Fuss überragend. Der Rand 

seiner oberen Fläche liegt nördlich und nordwestlich am höchsten, senkt sich 

dann allmählich gegen Süden und gewährt ganz den Anblick eines nach Süden 

sich neigenden und dort geöffneten und zerstörten Kraters. Dieser Kraterwall, 

der stark von der Kreislinie abweicht, besteht ganz aus rothbraunen Lava

schlacken und angegriffenen Trachytstücken. Sein oberer Rücken ist ebenso 

wie der Hügel von Banow sehr schwach bewachsen, trägt einige Rosen- und 

Dornsträuche so wie einsam wachsende schöne Exemplare der Carlina acaulis.
Im Norden an der inneren Seite ist der Wall angebrochen bei p, und hier 

liegen viele zum Theil zusammengebackene rothe Schlacken; im Westen ist der 

überdiess stark verwüstete Kraterwall an seiner Aussenseite ganz abgerissen, so dass 

an seiner steilen Wand in der ganzen Erstreckung die hellrothen Schlacken vor 

Augen liegen, über f  und e bis k. Dieser westliche Theil des Walles endet bei 

einer zur Mühle von Orgiof gehörenden Scheune k. Ganz eigentümlich aber sind 

die Formen im Innern des Kratersaumes. Hier gewahrt man kein ausgehöhltes 

Becken, noch weniger einen tiefen Schlund; mit geringem Absätze verläuft der
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ganze Wall in eine nach Süden geneigte Fläche, deren bei weitem grösster Theil 

zwei flachen Kegeln zur Basis dient. Der eine t liegt westlich, ist ganz flach, mit 

Trachytstücken und einzelnen Schlacken bedcckt, dazu an vielen Stellen ange

brochen, um u herum, weil die dortigen Bauern Gold oder Steinkohlen zu finden 

hofften, denn letztere glaubten sie hin und wieder in den für diesen Trachyt so 

charakteristischen schwarzen Krystallen (Hornblende) zu erkennen. Der Stein

bruch t am Gipfel, der indessen den benachbarten Wall bei o kaum überragt, hat 

die Gestalt einer länglichen Mulde von 17 bis 20 Schritten, die man durchaus 

nicht für die Spur eines Kraters halten darf ebenso wenig, als die tiefer südlich 

liegenden, von denen zwar die eine u, von wenigen Fussen Durchmesser, ganz 

die Gestalt eines Kraters hat, aber nur eine künstliche Aufdeckung ist, ein 

bi'unnenartiges Loch, in dessen Wandungen man das ziemlich regelmässig 

gelagerte braune Gestein sieht, und dessen nähere Untersuchung gerade an diesem 

Orte von besouderem Interesse sein würde. Während der sehr flache westliche 

Kegel t ganz innerhalb des Kraterwalles liegt, erhebt sich der steilere und höhere 

Kegel v von 8 bis 18 Grad Neigung, im Osten über einem Theile des dort feh

lenden Walles. Er ist wie Alles in diesem kleinen Raume sehr leicht zu besteigen 

und zeigt in dem ungepflügten Boden ebenso wie seine östliche unbedeutende 

Nebenkuppe w, namentlich aber diese, hellrothe und braune Schlacken so wie 

einzelne Trachytbrocken. Seine nur 20— 23 Schritt breite Gipfelfläche v senkt sich 

gegen Südost, ist muldenförmig, aber nur 2— 3 Fuss vertieft; die Mitte nimmt 

ein Trachytblock ein, dem kleinere zur Seite liegen. Diese Mulde hat zwar die 
Gestalt eines kleinen verfallenen und durch die Bebauung des Landes sehr ver

wüsteten Kraters, doch bin ich nicht geneigt, diesen w'ie andere an anderen Stellen 

dafür auszugeben. Diese Hügel, die mir mehr denn vieles andere bei Orgiof 

einer scharfen Untersuchung werth zu sein scheinen, haben bei mir folgende Ver

muthungen angeregt. Nach der einen sind es zwei gewöhnliche Ernptionskegel, 

die nur aus den emporgeschleuderten Schlacken gebildet wurden, von denen der 

westliche t  im Gebiete des Hauptkraters selbst aufstieg, der östliche v aber den 

dortigen Wall zerstörte und sich darüber aufthiirmte. Hierfür bietet uns allein der 

Vesuv so viele Analogien, dass es kaum nöthig ist, an die häufigen Erscheinungen 

eines Montagnuolo im Krater, sei er central oder eicentrisch, oder an derartige 

Mündungen zu erinnern, die, wenn auch selten den Wall selbst durchbrechen, theils 

aus eigenen Oeflnungen, theils ohne solche, also parasitische Randkrater, oder 

parasitische und gewöhnlich sehr vergängliche Schutt- und Schlackenkegel. Als 

erstes Beispiel haben wir den hohen von Lord Minto gemessenen Kegel, der 

sich auf dem südlichen Runde des grossen Vesuvkraters mit eigenem Schlote 

bildete, aber in der Eruption am 22. October 1822 zusammenbrach; als zweites 

Beispiel dient uns die 185S von mir zu 647 Toisen hoch gemessene Punta di 

Pompeji auf dem östlichen Rande des Vesuvkraters, die sich bei der Eruption im 

Februar 1850 ohne eigenen Krater durch die Auswürfe der nahen und grossen 

damaligen Schlünde auflhürmte, 5 Jahre lang sich erhielt und jetzt wahrscheinlich 

durch die neuen Hergänge am Vesuv zerstört worden ist. Nach der ändern Ver- 

muthung aber sind diese Kegel bloss oberflächlich mit Schlacken bedeckt, der 

Hauptsache nach aber als trachytische Zapfen, aus der Tiefe des Kraters empor

gedrängt und so erstarrt, indem sie zugleich den Eruptionsphänomenen ein Ziel 

setzten. War dies der Fall, so hätten wir ein sehr bemerkenswerthes Gegenstück zu 

dem kolossalen Krater von Roccamonlina, aus dessen Tiefe bekanntlich die sieben 

grossen kegelförmigen Centralberge von trachytischem Gesteine aufsteigen. Da ich 

auch diesen ausserordentlichen Vulcan gesehen hatte, lag es nahe, dass ich bei dem 

Anblicke der Kegel im Orgiof-Krater gleich an Roccamonfina denken musste.
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Indessen sind diess blosse Vermuthungen, die ich nur desshalb mittheile, 

11m denjenigen, welche als Männer von Fach gründlicher als ich darüber 

urtheilen können, verschiedene Gesichtspuncte anzudeuten und auch bei dieser 

Gelegenheit wieder meine Ansicht auszusprechen, dass das Vulcanstudium unvoll

ständig bleibe, wenn man sich ausschliesslich auf die Untersuchung der mitge

brachten Gesteine beschränkt. Man müsste sonach bei Orgiof graben lassen, um 

die innere Beschaffenheit der beiden Kegel zu ergründen, und es ist mir eher 

wahrscheinlich, dass man vorwiegend Trachyte, weniger aber blosse Schlacken 

und Haufwerke von Lavablöcken finden werde, wie solche der Kraterwall und 

das Schlackengebiet am anderen Ufer dos Baches aufweisen.
Eine bei dem ersten Anblicke seltsame und verwirrende Erscheinung ist die 

Duplicilät des nördlichen und westlichen Kratersaumes l, o, q, den man auf 

meiner Karte deutlich ausgedriickt findet. Steht man auf dein Walle bei o oder p, 
so sieht man ihn nach Aussen in eine grabenartige Furche e, f, g, h, i sich 

zum Theil unter mehr als 20 Grad senken und bemerkt, dass jenseits diese con- 

centrische Furche wieder durch einen schwachen Wall a, b, c, d  von dem 

umgebenden Felde geschieden ist. Zieht man aber die 16 oder 20 flachen gruben- 

artigen Vertiefungen in Betracht, die im Boden dieses Grabens liegen, z. B. 

f ,  g, h, so deutet alles daraufhin, dass hier künstliche Grabungen zu verschiedenen 

Zwecken Statt gefunden haben, dass, da nach Aussen der Krater von Dammerde 

umgeben ist, jene Löcher dazu dienen konnten, das Regenwasser auf längere Zeit 

aufzuhaltcn, um die Obstbäume, die wenigstens jetzt daselbst an der Westseite 

gezogen werden, mit Wasser zu versehen. Jedenfalls ist mir wahrscheinlich, 

dass zwar der eigentliche Kraterwall k, n, l, o, q im Ganzen noch in seiner alten 

Form vorhanden sei, dass aber der ihn nach Aussen begränzende Graben mit 

seinen flachen Vertiefungen und der alles einsohlicssenile äusserste und unbedeu

tende Wallsaum ein von Menschenhänden geschaffenes Werk sei. Erinnert man sich, 

dass der östliche Theil des Kraterwalles zu Culturland benützt ward (damals lag 

dort zwischen p  und q bereits geschnittener Hafer), dass der grössere Theil des 

östlichen Kegels v und das Thal s zwischen ihm und dem westlichen Kegel ebenfalls 

bebaut war und gewiss schon vor Zeiten bebaut wurde, so ist es eher zu verwun

dern, dass bei so oft wiederholter Arbeit des Pfluges, der Egge und des Spatens 

noch so viel von den Formen des kleinen Vulcans zu erkennen ist. Wären die beiden 

inneren Kegel blosse aus Schutt und aus beweglichen Rapilli aufgethürmte Haufen, 

so würde man, wie ähnliche am Vesuv und am Aetna zeigen, sich von jeher vergeb

lich bemüht haben, dort Culturland zu gewinnen; man würde gleich durch die dama

ligen starken Böschungen dieser Kegel von 2S° — 33° Neigung abgeschreckt wor

den sein. Diese Neigungswinkel aber sind den vulcanischen Parasiten, so fern sie 

bloss von dem kleineren ausgeschleuderten Materiale gebildet wurden, eigen, und 

da jene Kegel viel geringere Neigungen als 30 Grad haben, so halte ich schon 

aus diesem Grunde es nicht für sehr wahrscheinlich, dass sie bloss aus losen Schla

cken, aus Rapilli und Sand, sondern eher aus festen trachytischen Massen bestehen.

An der Südseite ist der Krater von Orgiof, wie schon erwähnt, offen und 

senkt sich mit dem südlichen Gehänge der beiden Kegel v und t gegen den Bach 

herab , so wie gegen die Gebäude des Müllers. Der Mühlbach A, E, F, weiter 

östlich aus der Bistritzka abgeleitet, windet sich dem südöstlichen und südlichen 

Abhange des grösseren Kegels entlang, legt aber nirgends besonders instructive 

Durchschnitte zu Tage. Auch der Fluss selbst, der oft kaum eine Toise breit 

ist, aber zwischen steil eingerissenein Ufer hinzieht, zeigt an den Ufern nichts 

Merkwürdiges, als dass er mitten zwischen die beiden Krater von Orgiof hin

durchzieht, deren südlichen ich jetzt beschreiben werde.
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Wenn man von einem der Gipfelpuncte des nördlichen eben besprochenen 

Vulcanhügels den Blick gegen die Niederung jenseits des Baches wendet, so 

gewahrt man gleich die auflalende ßöthe des Bodens, und im Falle einer 

günstigen Abendbeleuchtung, die Ringform des dortigen Terrains. Man gelangt 

in wenigen Minuten dahin, wobei man den Bach überschreiten muss. Umgeht 

man westlich die Mühle D und den Obstgarten A, so trifft man die Mündung 

des Mühlbaches in die Bistritzka bei B. Geht man hindurch und folgt dem Flusse 

ostwärts an seinem linken Ufer, so trifft man einen sehr unbedeutenden, von 

Süden kommenden Bach klaren Wassers OS, der überall rothe, sehr auffallend 

blasige Schlacken und grosse mit weissen EITlorescenzen bedeckte Layablöcke 

bespült. Hier beginnt, wie es scheint, die Westgränze des süd l i c hen ,  kaum 

3 Toisen über den Bach sich erhebenden Schlackenkralers von Orgiof. Der sehr 

flach gebaute, durchaus von Lavablöcken und zusammengebackenen Schlacken 

gebildete, fast ganz pflanzenlose Wall ist im Westen bei N  augenfällig und gut 

erhalten. Nördlich bei M  und L  wird er in der Nähe der Bistritzka undeutlich, 

weil Ackerland ihn ausfüllt, südlich bei 0  ist die Krümmung deutlich vorhanden, 

dort kaum i y 2 Toisen den kleinen von Süden kommenden Bach überragend. Geht 

man auf der südlichen Krümmung des Walles gegen Osten fort, so trifft man den 

eigentümlichen Querdamm OJ, der diesen Schlackenkrater in beiläufiger Meri

dianrichtung in zwei ungleiche Hälften theilt. Dieser nicht ganz geradlinige Damm 

enthält Ackererde und nur zerstreute, durch den Pflug verschleppte Schlacken

stücke, ist nördlich in J  am höchsten und fallt mit 3 bis 4 Toisen steil gegen den 

Bachab, ohne vulcanisches Gestein zu zeigen, vielmehr besteht er, wie auch 

T sche rm ak  es nach näherer Ansicht fand, aus fester Erde von gelber lehm- 

artiger Farbe, die auch sonst das Flussufer und die südlichen Abdachungen der 

Kegel von Orgiof bildet. Der Ostwall OF, ebenfalls mit rothen Schlacken bedeckt, 

wird dem von Westen Kommenden erst sichtbar, wenn man den Querwall bis 0  
erreicht hat. Er verläuft sich nördlich unmerklich gegen den Bach. Der ganze 

mehr elliptische als kreisförmige Wall hat 450 bis 500 Schritte Umfang und 

wird mit Ausnahme der Schlackensäume, wie es scheint, alljährlich mit Getreide 

bepflanzt. Verfolgt man den Querwall gegen Norden, so gewahrt man gleich 

jenseits am Bache seine Fortsetzung G als dachförmigen, mit Buschwerk 

besetzten Rücken, der sich gegen den östlichen Kegel von Orgiof bis da hinauf

zieht, wo der von Osten kommende Mühlbach einschneidet E. Ich will über 

diese seltsame Formation nichts Bes t immtes  sagen, aber mittheilen, was 

ich davon vermuthe. Der nördliche Theil des Dammes G, als Ausläufer des 

östlichen Kegels v auf dem Orgiofkrater, war vor Alters schon vorhanden und 

meist aus Materialien des Baches aufgeschwemmt, oder, falls er Lava oder 

festes Gestein enthält, wenigstens davon überdeckt. Als man anfing diese Ge

gend urbar zu machen, hatte der Bach schon den jetzigen Lauf zwischen den 

beiden Kratern, und liess bei hohem Wasserstande zwar den nördlichen Krater 

unbeschädigt, überströmte aber den flachen südlichen Krater und die ganze 

dortige Niederung. Um dies zu verhindern, führte man den Damm JO  auf, und 

zwar hoch am Flusse selbst, niedriger weiter südlich, um die Wasser aufzu- 

halten und ihnen gewisse Gränzen zu bestimmen. Vielleicht ist der Wall sehr 

neu und datirt erst seit der Gründung des Gehöftes und der Mühle von Orgiof.
Diess ist es, was ich selbst an Ort und Stelle gesehen habe. Die nähere 

Erforschung dieser lehrreichen Gegend bleibt im Uebrigen den Geologen und 

Mineralogen von Fach Vorbehalten, auch die genauere Aufnahme des ganzen 

Gebietes, von dem ich selbst, wie schon gesagt, nur eine Skizze habe entwerfen 

wollen. Ich habe nur den Wunsch hinzuzufügen, dass die fernere Untersuchung
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denjenigen zufallen möge, die mit den Vulcanphänomenen überhaupt vertraut sind, 

und wenigstens die leicht zugänglichen Krater in der Eifel und in Mittelitalien 

aus eigener Anschauung kennen gelernt haben.

Zum Schlüsse gebe ich jetzt die von mir angcstcllten Höhenmessungen, die sich 

auf die sehr genäherte Seehöhe des Normalbarometers zu Olmütz =  114-7 Toisen 

gründen. Den Gang und den Zweck der sehr umständlichen und genauen Rech

nungen kann ich hier des Raumes wegen nicht auseinandersetzen. Einige der zum 

Theil von Herrn v. Hauer gemachten Barometermessungen kann ich nicht mit auf

führen, da sie mir nicht vorliegen. Alle Höhen gebe ich in Toisen zu 6 Par. Fuss.

I. Höhen zwischen  Ungar isch-Brod und Luha tschow i tz .

lunßTu

Un g. -B ro d, Gasthof von Stranj 
an der Nordseite d. Marktes, 
im i .  Stocke, Fussboden (ab
geleitet aus 29 Beobachtun
gen an 4 T agen ).................. 126-3 29

„ ösll. Thor, innerer Eingang 123-6 3 
Strasse östl. von der Stadt gegen

Augezd, tiefste S te lle ......... 109-3 3
Dorf Ticchow, westlich von der

dortigen Brücke.................... 113-8 3
Au g e zd ,  Fuss der Kirche . . . .  115-0 3 
Fluss Olsowa unter der Brücke

zu Augezd......................  . . .  107-2 3
Höchster Punct der Strasse zwi

schen Ung.-Brod und Augezd 122-2 3 

Höchstc Strasse nahe nordöstl.

von Augezd hinter der Kirche 134-2 1

Meeres

höhe tonj
*/a Stunde östlicher, tiefst. Punct

d.Strasse bei ein. Steinbrücke 119-2 
Fluss bei dem Dorfe Pollichno,

unter d. Brücke (RzikaJ>ach) 116-8 

L u h a t s c h o w i t z  , westliche
Brücke am Bache.................  123-8

„ Schloss d. Grafen Serenyi ,
1. S to ck .................................  129-5

„ Gartenlliiche..........................  125-9
„ Salzbad, Vincenzquelle . . . .  130-8

„ „ Amandibrunnen.............  131-4
„ „ Johannbrunnen...............  130‘6

„ „ Luisenquelle.................... 148-9
„ „ Sprudel............................  137-0
„ „ Pavillon bei d.gross.Eiche 156*9 

Gipfel d.Höhe, d. Salzbade nord
westlich gegenüb. (unsicher) 193-0

II. Zw ischen Luha tschow i t z ,  Bo ikowitz und Nezdenitz .

Mceres-

höhe
ach-

tungeo

Berg von Luhatschowitz, südlich 

vom Schlosse, höchst. 
Punct der Strasse . .  

w „ „ der Gipfel (der Be
waldungwegen liess d. Gipfel 

sich nicht sicher erkennen). 
Dorf Przeckowa, tiefste Stelle . 

Südöstlich von diesem Doife die 
nächste hohe Stelle d. Strasse 

Das darauf folgende Thal

(S trasse)...............................
Die folgende Höhe in der Rich

tung auf Boikowitz (Kreuz

am W ege)...............................
B o i k o w i t z ,  Fuss der Kirche . 
„ östlich. Wirthshaus, zu ebener

E rde ........................................

„ Fluss Olsowa an der Kirche
und unter der B rücke .........

„ Schloss Swietlau, Garten
fläche ö s tlich ........................

Erster Hügel südwestlich vom 

Schlossberge, Waldgipfel . .

206-9

215-5 1 

151-6 1

181-6

144-0

194-0

1541

142-6

141-2

172-8

187-1

Meeres

höhe

De

tun

Die folgende Senkung, wo an 
einem Wege Trachyt zu Tage
tritt.........................................  182-4

Der 2. Gipfel südwestl. v.Schloss
berge, auch bewachsen . . . .  193-0 

Der 3. Gipfel südwestl. v. Schloss
berge ..................................... 195-6

Die folgende Wiescnfläche.........  201-3
Der höchste bewaldete Pic *), 

westl. v. Komnia, Steinbluch 
im Trachyle des (lipfels . . .  244*2 

Der höchste bewaldete Pic, Weg
an d. Südsi ite, nahe d. Gipfel 238‘6 

Wiesentliiche am Bache, */a Std.
südlich von Zahorowitsch . .  142-6 

Die 2.Traehytkuppc südlich üb.
Nezdenitz............................... 150-1

Die I.Trachytbuppe südlich üb.
Nezdenitz............................... 146"5

Die sogenannlc Jodquelle südl.
bei Nezdenitz........................  140'2

Fluss Olsowa unter der BrBcke
zu Nezdeoitz..........................  122-7

*) Vermuthlich Starj Swietlau.
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III. Zw ischen  Ung.-Brod und dem Dorfe Banow.

Fugs der Kirche zu Nezdenitz . .  

Wirthshaus bei der Kirche, zur
ebenen Erde ..........................

Olsowafluss unter der Brücke im
Dorfe Schuinitz ....................

Fluss Olsowa südl. an der Stadt 

Ung.-Brod, unter der Brücke 
Höchster Punct der Strasse zwi

schen Ung.-Brod und Banow 
Banow,  westl. vor dem Dorfe, 

die Brücke über dem Bache, 
der vom Teiche ausfliesst . .  

„ die Strasse h. d. westlichsten 

Haus., Fussd. Trachytkuppe

Mecrcs-

höhe

132*6

136-0

114-0

104-1

158-3

B eob 

ach

tungen

l

132-7 3 

143-2 3

B anow ,  Fläche des Teiches... 

9 T r a c h y t k u p p e ,  westlich

bei den 3 Kreuzen.........
„ „ der östliche Vorsprung . 

„ „ die Furche auf d. Gipfel. 
„ „ d. südl. wallartige Grunze 

dieser Furche od. Mulde 

„ nördlicher Fuss der Kirche . 

„ Wirthshaus, zur ebenen Erde 

„ Heiligenstatue am nordSstl.
Fusse des Hügels..................

„ tiefste Stelle in der Wiesen

fläche östlich vom Hügel . . .

Meeree-

höhe

136-1

164-7
164-6

160-5

163-8
154-9

152-1

149-5

136-6

IV. T rachy tkuppen  zwischen Sucha losa  und B is t r i t z .

M eeres

höhe

Cap Suchalosa am Bache, Erd
hütte auf dem Gipfel . . .  182-4 

„ „ die nächste flache Kuppe

nördlicher............................... 182-8
Die höchste dortige Kuppe noch

nördlicher............................... 197-9
Die letzte Höhe in dieser Rich

tung, noch südwestlich von 

dem Pfahle auf der Haupt

strasse..................................... 183’9
Strasse zwisch. Banow u. Bistritz, 

höchster Punct auf dem Tra-

chytrücUen, am Pfahle......... 187-9

Erste Trachytkuppe östlich von
der Strasse, kah l...........  196-5

„ „ die nächste östl. Senkung,
k a h l.......................................... 194-7

Zweite und höchste Kuppe von 

Trachyt, noch östlicher, kahl 
(von dieser aus kann man die 

Stadt Ungr.-Brod sehen) . . .  205-8 
Dritte Trachytkuppe, mit Ge

sträuch bewachsen, östlich
von der Vorigen.................... 201-4

Vierter Kegel von Trachyt, südl. 
von der Vorigen (gegen

Orgiof)...................................  203-1
Fünfter Kegel v. Trachyt, westl. 

von dem Vorigen (dieser ist

Beob

ach-

luug-eu

l

l

l

Meeree-

höhe

kenntlich durch eine mulden
förmige Vertiefung auf sein.
G ip f e l ) ...................................  203 1

Sattel zwischen dem vierten und
fünften K egel........................  198"0

E i n s i e d l e r ,  Waldkuppe von 
Trachyt, die sechste von der 

Strasse an östlich gerechnet, 
kleine Heiligensäule oben.. .  197*9 

„ die westliche der beiden 
Hütten, am östlichen Fusse

der K u p p e ............................  193-4
Wiesenquelle, östl. v. Einsiedler 178*6 

Siebente Trachylhöhe, ösll. vom

Einsiedler............................... 218*9
Achte Trachylhöhe, östlich von

der Vorigen..........................  230‘9
Neunte Trachythöhe, östlich von

der Vorigen..........................  260*4
Zehnte Trachythöhe, östlich von 

der Vorigen, stark bewaldet 

(der zweigipflige Waldherg 
weiter östlich ward nicht be

sucht)........... .......................... 267*0
B i s t f i t z ,  Bach an der Nord

seite ........................................ 184-2

„ der Hauptbach am West
ende des Dorfes.................... 178*2

V. Messungen im Geb iete  von Orgiof .

Beoh-
Meeres-

htihe
ach- 

tungen

Mühle, Garten lind Quellbrunncn

des Müllers (A ) .................... 171*8 10
Hof der W irtschaftsgebäude,

westlich vom Müller.............  171*0 2
Zusammenfluss des Mühlbaches 

mit dem Hauptbache, west

lieh vom Müller ( R ) ...........  170*2 3

H. k. geologische Rcichsnustplt. 9. Jahrgang 1858. I,

Meeres

höhe

D er s ü d l i c h e  f l ache Schla-
c k e n - K r a t e r ,  Südwall 0 173*9 

Der südl. flache Schlacken-Krat.
Westwall, N . . . .  174*2 

„ „ „ „ Nordwall, M . . . .  174*3 

„ „ „ „ Bistritzka unt. d.
Nordwall, H  . . . .  170 7

2

Beob
ach

tungen

1

10
2
2

2
3

2

1

1

B eob 

ach 

tungen

l

l

l

3
1

1

1

1

1

1

1

Bcoh-
ach-

tungen

2

3
2

2
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Der südl. flache Schlacken-Krat.
Nordende des Querdammes, I  

Der n ö rd  Ii ch e Haup t-Kra-  
t e r , östlich. Kegel, v 

„ „ „ rothe östliche Neben
kuppe dies. Kegels, to 

„ „ „ westl. Kegel, Gipfel, t 

m „ „ Senkung mitten zwi
schen beiden Haupt
kuppen, s ..................

die Scheune, k .........

„ „ „ der Fusssteig bei x .

n n » n » » V • 
ff n Kraterwall, nordwest

liche Kuppe, o ...........

unterer Rand d. Schla

ckengrube, p ...........

. .  Beol»-
M eeres- .

, ... ach- 
hohe  ,

lungen

174-6 2

188-3 5

183 * 1 2 
186-1 5

181-8

17B-3

179-1
180-7

186-5 10 

184-1 2

M etres-  B e?b-

h5he (ach- (QDg-ea
Der nördl. Haupt-Krat., Ostecke

des Kraterwalls bei } 183*1 4 

„ „ „ südlich.Fuss von die
sem u. nördlich. Fuss 
des Hauptkegcls, r  . 179-3 3 

ff n der äussere Graben,
nördlich von q ......... 180-4 1

„ „ n Nordwestwall, Ecke

bei .............................  183-7 3
„ „ „ Nordwestwall, Ein

schnitt bei m ...........  181 *9 3

ff ff ff Südwestwall bei k . .  182*3 2 
„ „ „ „ 15 Schritte süd

licher .................. 180-1 2
„ „ „ Mühlbach am oberen

Ende d.Dammcs bei E  175-0 2

Bemerkungen za der Rarten-Skizze Ton Orgiof.

Diese ist nach meiner Handzcichnung unter der Leitung meines Freundes Rudolph 

F i n g e r ,  Hauptmann am k. k. militärisch - geographischen Institute zu Wien, ausgeführt 
worden, von demselben, der im Jahre 1835 für meinen Atlas über die Vulcane bei Neapel die 
ausgezeichnete Karte des Vesuvkraters gearbeitet hat. Sie darf übrigens, so schön die vor

liegende Karte ins Auge fällt, nur als erster Entwurf gelten, und wird bei der definitiven 
Aufnahme ihre Mängel leicht erkennen lassen. Indessen sind bei der Schraffur die Höhen
angaben, so wie die von Tsche rmak  gemessenen Neigungswinkel sorgfältig benutzt worden. 

Der beigefügte Maassstab soll nur dazu dienen, die seltene Kleinheit dieses Vulcanes richtig 

aufzufassen. Die Anwendung der L eh man n’schen Methode führt in diesem Falle auf die 

Schwierigkeit, dass der nördlich den Haupt-Kraterwall umgebende Graben e f g h i  mit seinen 
neben einander liegenden Gruben leicht als ein selbstständiger Wall angesehen werden kann. 
Fasst man indessenden wahr en  Kraterwall n lo p q  nur einmal richtig auf, so wie den 
äusseren Wallsaum ab  c , so wird kein Zweifel mehr stattfinden. 
ab  c der nördliche, wahrscheinlich nicht vulcanisclie Wallsaum. 
e f g h i  der wahrscheinlich künstlich hervorgebrachte Graben mit flachen Gruben.

I n o p q  der eigentliche aus Schlacken bestehende nördliche Kraferrand, m ein starker Ein
schnitt, neben welchem ausserhalb an der steilen ganz kahlen Schlackenwand ein ansehn

licher Baum steht.

o die höchste Kuppe dieses Walles, p  angebrochene Stelle im schlackigen Trachyte. 
q das östliche Ende dieses Walles.

t der westliche, v der höchste östliche Kegel, w Nebenkuppe des Letzteren. 
u tv  sind ke in e  Krater, wenigstens die beiden Ersteren nicht. 
k die Scheunen, C der Stall zur Orgiof-Mühle D  gehörig; B  der Quellbrunnen.
A der Nullpunct der Aneroidmessungen.

J IA E F  der Mühlbach, R  dessen Mündung in die Bistritzka R Q H. 
s x y E  Messungspuncte.
1 0  der Querdamm in dem südlichen Schlackenkrater.

1 0 N M  Messungspuncte daselbst.
0 S  ein von Süden kommender Bach.

0 der Ort der Aufnahme eines Bildes vom Orgiof-Vulcane, welches der Karte beigegeben wird.

II. R au te nbe rg ,  Messendor f  und F reu  denthal  *).

Zwischen dem 31. August und 4. September 1857 habe ich in Begleitung 

des Herrn Gustav T sche rm ak  (der ebenso wie auf der Reise nach Orgiof die

*) Diese Berge liegen sehr nahe der Gränze von Oestcrreichisch-Schlesicn, welche zum Theil 

dem Laufe der Mora folgt. Bärn, Hof, Rautenberg, Karlsberg und Kotzendorf liegen noch 

in Mähren, Freudcnthal und Messendorf schon in Schlesien, der Köhlerberg wenigstens 
mit seinem südlichen Abhange in Mähren, der Venusberg ganz in Schlesien.
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nähere Untersuchung der Gesteine übernahm) , die basaltischen Berge im Sudeten- 

Gesenke zwischen den Städten Hof und Freudenthal besucht. Es ward derselbe 

Metallbarometer mitgenommen, während in Olmütz die dortigen correspondirenden 

Beobachtungen am Normalbarometer in 114 7 Toisen Seehöhe ausgeführt wurden. 

Die Ablesungen des Barometers und des Thermometers in Olmülz geschahen 

täglich 6 bis 7mal, so dass sich die Curven für die Variation beider Instrumente 

mit aller Sicherheit bestimmen Hessen. Sternberg, Dittersdorf und Freudenthal, 

wo ich schon im Jahre 18S6 beobachtet hatte, gewährten jetzt erwünschte An- 

schlusspunctc für die neuen Messungen. Wir begaben uns am 31. August über 

Sternberg nach der Stadl Hof, und brachten den 1. September mit Beobach

tungen an dem grossen und kleinen Rautenberge zu, die sich nördlich von 

Hof in ansehnlicher Höhe und in auffallender Gestalt über das sonst wenig 

belebte Gebirge erheben. Am 2. September blieben wir der Gewitter wegen 

zu Hause, fuhren am 3. September über Heidcnpiltsch, Rautenberg und Karls

berg nach Freudenthal, so dass wir am Nachmittage noch Zeit hatten den 
dortigen Köhlerberg und bei dem nahen Messendorf den Venusberg zu besuchen. 

Den letzteren erstiegen wir am Morgen des 4. September noch einmal, und 

fuhren dann Mittags von Freudenthal durch das Gebirge über Sternberg nach 

Olmütz zurück.

1. Rau tenberg .  Wir verliessen Hof und kamen nach einer Stunde in 

nördlicher Richtung zu den wenigen zerstreuten Häusern in Bärwinkel. Gleich 

oberhalb dieser tritt fester Basalt aus den neptunischen geschichteten Gesteinen 

hervor, auch zeigen sich hier und dort in den umgepflügten Feldern einige 

schwarze und rothe Schlacken. Einförmige flachgcwölbte meist baumlose Hügel 

bilden hier die Oberfläche der sehr allmählich gegen den südlichen Fuss des 

Rautenberges ansteigenden Felder, Wiesen- und Moorgründe. Unter manchen 

dort blühenden, übrigens sehr bekannten Pflanzen nenne ich nur: Gentiana 
germanica, Melampyrum nemorosum, Carlina acaulis. Der südliche Fuss 

des grossen Basalt- und Schlackenkegels verläuft in fast horizontale Moor

gründe, die mit Gesträuch und stellenweise mit Tannenwaldung bedeckt sind. 

Die Neigungswinkel des Berges sind gegen 20°, und seine Abhänge überall 

durch den fleissigen Landbau so umgestaltet, dass sich nur wenig Bemerkens- 

werthes darbietet.

An der Nord- und Nordostseite ist der Berg ziemlich stark bewaldet und 

steiler bis 25°. Rirtgsum, so weit er bebaut wird, haben die Landleute von jeher 

alles Gestein, welches bei verschiedenem Kaliber die Abhänge in unendlicher 

Menge bedeckt, aufgesammelt, und daraus lange mauerartige Wälle oder Dämme 

gebildet, welche bei ungefähr geradliniger Anordnung sich im Ganzen von 

Westen nach Osten über den Berg hin erstrecken. Von Süden erscheinen sie als 

fast horizontal ziehende dunkle Parallellinien auf den Feldern , westlich aber 

scheinen sie als Radien vom Gipfel herabzulaufen, so dass sie, da sie grössten- 

theils aus basaltischen Lavablöcken und blasigen Schlacken bestehen, sehr leicht 

zu dem Irrthume verleiten können, wenigstens stellenweise sie iir wirkliche 

Lavaströme zu halten. Doch werde ich später darauf zurückkommen. Steigt man 

an der Südseite des grossen Kegels empor, wo die Kornfelder beginnen, etwa in 

345 Toisen Seehöhe, so gewahrt man in dem umgepflügten staubigen Ifelde sehr 

zahlreich kleine braune und rölhliche Schlacken; man übersteigt einige der 

künstlichen eben gedachten Wälle und gelangt in einer Höhe von 396 Toisen an 

wirkliche anstehende Lavafelsen, die an ihrer Oberfläche schon verwittert sind. 

Von hier bis zu den ersten Bäumen der oberen Kuppe ist es nur eine kleine 

Strecke und bald befindet man sich nach wenigen Minuten auf dem höchsten

2 »
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Gipfelnder kahl, und durch ein von Pfeilern getragenes Dach kenntlich ist, am 

Orte des vormaligen trigonometrischen Signales, dessen Höhenunterschied gegen 

Olmütz ich aus 8 Beobachtungen während unseres vierstündigen Aufenthaltes zu 

304-5 Toisen bestimmt habe. Hieraus ergibt sich die Seehöhe =  419-2 Toisen 

oder 2515 Pariser Fuss. Man orientirt sich leicht wegen der Gestalt des Gipfels, und 

bemerkt bald, dass ein Hauptkrater wenigstens jetzt nicht vorhanden sei. Die 

geräumige, nur dünn mit Tannen besetzte Gipfeltläche senkt sich gegen Südosten, 

ist gruppenweise mit Haufwerk von zumeist künstlich aufgeworfenem Basalt und 

Lavabrocken bedeckt, so wie mit Blöcken von zum Theil kolossalen Dimensionen, 

deren grösster von oben bis unten gespalten ist. Gegen Norden und Westen ist 

die Kuppe steil abgerissen und es treten hier überall Basalte von verschiedener 

Beschaffenheit zu Tage, theils dicht und feinkörnig, theils von dem Ansehen der 

blasigen Lava, mitunter in Gestalt von langen hervorgedrängten Wänden oder 

Leisten, die sich geradlinig weit bergabwärts ziehen. Der Westrand verdient 

eine specielle Aufnahme und überhaupt eine sorgfältige Untersuchung. Hier tritt 

ein mächtiges Lavafelsfragment mauerartig und zackig hervor, mit glatter Fläche 

südlich, dorthin etwas überhängend. Wo dieses sich von Gipfel abzweigt, und 

auch nördlich von ihm zeigen sich beträchtliche Einschnitte, halb krater

förmige Spalten von 10 bis 12 Toisen Durchmesser, inwendig und am Rande 

mit grossen Blöcken bedeckt, unten aber mit wahren vor Zeiten geflossenen 

Lavaströmen endigend. Diese, obgleich sie einige hundert Fuss tiefer im Westen 

auch wie die anderen als Gränzmauern der Felder erscheinen, halte ich in 

ihrem oberen Theile bestimmt für wirkliche Lavaströme, und ich glaube dass jeder, 

der solchc ältere sowohl wie neuere am Vesuv gesehen und näher untersucht hat, 

mir darin beipflichten wird. Sie sind 2 bis 3 Toisen breit und */a— l 1/, Toisen 

hoch, bestehend aus Brocken von Kopfgrösse bis zu 3 Fuss Durchmesser; es sind 

wirklicheBasaltlaven und zeichnen sich durch eine gewisse Gleichförmigkeit ihres 

Ansehens auffallend aus vor den zusammengelesenen Blöcken, aus denen man die 

künstlichen Wälle gebildet hat. Auch sieht man hier und dort weisse und graue 

Efflorescenzen, wie ich solche sowohl an älteren Laven des Vesuv, als auch des 

Roderberg-Kraters bei Bonn gesehen habe. Doch nicht diess allein veranlasst 

mich zu der angeführten Meinung, sondern auch der Umstand, dass man, wenn 

man auf dem Rücken, oder auch am Rande solches Stromes die Blöcke wegräumt, 

die tiefer liegenden, welche der Verwitterung weniger anheimgefallen waren, 

zum Theil noch zusammengebacken findet. In diesem Zustande aber, wie sie viel

leicht seit einer langen Reihe von Jahrhunderten liegen, ist gegenwärtig keiner 

bis zu dem Dorfe Rautenberg zu verfolgen und wenn sie einst, was wahrscheinlich 

ist, bis dahin flössen, so sind sie längst durch die Cultur des dort fruchtbaren 

Bodens weggeräumt worden. Yom südlichen Fusse an gerechnet ist der Rauten

bergkegel dreimal niedriger als die obere Glocke des Vesuv über dem Atrio, 

und selbst die Höhe des Rautenberges über dem Moraflusse an seinem nördlichen 

Fusse, die ich zu 176 Toisen oder 1056 Pariser Fuss bestimmt habe, ist noch um 

26 Toisen geringer als die des oberen Vesuvkegels. Auf dem Gipfel des Berges 

ist die Fernsicht gegen die Sudeten und Karpathen sehr bedeutend. Wir stiegen 

an der steilen Nordostseite gegen das Dorf hinab, kamen bei der Rautenberger 

Brücke, der Mora nahe, wieder in das Gebiet der neptunisclien Gesteine und 

gingen dann das sehr lange Dorf wieder südlich bergauf, um den kleinen oder 

jungen Rautenberg zu ersteigen, der sich in weniger steiler Form südwestlich 

von dem grossen erhebt. W ir sahen auf ihm dasselbe vulcanische Gestein und 

ich fand die östliche Kuppe 11 Toisen niedriger als jene, also die Meereshöhe =  

408 1 Toisen oder 2449 Pariser Fuss. Der Rücken dieses Berges verlängert sich
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gegen Westen, zeigt wenig anstehendes Gestein und keine Spur eines Kraters. 

Von hier aus gesehen,, erscheint der grosse Rautenberg in regelmässiger und 

schöner Kegelgestalt, sehr im Gegensätze zu der ermüdenden Einförmigkeit der 

übrigen Hügel. Die Einsattelung zwischen beiden Bergen bildet (in 352 Toisen 

Seehöhe) ein Wiesengrund, wo gelegentlich einige Schlacken zerstreut umher

liegen, eben so vereinzelte Basaltblöcke von ansehnlicher Grösse. Lavaströme 

zeigen sich nicht, wohl aber häutig die künstlichen Gränzwälle zwischen den 
Feldern.

2. Der Vulcan von Messendorf.  Dieser fast ganz baumlose, nirgends 

steile Bergkegel liegt in der Verbindungslinie der Rautenberge und des Köh

lerberges bei Freudenthal. Das Dorf Messendorf und der dortige Bach ziehen 

sich am westlichen Fusse des Hügels entlang. Er ist ganz zu Culturland 

benützt und von ergiebigem Boden, aus welchem Grunde ihn auch der Pflug 

ganz umgestaltet und jede Spur eines ehemaligen sehr wahrscheinlich vor

handen gewesenen Kraters verwischt hat. Südlich geht er über in einen bewal

deten Bergrücken, der in einer Kuppe den Namen Thielberg führt. Er wird 

aber nach dem benachbarten Dorfe auch die Kotzendurfer Höhe genannt. Der 

Weg von Karlsberg nach Freudenthal zieht am nordwestlichen Fusse des Mes- 

sendorfer Berges vorbei. Dieser wird von den dortigen Bewohnern auch Venus

berg genannt, und ist von allen Seiten her leicht zugänglich. Seine Abhänge 

sind regelmässig, und durchschnittlich weniger als 20° geneigt. So viel sich 

noch erkennen lässt, ist er ein vollkommener Schlackenberg, wenigstens in 

seiner oberen Hälfte, denn das anstehende Lavagestein mit der sogenannten 

Venushöhle an der Südwestseite des Gipfels, möglicher Weise ein Theil der alten 

Kraterwand, würde dieser Annahme nicht widersprechen können. Auch hier 

haben die Bauern die zum Theil sehr massiven rothbraunen Lavablöcke aufge

lesen, Dämme daraus gebildet, oder sie, wie im Süden, bergab geworfen, wo 

sie zwischen den Tannen eine beträchtliche Schutthalde ,bilden. Der Gipfel 

selbst ist ein ziemlich geräumiges schwach gewölbtes Feld, wo man aus irgend 

einem Grunde den Boden aufgegraben hat, und diese Grube, so klein sie ist, 

gewährt bei näherer Ansicht die lehrreichsten Aufschlüsse. Hier liegen lebhaft 

rothe vielgestaltige Lavablöcke von 3 bis 5 Fuss Länge frei auf einander, oder 

aus dem Rapilli und aus vulcanischem groben Sande aufragend, der gegen die 

Oberfläche hin bis zu 3— 4 Fuss Tiefe die deutlichen Spuren starker Verwitterung 

zeigt. Ein geringer Stoss gegen die senkrechten Wände dieser Grube, bringt 

Vieles zum Einsturze und man gewahrt nun dazwischen die einzelnen ver

zerrten Lavafetzen, wie sie bei allen stärkeren Eruptionsphänomenen Vorkom

men. Besonders merkwürdig fand ich aber die grossen elliptischen Bomben, die 

sieh leicht genug von ähnlich geformten gewöhnlichen Lavablöcken unterscheiden. 

Die erste, die ich aus den Rapilli hervorzog, war gegen 18 Zoll lang und 9 Zoll 

dick, ganz wie ein Kürbis gestaltet; mit den dickeren Ende lag sie nach unten, 

das schmale stielförmige Ende stand nach oben zu Tage. Eine zweite, weniger 

regelmässige und kleinere Bombe fand ich liegend, die dritte und grösste eben

falls stehend, etwas geneigt, das dicke Ende nach unten. Ihre Oberfläche war 

graugelb, rauh, und bei der dritten mit Andeutung von prismatischen Flächen, 

oder wenn man lieber will, mit geradflächigen Abplattungen. Als wir sie zer

schlugen zeigte sich die concentrisch-schalige Structur des Innern, welches, 

dunkelbraun an Farbe, mit zahlreichen Poren und Löchern, die häufiger länglich 

als rund waren, gewundene helle Streifen zeigte, gewissermaassen die Gränzen 

zweier Schalen, in deren Richtung die Bomben nach freilich starkem Widerstande 

auseinanderfielen. Die ganzeMasse enthielt eingeschlossen kleine und bis zollgrosse
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Wackenstücke von gelbröthlieher Farbe und mit sehr feinen Poren. Auf den Thei- 

lungsflächen der Bombe sah man hin und wieder sehr kleine, den Dendriten ähn

liche Bildungen. Dem Anscheine nach ist die ganze obere Region des Berges, die 

Stelle des muthinaasslich vormaligen Kraters, von Massen dieser Art zusammen

gesetzt. Der Saum festen Gesteins in Südwesten kann als dortiger Rand des 

Kraters angesehen werden, doch lässt sich nicht viel mehr darüber sagen. 

Jedenfalls waren die Eruptionsphänomene, wenn auch nicht von langer Dauer, 

doch sehr heftig. Das Terrain an der Grube auf dem Gipfel gleicht dem der 

Schlünde von 1794 am Vesuv, und nicht weniger dem der parasilischen Kegel 

von 1760 ebenfalls am Vesuv, nur das bei Messendorf jetzt wenigstens keine 

wirklichen Lavaströme klar zu Tage liegen. Die Seehöhe des Berges bestimmte 

ich aus Beobachtungen am 3. und 4. Sept, zu 340'5 Toisen oder 2043 Par. 

Fuss. Den Bach nahe nördlich bei der Messendorfer Kirche überragt er nur 

um 52 Toisen, und steht der Höhe des grossen Rautenberges um 78 Toisen, 

der des kleinen Rautenberges um 67 Toisen nach, und da er von dem Gipfel 

des Köhlerberges bei Freudenthal noch um 12 Toisen iibertroffen wird, so ist 

er der niedrigste von Allen; selbst sein südlicher nicht vulcanischer Nachbar, 

der Thielberg, ist 9 Toisen höher. Auf dem Gipfel des Venusberges sieht man 

im Osten deutlich die nahen und ausgezeichneten Formen der Rautenberge, in 

grösser Ferne hinter ihnen die Karpathen mit dem Gipfel der Morawka, der 

Lissahora, des Smik, der Kniehiiia und des Radost; gegen Westen den langen 

gestreckten Köhlerberg mit der Kirche, die Stadt Frendenthal und darüber das 

Hochgebirge der Sudeten. Ringsum ist der Venusberg mit bebauten Hiigeln 

umstellt, deren Gipfel hier und dort noch Gruppen von dunkler Tannenwaldung 

tragen.

3. Der Köh le rbe rg .  Dieser liegt südwestlich nahe der Stadt Freuden- 

tlial; er ist nur an der auf geringem Raume bewaldeten Strecke gegen Kotzen

dorf abschüssig und bis gegen 30° steil. Die Kuppe, welche die Kirche trägt, 

ist die höchste, und hier bestimmte ich die Seehöhe zu 353-1 Toisen oder 

2119 Par. Fuss. Von der Hauptstrasse führt ein Fahrweg hinauf, der oben von 

alten Bäumen eingefasst ist. Noch vor diesem trifft man im Aufsteigen links 

am Wege viele Gruben im stark verwitterten Basalt, wo man Lehm gewinnt; 

weiter oben an der Nord- und Westseite des Gipfels wird in verschiedenen 

Gruben der feste, zum Theile kugelförmige Basalt gebrochen, der zum Chaussde- 

bau ebenso, wie die Gesteine vom Rautenberge benützt wird. Der weit aus

gedehnte Rücken des Berges nördlich und östlich von der Kirche ist Getreide

feld, und zeigt keine Spur eines Kraters, der möglicherweise einst diese 

Räume ganz oder theilweise einnahm. Geht man aber an die Südwestseite der 

Kirche, sn wird man überrascht durch eine flache elliptische Mulde von ansehn

licher Ausdehnung, die auf dem schrägen Abhange gegen Kotzendorf liegt. Sie 

ist durchaus mit Lavaschlacken und groben Rapilli von brauner Farbe ange

füllt; oben dagegen, der Kirche nahe, ist das Gestein mit altem Bauschutte 

gemengt. Den Umfang der Ellipse bestimmte ich zu 183 Schritten, oder bei

läufig 66 Toisen; die grossc Axe =  25 , die kleine =  17 Toisen. Die grosse 

Axe liegt in der Verbindungslinie der Kirche mit dem südwestlichen Fusse des 

Berges; die Tiefe der Mulde ist unbedeutend und nirgends grösser als 3 Toisen; 

sie liegt aber so schräge, dass der Unterschied des oberen und unteren Saumes 

gegen 5 Toisen oder gar 7 Toisen beträgt, wenn man den Fuss der Kirche als 

oberen Rand der Mulde annehmen wollte. Die Ebene, welche man durch den 

mittleren elliptischen Saum dieser Lavamulde legen kann, ist l l 1/*0 gegen den 

Horizont geneigt, wenn ich die oben erwähnten Zahlen benütze. Gleich unterhalb
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am tiefsten Saume, wo der Pfad nach Kotzendorf führt, beginnt der steile, mit 

Tannen bewachsene Abhang des Berges. Ich finde kein wesentliches Bedenken, 

diese Vertiefung als einen wirklichen Eruptionskrater anzuselien, aber nur als 

einen Seitenkrater, deren die Kuppe vielleicht noch einige andere hatte1). Er 

war vielleicht zeitweilig tief, verstopfte sich aber durch die Endwirkungen der 

Auswürfe, und war dann Jahrhunderte lang den Einwirkungen der Atmosphäre 

und den Zerstörungen von Menschenhänden ausgesetzt, so dass nicht viel von 

seinen ursprünglichen Formen übrig bleiben konnte. Das eigentliche Schlacken

gebiet dieser Bergkuppe liegt aber im Bezirke der Kirche; auf der ändern Seite 
bei den Basalten haben wir solche Schlacken und Rapilli nicht gefunden. Dass 

der Krater bei dem Bau der Kirche, die sich nahe an seinem oberen Rande erhebt, 

sehr gelitten habe, ist nicht zu bezweifeln.

Höhenwessungcn 1837, 31. August —  0. September.

I. Zw ischen  O lmütz  und Hof.

Meeres-

htfhe

B eob

ach 

tungen

O l m ü t z ,  Normalbarometer der
Sternwarte............................  114-7

S t e r n b e r g ,  Hotel Zweigl,
unten .....................................  141-4 6

„ östlicher Fuss der Ruine . . .  160-9 2 
„ Dergstrasse, obere Vereini

gung der alten und neuen.. 255-3 2

M eeres

höhe

Beob
ach

tungen

Höchster Punct der Strasse zwi

schen Lodnitz und Baern.. .  297-7 1 
Baern ,  Wirthshaus, unten. . . .  286-0 2 
Hof, westliches Wirthshaus am 

Markte, 1. Stock (4tügige
Beob.).....................................  288-4 24

,, Fuss der Kirche.................... 286-6 1

II. Zw ischen  Hof und Rautenberg .

Meeres-

höhe

Bcoh-

ach-

tuogen

Beob- 
Meeres- » 

, _ v ach-  
hohe Ataugen

Meierei nördlich von Hof...........  293-6 1

Bärwinkel, südliches Haus.........314-6 2
Strasse nördlich von der Meierei,

Kornfeld, höchster Punct . .  309-5 1 
Wiese südlich von Bärwinkel . . 302-0 1 

Erste Basalte nördlich von Bär

winkel.....................................  321 0 1
Die nächste nördliche sehr flache

Kuppe.....................................  316*2 1
Waldwiese, wo grosse Basalt

blöcke liegen ........................  345-0 1
I l a u t c n b e r g ( d .  grosse), südl.

Fuss in der Moorwiese . . .  . 345*0 1 
„ südlich unter dem Gipfel 

anstehender Lavafels, der
Fuss ........................................ 394-5 1

„ nördlicher G ipfel, Ort des

trig. Signales........................  419-2 8
„ Rücken der westlich vor-

springenden Lavamauer. . .  417-8 1 
„ „ westlicher Fuss dieses 

Felsens...................................  413-6 1

R a u t e n  berg  (d. grosse); un

terhalb von diesem Felsen 

der Lavastrom, wo die 
Blöcke w ei ss s i n d . . . .  403*0 1 

„ „ tiefer westlich, bei einer
Baumgruppe....................  393-0 1

R a u t e n b e r g  D o r f ,  Ortstafel
bei der untersten Brücke 277-7 3 

„ „ Mora-Fluss, Wehr süd
östlich vom Rautenberger

Möller...............................  242-5 2
„ „ K irche ............................. 308-4 1

Sattel zwischen beiden Rauten
bergen, wo ein Holzhaus
steht................................. 355 * 1 1

„ „ westlich davon der tiefste

W iesengrund..................351-3 1
R a u t e n b e r g  (der kleine) öst

liche Kuppe ..........................  407-3 3
„ westliche Kuppe.................... 405-0 1

„ Quelle am östlichen Ab
hange ................................... .. 362-4 1

‘)  Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, dass schon vor einigen Jahren Herr Albin H e i n r i c h  

den Köhlerberg untersucht, die Schlackengrube bei der Kirche aber nicht für einen Krater 
angesehen hat. Dass meine Ansicht die richtigere sei, bin ich weit entfernt zu behaupten.
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III. Zw ischen  Hof ,  He idenp i l t s ch ,  K a r ls be rg  und F re u den th a l .

Meeres-

höhe  ( ach- 
(ungen

306-3 1

Höchster Punct der Strasse nahe

östlich von Hof......................

Die nächste tiefste Thalsenkung 

der Strasse, westlich vor
Dorf Maiwald........................  281'6 1

Dorf Maiwald, oberes östl. Haus 316*8 1
Heidenpiltsch, Kirche ...............  293*0 1
Höhe westlich von der Kirche, 

auf dem Wege nach Rauten
berg .......................................  309*7

Die folgende Thalsenkung......... 290-5
Die nächste Anhöhe als letzte

östlich von Rautenberg . . . .  301 *4 
Strasse südlich der Kunstmühle

gegenüber (ungewiss)......... 285'0
Weg an der Waldhöhe zwischen

Rautenberg und Karlsberg.. 267-7

K a r l s b e rg ,  Ortstafel.............  243*8

„ M auth.....................................  241-5
„ Fahrik, am Westende des

Dorfes................................... 244-1 1

Thalweg an der Wiese, südlich 
dem Dorfe Langenberg ge
genüber ................................. 256-7 1

D o r f  Messendorf, Papiermühle,
an derselben Thalstrasse. . .  264-0 1 

S t a d t  F r e u d e n t h a l ,  Gast
haus von Schober, unten 279*1 16 

„ „ Gasthaus von Schober,

im 1. Stock...................... 280-9 16
„ „ Stadtleich bei sehr nie

drigem Wasserstande. . . 269*5 3 

K ö h l e r b e r g ,  Basaltblöcke im
Osten am Wege zur Kirche 289*2 1 

„ Basalt- und Lehmgruben am 

Wege, die erste Gruppe . . .  294 8 1 
„ Rasalt- und Lehmgruben am 

Wege, die zweite Gruppe . .  300*5 1

Mcer̂ s-
höhe

tungen

K ö h l e r b e r g ,  Kugel-Basalte
am Nordrande des Gipfels.. 332*0 

„ Nordrand der Kuppe über
dem do:tigen Basaltbruche . 344*9 

„ Westrand der Kuppe, eben
falls bei Basaltbrüchen . . . .  349* 1 

„ östlicher Fuss der Kirche,
höchster G ip fe l.................... 352*3

„ oberer Rand des dortigen
Kraters...................................  349*9

„ untere Rand des Kraters. . .  345 * 3 

K o t z e n d o r f ,  westliche Orts
tafel .......................................  298*6

„ Wirthshuus (m it dem Schild: 

zum brennenden Vesuv) . . .  295*1

„ Kirche.....................................  291*9
„ Hauptstrasse, nördlich ron

der Kirche, bei einem Hause 278*0 

„ Tliielberg, zwischen Kotzen
dorf und Messendorf...........  349*6

Vu l can  von Messendorf oder

Venusberg, G ip fe l...............  340*3

M e s s e n d o r f ,  Kirche, west
lich vom Venusberge (nur
geschätzt)..............................  290

Messendorfer Bach, nördlich 
100 Schritte von der Kirche,

kleine Brücke........................  288-6 3

Der Hügel westlich von diesem
Bache, oberer W e g .............  303*8 2

Daselbst, der tiefere Weg an
seiner höchsten Krümmung. 297*3 3 

Bach in demThale zwischen dem 
vorigen Hügel und dem fol
genden westlich.................... 268*9 3

Hügel zwischen diesem Bache 
und der Strasse von Freu

denthal...................................  275*6 3

IV. Zw ischen  F reuden tha l  und Olmütz .

Meeres-

hiilic

Beob

ach 
Meeres*

höbe

Beob

ach 

tungen tungen

Hauptstra9se, südöstlich unter Dittersdorf, Gasthaus, zu ebener
dem Köhlerberge.................. 286-5 i Erde ........................................ 314-7 3

Kotzendorf, letzte Brücke südl. 267-5 i Höchster Punct der Strasse, süd

Brücke nordwestlich vonTillen- lich von D ittersdorf............. 323-4 1
dorf......................................... 263-6 i Eine zweite Höhe dieser Strasse,

Höchster Punct d. Strasse zwisch. noch südlicher...................... 330-8 1

dieser Brücke und Tillendorf 283-9 i Durchschnitt dieser Hauptstrasse

T i l l e n d o r f ,  Ortstafel an der mit der nach Troppau füh
Seite nach Kotzendorf......... 291-2 i renden ................................... 303-3 1

Die nächstfolgende Brücke südl. 293-9 i Deutsch-Lodnitz, Brücke........... 273-2 1

L o b n i k ,  Strasse bei der Kirche 300-2 i Dorf Neuhof................................. 297-1 1
„ Wirthshaus............................. 3 1 10 i Höhe der Strasse südlich von

Höchster Punct der Strasse im Neuhof................................... 315-7 1
"Walde, nördl. von Dittersdorf' 330-6 i 192-2 1
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Diese Beobachtungen zwischen Freudenthal und Sternberg, mit Ausnahme dei* 

zu Dittersdorf erhielt ich alle während der Fahrt am 4. September, ohne auszu

steigen. Ebenso die am. Tage vorher zwischen Hof, Heidenpiltsch, Rautenberg, 

Karlsberg und Freudenthal, auf welcher Fahrt ich nur an der Rautenberger Brücke 

ausstieg. Diese Messungen sind im Ganzen eben so genau als die übrigen, und 

zeigen eine gute Uebereinstimmung mit denjenigen, welche Herr Tsche rm ak  

zu seiner Uebung mit meinem alten, früher in Italien geprüften Aneroi'de ange

stellt hat.

II. Bericht über die in den Jahren 1856 und 1857 im west

lichen Mähren ausgefiihrte geologische Aufnahme. 

Vod Franz Foetterle.
M itg e th e ilt  io  de r  S itz u n g  de r  k . k . gco log iscb cu  R e ich san s taH  aoi 23. M arz  1858.

Nachdem in den Jahren 1852 bis 1855 die geologische Aufnahme des süd

lichen grösstentheils aus Tertiärgebilden so wie des südwestlichen aus krystal- 

linischen Schiefern bestehenden Thciles von Mähren vollendet war, und diese 

sich in dem letzteren Gebiete gegen Osten an denjenigen der secundären Ge

bilde Mährens anschloss, welche Herr Prof. Dr. A. E. Reuss  im Interesse des 
Werner-Vereines durchforschte, lag bei der in der fünften allgemeinen Versamm

lung des Werner-Vereines am 26. März 1856 stattgefundenen Berathung über 

den weiter zu befolgenden Operationsplan der Wunsch sehr nahe, auch den östli

chen , d. i. den Karpalhen zugehörigen Theil Mährens etwas näher kennen zu 

lernen, um so mehr, als die ausgezeichneten Arbeiten des Herrn Directors L. 

Hohenegge r  in Tescheu über die Nordkarpathen Schlesiens, Galiziens und 

Ungarns eine klarere Einsicht als bisher in manche Abtheilungen dieser Gebirgs- 

masse gestatteten.

Mit grösser Bereitwilligkeit ging der Verein in meine Absicht ein, und wies 

mir im Jahre 1856 denjenigen Theil zur geologischen Durchforschung zu, der 

sich an die von Herrn L. Hohenegger  im Teschner Kreise Schlesiens ausge

führten Aufnahmen, die bis in die Gegend von Neutitschein an den Titsch-Bach 

reichten, anschliesst.

Die im September 1856 in Wien tagende 32. Versammlung deutscher Natur

forscher und Aerzte hielt mich jedoch ab, die bezüglichen Arbeiten schon im 

Monate September zu beginnen, und hinderte daher auch, da sich diese fast aus

schliesslich auf den Monat October beschränken mussten, die Durchführung der

selben in einem etwas grösseren Gebiete. Das im Jahre 1856 begangene Ter

rain umfasste nur den zwischen der Oder und derBeczwa, dann zwischen Weiss

kirchen, Neutitschein und Meseritsch gelegenen Landestheil und selbst dessen 

geologische Aufnahme wäre der bereits vorgerückten Jahreszeit halber fast 

unmöglich gewesen, hätte nicht Herr Dr. F. Hochs te t te r in  der Durchführung 

dieser Aufgabe aufs kräftigste mich unterstützt. Da jedoch die geologischen 

Verhältnisse dieses Gebietes kein nur halbwegs abgeschlossenes Ganzes bildeten, 

und im innigsten Zusammenhänge mit denen weiter gegen Südwest folgenden 

standen, deren Aufnahme durch die eben begonnene Arbeit geboten war, so 

entschloss ich mich im Einverständnisse mit der Direction des Werner-Vereines 

keinen abgeschlossenen Bericht über jene Aufnahmen zu geben, sondern dieses 

Terrain mit dem im nächsten Jahre 1857 zu bearbeitenden zu vereinigen; theilte

K . k. geologische ReicbeanslaU. 9. Jahrgang 1858. I. 3
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daher hierüber nur die allgemeinen Resultate in der 6. allgemeinen Versamm

lung des Werner-Vereines am 14. April 1857, so wie in der Sitzung der k. k. 

geologischen Rcichsanstalt am 24. März 1857 mit, während ein delaillirteres 

Eingehen auch über diesen Landestheil in den nachfolgenden Blättern ent
halten ist.

In der 6. allgemeinen Versammlung des Werner-Vereins in Brünn am 14. Apr. 

1857 wurde mir bei der Berathung über den Operationsplan dieses «Tahres mit 

grösser Bereitwilligkeit die von mir gewünschte Fortsetzung gegen Süden und 

Südwesten des im Jahre 1856 durchforschten Gehietes zur weiteren geolo

gischen Bearbeitung zugewiesen. Da für dieses Jahr auch Herr H. W o l f ,  der 

mich in den früheren Jahren, mit Ausnahme von 1856, bei meinen Aufnahmen 

in Mähren stets auf das kräftigste unterstützte, und dessen uneigennütziger 

kräftiger Ausdauer ich die Durchführung mancher schwierigen Aufgabe ver

danke, abermals seine Theilnahme zusagte, so beabsichtigte ich, die geolo

gischen Aufnahmen über das Gebiet zwischen der Beczwa, der March, der 

Drzewnica und der ungarischen Gränze auszudehnen; allein später veranlasste 

mich die freundliche Erklärung und Bereitwilligkeit des Herrn D. S tu r ,  an 

meinen Arbeiten in Mähren ebenfalls Theil nehmen zu wollen, dem von mir über

nommenen Gebiete der geologischen Aufnahmen für den Werner-Verein eine 

andere u. z. noch grössere Ausdehnung zu geben, nämlich dieselben noch weiter 

nach Süden fortzusetzen und mit den bereits im Jahre 1852 ebenfalls für den 

Werner-Verein ausgeführten Arbeiten im südlichen Mähren1) in Verbindung zu 
bringen.

Es gelangte demnach in den Jahren 1856 und 1857 im östlichen Mähren 

ein Gebiet von mehr als 65 Quadratmeilen zur geologischen Aufnahme, welches 

im Norden bis an den Sulowberg, an die Quellenbäehe der Ostrawitza bis an die 

Wasserscheide derLubina und der Berzw;>-Zuflüsse, ferner bis an den Titschbach 

und an die Oder reicht, gegen Nordwest von dem Luhabache und von der 

Beczwa, gegen Westen von der March bis nach Ung.-IIradisch begränzt wird; 
ferner reicht es im Westen bis an eine Nordsüdlinie, welche die Orte Ung.- 

Hradisch, Ostralhotta, Grossblattnitz und Lippau verbindet; und im Südosten und 

Osten bildet die Gränze gegen Ungarn zugleich die natürliche Begränzung dieses 
Gebietes.

Die Vertheilung der Arbeit geschah der Art, dass ich selbst mit Herrn 

Dr. F. Hochs te t t e r ,  wie bereits erwähnt, im Jahre 1856 den nördlichsten 

Theil bis an die Beczwa, und im Jahre 1857 mit Herrn H. W o l f  den Theil 

zwischen der Beczwa, der Bila und dem Czerna-Bache nördlich, und der 

Drzewnica, Wissowitz, dem Swiradow und Makittaberg südlich übernahm, 

wobei Herr W o l f  vorzugsweise den östlichen Theil beging; Herr D. S t u r  

hingegen hatte ganz allein den südlichsten Theil von der Drzewnica ange

fangen selbstständig übernommen und durchgeführt. Er hatte mir daher auch 

über seine Aufnahme einen separaten Bericht übergeben, der sowohl die orogra- 

phischen wie geologischen Verhältnisse ausführlich behandelt und den ich auch 

unverändert dem mehligen am Schlüsse nachfolgen lasse. In der folgenden 
Auseinandersetzung behandle ich daher auch nur die geologischen Verhält

nisse des von mir mit den Herren Dr. Hochste tt er  und W o l f  begangenen 
Gehietes.

Herr W o l f  hatte bei seinen Begehungen sehr zahlreiche Höhenmessungen 

mittelst Barometer durchgefuhrt, dieselben berechnet und zusammengestellt,

•) Dieses Jahrbach IV. Band 1853, 1. Heft, S. 25.



dieser Zusammenstellung zugleich als Einleitung eine orographische Skizze des 

Gebietes, innerhalb welches die gemessenen Höhen fallen, beigegeben; daher 

ich hier eine Schilderung dieser Verhältnisse übergehe und nur der geologischen 

Beschreibung die der orographischen sammt der Zusammenstellung der gemes

senen Höhen von Herrn H. W o l f  vorausgehen lasse. Nur wenige Worte über 

die allgemeine orographische Beschaffenheit des ganzen Gebietes, so wie der 

Gegend zwischen Weisskirch, Neutitschein und Meseritsch will ich noeh vor

ausschicken.

Das untersuchte Gebiet gehört an seiner nordöstlichen Gränze dem nördli

chen, in seinen übrigen Theilen dem westlichen Abfalle der Karpathen an, welche 

hier durch die nur 2S00 Klafter breite Spalte zwischen Weisskirch und Hra- 

bowka von den südöstlichen Ausläufern der Sudeten getrennt sind. Innerhalb 

dieses schmälsten Raumes der Spalte fallt auch zwischen Weisskirch und Bölten 

die an ihrer tiefsten Stelle an der Eisenbahn 143-8 Wiener Klafter über dem 

Meere gelegene Wasserscheide zwischen der Ostsee und dem schwarzen Meere 

(der Oder und der March), welche durch ihre sehr sanfte und geringe Erhebung 

gegen die Thalebene der beiden Flüsse Beczwa und Oder für den Beobachter 

beinahe unbemerkt bleibt. Den Hauptstock, welchem dieser Theil der Karpathen 

angehört, bilden die Bieskiden südwestlich von Jablunkau, mit ihren höchsten 

Puncten demBurkow-, Sulow-,Predmerz-, Bobekberge u. s. w. von hier aus ziehen 

sich die abfallenden Joche anfangs nach Nord, dann nach West und Südwest, 

während sich die Wasserscheide zwischen der March und der Waag in vielfacher 

Krümmung gegen die Gruppe des Jaworzinaberges südlich von Ung.-Brod zieht. 

Die nach Südwest ziehenden Joche fallen nach kurzer Erstreckung bald in das 

flache Tertiärbecken, was von Süden aus sich ziemlich weit nach Mähren 

erstreckt; nur eines derselben, dasjenige welches sich vom Wisokaberg westlich 

von Roznau abzweigt, und südwestlich gegen den Zapp und Chlewiskberg fort

zieht, setzt an das rechte Marchufer bei Napagedl über, zieht hier als Marsgebirge 

südwestwärts, verliert sich jedoch gegen Gaya ebenfalls in den jüngerenTertiär- 

gebilden, und nur einzelne höhere Inselberge, wie der Nadanow bei Klobauk und 

Auspitz, die Polauer und Nikolsburger Berge, dann die Ernstbrunner Berge, so 

wie der Rohrwald mit dem Dobler-Bcrge bei Stockerau zeigen, dass diese He

bungslinie in dem innigsten Zusammenhange mit derjenigen in Verbindung steht, 

welche am rechten Donauufer im Wiener-Walde bei Greifenstein beginnt, und 

gegen den Riederberg fortsetzt. Der eben erwähnte Theil der Karpathen gehört 

dem Mittelgebirge an mit einer durchschnittlichen Erhebung von etwa 2000 Fuss 

über dem Meeresspiegel; er ist jedoch durchgehends mit einem ziemlich breiten 

Saume von niedrigen Yorbergen begränzt, gegen die er nicht allmählich, sondern 

ziemlich rasch eine auffallende Stufe bildend, abfällt, welche letztere selbst dem 

weniger aufmerksamen Beobachter, wenn er auf der Eisenbahn von Napagedl 

nordwärts in die March- und Beczwa-Ebene gelangt ist, beim ersten Anblick der 

Gegend bemerkbar wird. Diese Vorberge haben eine mittlere Erhebung von etwa 

10Ö0 Fuss und nehmen einen bei zwei Meilen breiten Saum ein, der jedoch 

gegen Nordost immer mehr an Ausdehnung gewinnt. Nur in der Gegend von 

Neutitschein treten in diesen Vorbergen einzelne höhere Berge oder kleine 

Bergrücken auf, welche durch ihre isolirte Lage der ganzen Gegend ein eigen

tümliches anziehendes Ansehen gewähren. Wenn auch nicht selbst vulcanischen 

Ursprungs, so mag ihre eigenthümliche isolirte Lage wohl mit den gerade in 

dieser Gegend so zahlreich und ziemlich massenhaft auftretenden Dioritgesteinen 
in Verbindung stehen.

Bericht üb. d. in d. Jahren 1856 u. 1857 im westl. Mähren ausgeführte geolog. Aufnahme. 1 9
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I. Orographlschc Verhältnisse des Beczwagcbictcs. Y#n Heinrich Wo l f .

a. Die Tha l  er. Aus der in der vorhergehenden von Herrn k. k. Bergrath 

F oe t te r le  gegebenen Darstellung des Aufnahmsgebietes, welches ich durchzu

gehen Gelegenheit hatte, und aus der angeführten Begrenzung desselben ist 

ersichtlich, dass der Beczwafluss vollständig mit allen seinen Zuflüssen und iiber- 

diess nach die südlich fliessenden Quellen des Drzewnicaflusses, ferner der Bila- 

und der Czernabach, im SSO. von Friedland (den südöstlichsten Zuflüssen der 

Oder angehörig) in dasselbe fallen. Diese Gewässer fliessen theils in Falten-, 

theils in Spaltenthälern, oder in Längen- und Querthälern; sie bewegen sich auch 

von Längenthälern in die Querthäler und dann wieder in Längenthäler, und diess 
oft mehrere Male hinter einander.

Die Spalten- oder Querthäler stehen zumeist in ihrer Richtung senkrecht auf 

die der Falten- oder Längenthäler, d. h. die Faltenthäler laufen parallel mit der 

Strcichungs- oder Hebungslinie der geschichteten Gebirgsarten. Die Spalten

oder Querthäler aber laufen parallel mit der Yerflächungsrichtung der Schichten. 

So ist der Lauf der Beczwa von ihrer Mündung bei Kremsier bis gegen Tobit- 

schau in einem Querthale, von da über Prerau bis Weisskirch in einem Lüngen- 

thale; von Weisskirch bis Wallachisch-Meseritsch in einem Querthale. Von Wal- 

lachisch-Mescritsch, wo sich dieser, bis hieher flössbare Fluss in zwei Arme, in 

die untere oder Roznauer Beczwa, und die obere, die Karlowitzer, auch Wsetiner 

Beczwa genannt, theilt, folgt der erstere Arm einem Längenthale, der andere einem 

Querthale bis Austy, eine halbe Stunde oberhalb Wselin, wo die Hauptmasse des 

Wassers östlich und nordöstlich in der Richtung gegen Karlowitz abermals aus 

einem Längenthale sich bewegt.

Jedoch hat das von W'eisskirch an über W.-Meseritsch gegen Wsetin 

laufende Querthal, welches zwischen diesen drei Puncten eine merkwürdige 

Drehung von 75 Grad erfahren hat, so dass es fast aussieht, als wäre es dasselbe 

Längenthal, welches gegen Roznau hin.verläuft, hier bei Wsetin, oder besser 

bei Austy, südlich von Wsetin, noch nicht seir. Ende erreicht, sondern setat unter 

verschiedenen Benennungen gegen Pollanka, Lidetzko und Ober-Litsch fort, 

wo es in der sehr niederen nicht 30 Klafter über Austy liegenden Wasserscheide 

bei Przikas seinen höchsten Punct erreicht, um ferner noch als Querthal, mit dem 

Brumowkabache, zwischen Klobauk und Brumow, und dann von hier mit dem 

Wlaraflusse, am Wlarapasse die ungarisch-mährische Gränze überschreitend, bei 

Nemsowa, zwei Meilen oberhalb Trentschin, in das Längenthal der Waag zu 

münden.

Solche Uebersetzungen der Quellen und Wasserzüge von einem Quer- in ein 

Langenthal lassen sich fast bei allen Zuflüssen des Beczwaflusses, besonders aber 

auch au dem Bila- und Czernabache, welche der Oder zueilen, so wie an dem 

Juchinaflusse, der zwischen Hustopetsch und W'all.-Meseritsch in die Beczwa 

mündet, wie auch an dein Drzewnicabache zwischen Wisowitz und Napagedl 

mehrfach nachweisen.
Nach den von mir vorgenommenen Messungen ergibt sich auch, dass das 

Gefall des Wasserlaufes rascher in einem Längen- als in einem Querthale sich 

ändert.

Als Beweis für das so eben Gesagte mögen hier einige Beispiele zur Ver

gleichung folgen. Hiezu dienen am besten solche Puncte, von wo sich ein und 

derselbe Fluss in ein Quer- und in ein Längenthal abzweigt, wenn man von 

solchen Theilungsstellen an gleich entfernte Puncte in beiden Thälern in ihrer 

gegenseitigen Niveauänderung vergleicht, wie z. B.



Bericht üb. d. in d. Jahren 1856 u. 1857 im westl. Mähren ausgeluhrte geolog. Aufnahme. 2 1

( Von W . ; 

*• ]
( tiborzl

Niveau- D.fferenz 
A enae rung

Messeritsch gegen Roznau....................  Längenthal 44 Klft.

\ „ „ gegen die Mündung des Ka-
tiborzbaches......................................................... Querthal 13 „ 31 Klft.

Von der Mündung des Bislfitzkabaehes in die 
Beczwa südlich von W . Meseritsch bis Gross-

2. ( B istfitz ........................................................... Langenthal 64 „

Von dieser Mündung bis zu der des Jasscnitz-
baches bei W se tin ............................................  Querthal 18 „ 46 „

i
Von der Mündung des Ratiborzbaehes in die

Beczwa bis Hoätialkow ...................................  Lüngenthal 28 „

Von dieser Mündung bis zur Mündung des Jas- 
senitzbaches in die Beczwa............................. Querthal 13 „ 15 ,

!
Von der Mündung des Senitzbaches in die 

Beczwa bis in die Mündung des Stanoniwca-

haches.................................................................. Längenthal 67 „

Von Austy bis auf die Wasserscheide bei Przikas Querthal 30 „ 37 „

Derartige Beispiele Hessen sich auch ausser dem Beczwagebiete anführen.

Man sieht jedoch hieraus auch, dass die Längenthäler vermöge ihres 

grösseren Gefälles zugleich als Auswaschungsthäler, die Querthäler hingegen, in 

welchen die aus den Längenthälern mitgebrachte Geschwindigkeit des geringeren 

Gefälles wegen verloren geht und das gröbere Material nicht mehr fortgeführt 

werden kann, zugleich als Anschwemmungsthäler charakterisirt werden, oder 

mit anderen Worten, dass sich die Längenthäler stets vertiefen, während die 

Spalten der Querthäler immer mehr ausgefüllt und erhöht werden.

b. Die Höhen. Wenn man das Marchthal zwischen Napagedl und Prerau, 

sowie weiter nordöstlich das Beczwathal gegen Weisskirch verfolgt, so sieht 

man an der östlichen Seite dieser Thäler ein flachhügeliges Land, im Mittel um 

60— 80 Klafter über diese Thalsohlen sich erheben. Im südlicheren Theil ist 

das Ansteigen allmählich sanfter, von Leipnik bis Weisskirch aber schroff.

Dieses niedere sanft undulirle Hügelland findet seine Begränzung ostwärts, 
an den Ausläufern des hohen Karpathenzuges, der bei Napagedl von dem March

thal durchrissen ist. Dieses Hügelland ist gleichsam eine Stufe oder Vorlage des 

ganzen Karpathengebirges in Mähren, über welches man zu denselben hinansteigen 

muss. Die Area, welche dieses Hügelland von dem hier zu betrachtenden Terrain 

beherrscht, beträgt ungefähr 10— 12 Quadratmeilen, sie ist eine der gesegnetsten 

des Landes. Der Juchinafluss im Norden, der Bistfitzerbach im Westen, der 

Ratzkowa- und Freistadtlerbach im Süden durchziehen dieses Terrain.
Einzelne Culminationspuncte, welche inselartig aus umliegendem tieferen Ter

rain emporragen, sind: der Vorderberg (219 Klafter) im Mlatzowerwald nordnord- 

westlich bei Zlin; der Krzmenaberg (174 Klafter) südöstlich bei Kurowitz; der 

Hellykopetz (186 Klafter) süd-südöstlich von Prerau; der Helfenstein (211 Klafter) 

und der Malenikberg (243 Klafter) im Osten von Leipnik. Alle diese Puncte waren 

noch von den jüngsten Meeren umspült.
Die Ausläufer der hohen Nordkarpathen, welche das eben beschriebene Ter

rain, wie vorhin gesagt, als eine Stufe voiliegen haben , gewähren dem, an den 

Anblick grösserer Höhen noch ungewohnten Reisenden, welcher das March- 

und Beczwathal zwischen Hullein und Weisskirch passirt, schon einen ziemlich 

imposanten Anblick. Besonders sind der Hosteinberg mit seiner weit ins Land 

schauenden Wallfahrtskirche und der Jawornik kelsky mit seinem breiten Rücken 

die augenfälligsten Objecte. In der That hat man aber auch über das erwähnte
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Hügelland noch 200 bis 240 Klafter bis zu diesem Culminationspuncte anzu

steigen.

Die hohen Nordkarpathen lassen sich schon an ihren Ausläufern leicht in 

mehrere Züge oder Höhenketten unterscheiden, deren Hebungslinie so ziemlich 

constant Yon Ost-Nordost gegen YVest-Südwest streicht. Drei dieser Züge hat 

man besonders zu berücksichtigen, da sie in Intervallen von 2 bis 3 Meilen in der 

Richtung von Nordwesten gegen Südosten auf einander folgen, und das aufge

nommene Terrain in seiner ganzen Ausdehnung gegen Osten durchziehen. 

Jeder dieser Züge steigt gegen Osten zu immer grösseren Höhen an, und hat 

bereits bei seiner Ueberschreitung der Landesgränze eine um 150 bis 180 Klftr. 

grössere Höhe erreicht.
Der erste und nördlichste, welcher zugleich die Küste des tertiären Meeres 

kennzeichnet, beginnt am linken Ufer der March, bei Holleschau mit dem Radt- 

und Lessinaberg, welche gegen Nordost mit dem Hostein und Jawornik kelsky in 

Verbindung stehen, in der verlängerten Richtung gegen Südwest aber mit dem 

Krzmenaberge, und am rechten Ufer der March mit dem Marsgebirge in Verbin

dung gedacht werden kann. Dieser Zug, welcher in seiner nordöstlichen Fort

setzung vom Jawornik kelsky hei Wallachisch-Meseritsch von dem Beczwuflusse 

durchbrochen wird, erleidet in dieser Gegend, analog wie der Fluss, eine bemer- 

kenswerthe Krümmung. Beide Krümmungen, die des Quer- oder Durchbruch

thaies und die des Höhenzuges, sind zu einander normal.

Der Hühenzug setzt über den Trojatschka und Hoschtinberg, zu immer 

grösseren Höhen ansteigend, zum Radost, dem Kniehin, Smrkberg und der Lissa 

Hora fort.
Die letztgenannten Höhen sind eben so für die Bewohner des Oderthaies die 

weithin sichtbarsten Puncte, wie es der Hosteinberg und der Jawornik kelsky für 

die Bewohner des Marchthaies sind.

Die gesammte Kette ist von zahlreichen Querspalten durchfurcht, welche 

sämmtlich bei dem Austritte in das Vorland senkrecht auf die Richtung der Kette 

stehen. Es sind diess: der Russowabach bei Brusin, das Rudolfsthal bei Chwalczow, 

der Juchinafluss bei Romanow, der Beczwafluss bei Wallachisch-Meseritsch, der 

Taschbach bei Seitendorf und der LubinaLjach bei Frankstadt; dieser endet auf 

der Jochhöhe zwischen Frankstadt und Roznau. Es ist diess die einzige Spalte, 

der es bald gelungen wäre, den ganzen Rücken zu durchreissen, denn ihr höch

ster Punct, die Jochhöhe, befindet sich schon bei 300 Klafter unter der Spitze 

des Radost nur noch 100 Klafter über der Thalsohle der Beczwa bei Roznau, 

während alle übrigen Sättel auf die doppelte Höhe ansteigen.

Die östlichsten Quellen des Odcrflusses durchlaufen ähnliche Spalten; es 

sind diess der Czeladnabach und die Ostrawitza. Ersterer durchreisst die Kette 

zwischen dem Kniehin und Smrkberg, letzterer durchbricht sie zwischen dem 

Smrkberg und der Lissa Hora.

Die Spalten des Czeladna- und Ostrawitzabaches greifen zurück auf den 

zweiten zu betrachtenden Höhenzug, den Hauptquellenslock des Beczwaflusses, 

dessen Knotenpuncte für die untere (Roznauer) und die obere (Karlowitzer) 

Beczwa in einer ziemlich kreisförmigen Kelle, welche sich von dem Kniehin- 

berge über den Bukowinaberg, Zimrnnaberg und Klailnataberg gegen den Wisoka- 

berg abzweigt. Zwischen den beiden letzteren Bergen liegt der tiefste Sat- 

telpunct der beiden Längenthäler des unteren Beczwabaches und des Biela- 

baches 120® und 160° unter den zuletzt genannten Höhen. Dieser Sattel ist 

der frequenteste Uebergangspunct von Wallachisch-Meseritsch und Roznau nach 

Jablunkau.



Vom Wisokaberge, dem Endpuncte der östlichen Quellen desBeczwaflusses, 

zieht sich eine im Mittel um 80 Klafter niedrigere Kette als der erste nördliche 

Hauptzug, die beiden Beczwa-Arme trennend, in der Richtung von St. 21— 23 gegen 

West-Südwest über den Kiwniatzky und Solanberg zum Lesthly- und Scherhowna

berge, an welchem sich wieder ein Knotenpunct findet, yon dem sich in der Rich

tung gegen St. 15— 17 ein kleinerer, und im Mittel um 50 Klafter niedrigerer Zug 

als die vorige zweite Hauptkette mit dem Heralky, Hazowsky dylli, Hlawatzky und 

Wrchhuraberg abzweigt, zwischen diesen beiden Ketten hat der Bistritzabach sich 

eingebettet. Die zweite Hauptkette, welche vom Scherhownaberge, weiter gegen 

den Zappberg, den Hrbowa und Krzizowiberg zieht, wird zwischen diesen beiden 

letzteren Höhen von der Querspalte der Wsetiner-Beczwa durchrissen. In die 

fernere Verlängerung der Kette fallen roch der Huminetzberg, die Höhe der 

Ruine Lukow im Nordosten von Freistadtl, der Mlatzowerwald, und am rechten 

Ufer der March, zwischen Napngedl und Tlumatsehau, das Marsgebirge.

Der dritte Höhenzug, der noch zu betrachten ist, von dem der nördliche 

Abfall in das zu beschreibende Termin gehört, findet ebenfalls seinen Ausgangs- 

punct im Wisokaberge (537 Klafter), lind die Kette beschreibt fast ebenso gegen 

den Trojaczka, Kindarowna und den Jnwornik nad minarzikem, wo er den zweiten 

Culminationspunct mit 561 Klafter findet, eine ähnliche Curve, wie die kleine 

Kette zwischen dem-Wisoka und Kniehinberge.

Von der Höhe des Jawornik nad minarzikem ist die Streichungslinie dieses 

Zuges ziemlich constant nach St. 15 mit den Höhenpuncten des Stoleczniberges 

Markittaberges, Strklawaberges. Radischow und Swiradowberges; zwischen diesen 

beiden letzteren Puncten ist der Höhenzug von dem Senitzabache in der tiefen 

verlängerten Querspalte des Beczwaflusses zwischen Lizina und Lidetzko durch- 

rissen. Vom Swiradowberge, wo der Höhenzug mein Aufnahmsgebiet verlässt, 

zieht er sich noch in glciclihleihender Richtung mit den Culminationspuncten 

Dubrowa und Komeneeherg gegen Ungarisch-Hradisch.
Die mittlere Erhebung der drei beschriebenen Hauptzüge ist: fiir den 

nördlichsten, den Hauptwall gegen das bestandene tertiäre Meer, 480 Klafter, 

für den mittleren Hauptzug 400 Klafter, für seinen Nebenzug, welcher sich vom 

Scherhownaberge abzweigt, 350 Klftr.; und endlich für den dritten südlichen 

Zug beträgt die mittlere Erhebung 440 Klafter.

Diese drei Höhenzüge sind durchaus die Träger mächtiger Waldungen. 

Der Charakter des zwischenliegenden Landes ist ein hoch wellenförmiger und 

die mittlere Erhebung desselben bleibt noch gegen die begränzenden Züge um 

100 bis 150 Klafter zurück.

Zum Belege des hier Gesagten mögen nun die in dieses Terrain entfallenden 

Messungen im Anschlüsse folgen.

Bemerkungen zu dem Höhenverze ichn isse .  SämmtlicheBarometer

messungen wurden mit einem Gerässbarometer nach For t in  mit fixem Tubus 

ausgeführt. Der Barometer, angefertigt von Herrn K ape l l e r  in Wien, hatte

die Correctionsformel —  — , wo® =  b'— b die Differenz zwischen dem Barometer-
c

stande zu der Zeit und nn dem Orte, wo der Nullpunct der Scalatheilung am 

Barometer bestimmt wurde (fiir das in Rede stehende Barometer ist derselbe mit 

332 472 P. Linien bestimmt worden) und dem jedesmal abgelesenen Baro

meterstande, c aber =-^- das Verhältniss zwischen dem Radius des Rohres und K
dem Radius des Gefasses bedeutet, nach welchem jede Ablesung noch vor der 

Reduction auf 0° Temperatur corrigirt werden musste.
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Als Vergleichsstation ward Olmütz gewählt, wo an der Sternwarte des 

Herrn Prälaten Eduard Ritter von U nkh rech tsbe rg  Herr Julius Schm id t  

mehrstündige Ablesungen, im Durchschnitte 8— 10 des Tages, macht.

Diese Ablesungen sind für die vorliegenden Messungen um so werthvoller, 

als sich aus denselben der tägliche Gang des Luftdrucks vollkommen erkennen 

lässt, wenngleich derselbe auch nicht zu festgesetzten Stunden und in gleichen 

Intervallen beobachtet wird.
Ich war daher in der Lage, durch die vieleu Correspondenzbeobachtungen 

so manche unsichere Interpolation zu ersparen. Für das in Rede stehende Gebiet 

hätte auch als näherliegende Correspondenzstation Neutitschein gewählt werden 

können. Ich zog es aber vor meine Messungen auf Olmütz zu beziehen, obgleich 

mein äusserster Punct im Osten der Aufnahme, das Solaika Jägerhaus im Hoch

wald, 11 Meilen, und mein nächster im Westen der Aufnahme liegende Punct 

Prerau noch 2ya Meilen entfernt lag, weil die Seehöhe dieses Correspon- 

denzortes durch die neuesten Arbeiten des Herrn J. Schm id t  *) und unter 

Mitwirkung des Festungscommandos, durch ein Nivellement mit dem Olmützer 

Rahnhof in Verbindung gebracht wurden, wodurch die Seehöhe im Anschluss 

mit anderen Arbeiten unmittelbar von der Uhrzeigeraxe des Stephansthurmes in 
Wien abgeleitet ist. Es stellte sich heraus, dass die neuere Bestimmung die 

Station um 11-13 Klafter höher stellte, als die alte; ähnlich wie diess bei der 

neueren Bestimmung der Seehöhe der Prager Sternwarte der Fall war a).

Nach den jetzigen Ermittelungen beträgt nun die Seehöhe des Normalbaro

meters, welches im Observatorium der Sternwarte im Garten des Hauses Nr. 5 

in Olmütz aufgestellt ist, 114 7 Toisen =  117 87 W. Klftr.
Die Seehöhe des gewöhnlichen Observationsbarometers, welcher im Arbeits

zimmer des Herrn Schm id t  im 1. Stock des Hauses Nr. 5 sich befindet, ist 

117 5 Toisen =  120 74 W. Klftr.

Die Vergleichungen meines Barometers mit den beiden der Olmützer 

Sternwarte, ergaben nach der Reduction der abgelesenen Barometerstände auf 0° 

Temperatur folgende Differenz.

a. Gegen das Zimmcrbarometcr. 

0-06+

+

+

+

+

-f
+

0-00 
0-24 
0-29 
0-21 
0-20 
0 23 

0 1 5

Mittel =  0-17

b. Gegen das Normalbarometer.

+ 0-04
—  0 0 5
—  0-02 
—  0-05

Mittel =  —  0-02

Um diese Abweichungen wurden meine Barorneterinessungen corrigirt. 

Diese corrigirten und bereits auf 0° Temperatur reducirten Barometerstände, so 

wie der auf meine Beobachtungszeit (wenn diess nothwendig war) interpolirte 

Luftdruck von Olmütz sind mit den auf diese Zeit sich beziehenden Temperaturen 

als Rechnungselemente dem nachfolgenden Höhenverzeichnisse beigegeben.

Die Rechnung wurde nach der bekannten Gauss'schen Formel für Baro

metermessungen mit Benutzung der S ta mp fe r’sclien Tafeln, welche die Höhen 

in Wiener Klaftern geben , durchgefiihrt.

')  In den geographischen Mittheilungen von Dr. Pe t er  mann.  XII. Heft. 1857.
2)  Böhm ,  Dr. J. G. lieber die Seehöhe von Prag. Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie 

der Wissenschaften. 22 Bd. 3. Heft, S. 629.
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Die Anordnung der Messungen in diesein Verzeichnisse ist diessmal gruppen

weise, so wie ich sie bereits in meinem Aufsatze über die geologischen Verhält

nisse der Umgebungen Gasteins, mit den die Gasteineraxe umschliessenden 

Höhen versucht habe.

In diese Gruppen sind diejenigen mit eingeschlossen, die ich durch die 

Güte des Herrn Sectionsrathes S t re f f l eu r  aus den Katastralprotokollen 

empfangen habe, die auch schon grösstentheils in Herrn Senoner ’s Zusammen

stellung der Höbenmessungen in Mähren und Schlesien im 3. Bande, 1852, 2 Heft, 

Seite 115 dieses Jahrbuches aufgenommen sind. Ausserdem sind auch diejenigen 

Messungen am Nordabfall des grossen Karpathenzuges im Teschner Kreise, 

welche innerhalb der Begränzung dieser Gruppen fallen und von Herrn Professor 

Koristka für den Werner-Verein ausgeführt und bereits in dem 7. Bande, 2. Heft, 

Seite 279 dieses Jahrbuches publicirt worden sind, mit einbezogen.

In dem Gebiete östlich von der Kaiser Ferdinands-Nordbahn, innerhalb der 

bereits bekannten Gränze meines Begehungsbezirkes, entfallen 189 verschiedene 

Puncte, welche durch 242 Barometerablesungen gemessen sind.

Von der Katastralvermessuug liegen 82 trigonometrisch bestimmte Puncte 

und von Herrn Professor Kor is tka  12 ebenfalls durch Winkelmessungen 

bestimmte Höhen vor; also im Ganzen 283. Durch das Zusammenfallen von 

Winkelmessungen und Barometermessungen auf einem und demselben Puncte 

reduciren sie sich auf 280.

Da diese Anzahl auf ein Terrain von circa 40 Quadratmeilen sich vertheilt, 

entfallen pr. Quadratmeile die Höhenpositionen von 7 Puncten.

Verzeichnis» der Gruppen.

F. G r u p p e  des S w i n e t z b e r g e s  (286 Klafter).

Orientirung: Generalslabs-Karte Nr. 10. Südwestlich von Neutitschein, ost-nord

östlich von Weisskirch.

Begränzung: Neutitschein, Hotzendoifer Strasse bis Wallachisch-Meseritsch, der 

Beczwafluss bis Weisskirch, die Eisenbahn bis Deutsch-Jassnik, Barns

dorf, Neutitschein.

II. G r u p p e  des G r o s s - J a w o r n i k s  (482 Klafter).

Orientirung: Generalstabs-Karte Nr. 10. Nördlich von Roznau, südöstlich von 

Neutitschein.

Begränzung: Neutitschein, Stramberg, Frankstadt, Roznau, Wallach.-Meseritsch, 

die Hotzendorfer Strasse bis Neutitschein.

III. G r u p p e  des K n i e h i n b c r g e s  (660 Klafter).

Orientirung: Generalstabs-Karte Nr. 10 und 11. Südöstlich von Frankstadt, nord

östlich von Roznau.

Begränzung: Roznau, Frankstadt, Ostrawitz, der Ostrawitzer- und Bilabach bis 

auf den Sattel, Ober-Beczwa, Roznau.

IV. G r u p p e  des W i s o k a b e r g c s  (537 Klafter).

Orientirung: Generalstabs-Karte Nr. 10 und 11. Südöstlich von Ober-Beczwa, 

nordöstlich von Karlowitz.

Begränzung: Mündung des Solanbaches zwischen Roznau und Ober-Beczwa, 

Beczwabach bis auf den Sattel, Bila- und Czernabacb, Sulowberg, Gränze 

gegen Ungarn bis zur Strasse am Sattel von Dupatzka, Karlowitz, Strasse 

über den Solanberg, Mündung des Solanbaches in die Beczwa.

K. k. geologische ReichsaaaU ll. 9. Ja luguug  1856. I. 4
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V. G r u p p e  des J a w o r n i k  nad m i n a r z i k e m  (561 Klafter).

Orientirung: Generalstabs-Karte Np. 10, 11 und IS. Südlich von Karlowitz an 

der ungarischen Grenze.

Begränzung: Karlowitz, oberer Beczwafluss bis auf den Sattel von Dupatzka an der 

ungarischen Gränze; diese Gränze bis zum Makittaberg, Senitz, Ober-Litsch, 

der Senitzabach bis an die Mündung in den Beczwafluss und dieser Fluss bis 
Karlowitz.

VI. G r u p p e  des S c h e r h o w n a b e r g e s  (419 Klafter).

Orientirung: Generalstabs - Karte Nr. 10 und 11. Süd-südöstlich von Roznau, 

ost-nordöstlich von Wsetin.

Begränzung: Karlowitz, Strasse über den Solanberg, Mündung des Solanbaches 

in den Beczwabach, Roznau, Wallachisch-Meseritsch, Wsetin, Hallenkau, 

Karlowitz.

VII. G r u p p e  des H u m i n e t z b e r g e s  (396 Klafter).

Orientirung: Generalstabs-Karte Nr. 10 und 15. West-süd westlich von W'setin, 

nördlich von Wisowitz.

Begränzung: Wsetin, Lippthal, Jassena, Wisowitz, Lippa, Sluschowitz, Kaschawa, 

Drschkowa, die Strasse gegen Hostialkow, Ratiborzbach bis zur Mündung in 

den Beczwafluss, Wsetin.

VIII. G r u p p e  des J a w o r n i k  ke l sk y  (432 Klafter).

Orientirung: Generalstabs-Karte Nr. 10 und IS. Oestlich von Bystrzitz, südlich von 

Weisskirch.

Begränzung: Sluschowitz im Drzewnicabache, Kaschawa, Drschkowa, Hostialkow, 

Mündung des Ratiborzbaches, die Beczwa bis Wallachisch-Meseritsch, die 

Strasse Yon Wallach.-Meseritsch über Branek, Lautzka nach Bystritz und 

Holleschau, die Strasse von Holleschau über Freistadtl, Gross-Lukowetz und 

Hrobitz nach Sluschowitz.

IX. G r u p p e  des M a l e n ik b c r g e s  (243 Klafter).

Orientirung: Generalstabs-Karte Nr. 9 und 10. Ost-südöstlich von Leipnik, süd

westlich von Weisskirch.

Begränzung: Bystrzitz, die Strasse über Lautzka und Branek nach Wallachisch- 

Meseritsch, der Beczwafluss bis Prerau, Moschtienitz, Drzewahostitz, 

Bystrzitz.

X. G r u p p e  des H e l l y k o p e t z  (187 Klafter).

Orientirung: Generalstabs-Karte Nr. 9, 10 und IS . Süd-südöstlich von Prerau, 

östlich von Kojetein.

Begränzung: Rusowabach von Holleschau bis zur Mündung, Kremsier, Kojetein, 

Chropin, Moschtienitz, Drzewohostitz, Bystrzitz, die Strasse von Bystrzitz bis 

Holleschau.

XI. G r u p p e  des V o r d e r b e r g e s  im M l a t z o w e r w a l d  (219 Klafter).

Orientirung: Generalstabs-Karte Nr. 14 und IS. Nord-nordwestlich von Zlin, 

südwestlich von Freistadtl.

Begränzung: Holleschau, Rusowabach bis in die March, dieser Fluss bis zur 

Mündung des Drzewnicaflusses, dieser Fluss aufwärts bis Sluschowitz, die 

Strasse von Sluschowitz über Hrobitz, Gross-Lukowetz und Freistadtl nach 

Holleschau.
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I. Gruppe des S winetzberges.

a) Th a l p un c te .

i Neutitschein, Pfarrkirchlhurm. . A Kat. 156-25
2 Jägerhaus im Domaratzwalde an

der Strasse zwischen Hotzen-

dorf u. W.-Meseritsch............. O W olf 25. S. 2 30 1 2 0 5-9 327-20 331 • 83 61-87 182-61
3 Hustopetsch a. d. Beczwa........... O 19. „ 21 30 11-2 11-0 325-17 327-38 23-43 14417
4 Skalilzka, SO. v. Weisskirch . . . o 20. 0. 23 13-9 11-5 328-00 329-25 1711 137-85
a Austy, SO. v. Weisskirch........... o 26. S. 1 11 -3 13-0 330-00 330-82 11-21 131-95
6 An der Brücke bei d.BadTöplitz,

SSO. v. Weisskirch.................. o »  » 0 1 3 0 12-0 330-42 331-00 7-83 127-541,
7 Teich am Grunde d. Gevatter-

loches, SSO. v. Weisskirch . . o 23 15 10-0 11-0 330-63 33117 7-24 127-982)
8 Weisskirch, Gasthaus b. Stern

o 18 j. 18-0 16-8 326-38 328 19 2-54

detto detto o 19. „ 18 . . 12-9 10-0 325-67 327 15 2-03

detto delto o 26. „ 19 15 4-0 2-6 330-11 331-55 18-51

detto detto o 19. 0. 20 , , 10-7 8 0 328 06 329-16 14-81
detto dctto o 20. „ 20 , . 11-4 7-5 328-16 329-65 19-90
delto detto o 21. „ 21 15 12-6 7-6 327-53 328-90 18-33 ...........

(Mittel aus 6 Messungen)......... 136-02
9 Weisskirch, Nordende, Bahnhof. < 139-33

10 Wasserscheide bei Böllen........... o 154-00
11 Pohl, Eisenbahnstalion............... o Streffl. 143-08
13 Deulsch-Jassnik a. d. Bahn . . . . o 139-03
13 Kriegshübl bei Bärnsdorf, W . v.

A Kat 186-12

b )  H ö h c n p u n c t c .

14 Swinelzbcrg SSW. v. Neulitsch. A 285-99

15 A 285-24

16 Jassenilz, Nordende, N. v. Mes-

o Wolf 25. S. 3 4.”» 1 2 0 5-7 327-90 331-61 49-40 170-14

17 Gevaltcrluch a. d. Waldkuppe,
SO. r. Weisskirch.................... o 26. „ 23 30 1 4 0 11-4 327 98 331-11 42-58 163-32

18 Antonicapelle.ONO. v.Weisskirch o 19 0. 22 12-5 12-0 326-34 329-25 39-60 160-34

i 9 Hrnnitzkv-KoDClz. ONO. v. A Kat. 195-20

20 Isolirte Felsenkuppe, WNW. v.

Hranitzky-Kopetz.................... o Kor. 171-50

21 Felsenkuppc, NO. am Hranitzky-

< 187-07

22 Huchster Punct d. Strasse zwiseh.
Weisskirch u. Bällen............ < 168-95

93 Polilberg, NO. v. Weisskirch . . . i\ Kat. 191-30

24 Wisoki-Strazberg, SW. v. Alt-
titschein.............................. A 19012

*) 0-8 Klafter über flem Flusse. 
2) l  Klafter über dem Teiche.

4*
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11. Gruppe d. Gross-Jawornik

a) Th a 1 pun  c t e.

1 Mühle hei Tannendorf, W. bei
Stramberg..........................

Beim Kreuz a. d. Wasserscheide 
zw. Frankstadt u. Roznau.. .

3 An d. Mündung d. Hlubokybach 
in d. Bcezwafluss.............

detto detto 

(M itte l).......... .......................
4 Koznau, Kaffeehaus, 1. Stock . . .

Wolf

ß

9

10

11
12

13

14

(Mittel aus 10 Messungen . . ,  
Slritescha. d. Mündung d.Maret- 

kowybachcs in d. Beczwa, W

v. Roznau.................................
Zaschau a. d. Strasse, 0. v. Me-

seritsch.....................................
Theilungspunct d. beid. Beczwa

arme bei AV.-Mescritsch.........
W.-Mescritsch, Gasthaus b. Adler

1. Stock.................................
detto detto

detto detto

detto detto
detto detto
detto delto
detto detto

(Mittel aus 7 Messungen) . . .  
W.-Meseritsch, Kirche, Basis.

b) Höhcnpun c te .

Gross-Jawornik, SW. v. Frank

stadt ..........................................
Drobnikshof; NNW. v. Roznau ..  

Ziihrzy, nördl. Ende, WNW. v.
Itoznau...................................

Zaschau, Kirche, Basis, ONO. v.
W.-Mcseritsch..........................

Jehlenicznn, Badhaus, NNO. v

W.-Meseritsch..........................
Iluschlinberg, NO. v. W.-Mese- 

rilsch.....................................

18. 0.

22. S.

25.

Wolf 20. S.

21. „

22.
91

23. 
25. 

28. 
29. .

Wolf 28. S. 

20 . *  

27. „

19. „
n n

7) f*

20. „
» »

2 7 .  „  ■

28- „

19 12-0

9-7

15 7
4 

16 
16 
11 
11
5
8 

16 
12-

I ..

Cat.

Wolf

»

Cat.

Wolf

Cat.

25. S.

17-5

4-0

14-0

12-5
14-0

11-0
2-0

12-3

110
1 2 0

8-0

9 0

•4

6 -

2-
8-
8-
8-

12-

2-
6-

17-
8-6

9-4

10-0

30 110

18 5

7-2

10-0

11-2 

11 -2 
9 0  

4-8 
7-4 

9-0 
9 0

7-4

6-4

6-2

323-12

315-28

321

3 2 7 '

325

324
323

323 
322 

322 •
324 
.127 • 

322 

321 •

325 12 

328-10 

328-10

323-78
323-42

324-91

327
328 

327
326

•14
■88
•12
•80

323 15 

326-90

324-00

330 00

328-38

328-40

332-69

93 03

197-40

88-44

74-71

331-76 
330-60 
330-00
329-30 

328-50 
328-47
330-95
332-75 

328-72 
327-80

84-56
79-31
82-72
84-47 

8 6 1 4  

87-5" 
9101  
75-97 
82-04

85-41

213-77

300-14

200-88

329 20 

331 ■ :i6

330-79

327-30

327 • 1
328 06
331-00 

331-50 

330-78 
330-40

57 16

43-88

36-35

48-26 
51-24 

42-74 

51-51 
35-09 
49 16 

47-35

204-23

177-90

164-62

157-09

166- 8 
161-13

332-36

332-22

...........1482-00

123 -20 243 -94

70-83

331-92 106-05

191-57

183-70

226-79

393-14

<) Cori-pspoiulpnzbeobaplitung am Normalbarometcr der Olinülzcr Sternwarte.
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16 Höhe W. bei Murk, SSO. v. Nen-
titschein..................................... A Kat. 223-63

17 Holiwakberg, 0 . v. Neutitschein. A 250-96
18 Stramberg, llaus d. Hrn. Raschka,

1. Stock..................................... O Wolf 18. 0. 19 1 2 0 8 0 323 12 320 00 93-03 213-77
19 Czerweny Kamenberg. NW. v.

Frankstadt................................. A K it 363 - 68

III. Gruppe d. Knieliiriberges.

a )  T h a l p u n c t e .

1 Czcladnahach,an seiner Theilung,
W. b. d. Podolanky-Jägerhaus O Wolf 1- „ 24 11-7 1 4 0 316 43 330 90 200-35 321-04

2 Czcladna, unterste Häuser a. d.

Mündung in d. Ostrawitzthal . < Kov. 186-51
3 Ostrawitzfluss unter d. Brücke

v Ostrawitz............................... o 200•50
4 Oslrawitz, K irche ........................ <

»
211-05

5 Ostrawitzfluss a. d. Mündung d.
w

lizezizabaches.......................... o 227-70
6 An d. Vereinigung d. Czerna- u.

W

Bielabaches z. Ostrawitzfluss . o 264 10
7 Rielahnch an seiner Verzweigung,

9t

NW. v. Solaika-Jägerhaus . . . o Wolf i. „ 4 14 K 16-0 316-36 330-43 197 17 317-91
8 Beczwafluss, N. v. Okrulanka,

SO. v. Ober-Beczwa............... o » 30. S. 23 10-3 13-5 317-73 330-40 174 38 295-12
9 Ober - Beczwa, Kirche, SO. v.

Iloznau....................................... o 23. „ 2 30 5-0 2-8 320-47 331-70 149-93 267-80-
10 Kniehinabach bei Krsslcny, N. v.

Oher-Beczwa............................. o ff r> w 1 4 0 9-2 317 24 331-62 192-7Ü 310-62
11 Solanbach an seiner Mündung in

d. Beczwabach.......................... o 9> w r* 23 4-4 9 0 322-42 331-70 123-40 241-27

& JH öh enp unc tc .

12 Knichinherg, SO. v. Frankstadt. A Kat. 660 - 30

13 Bergkuppe, SW. v. d. Kirche zu
Ostrawitz................................... < Kor. 321-98

14 Anhöhe zwisch.Czeladna u. Ostra-
W'ilz ................................................................ , . . A 232•96

1 " . Jaworzinkaberg an d.SSO.-Enilc
d. Ostrawitzbacbes. . . . . . . . . A 436-52

16 Kladnatabg., ONO. v. Ob.-Beczwa A
9f

481 48

17 Lhotaczka, Sattel zwisch. Klad-
rr

nata u. Roznowskyhcrg........... O Wolf 1 .  0 . 2 1 3 0 171 308-86 330-68 308-94 429-68
18 Satte) zwisch. d. Czerwenecz u.

d. Bukowinaberg, NNO. v.Ob.-
Beczwa...................................... O y> 30. S. 24 30 10 7 14-4 315•00 330-3« 212-83 333-57

19 Schafferhof im Norziczywald 7,w.
[’odstupni ii. Knichina............. O 99 »  9f 2 15 12- S IS O 309-00 330-39 301■ 17

detto detto O 1 .  0 . 1 0 , , 9-5 . 9-(' 309-44 331 - IC 298-70
(M itte l).......................................... 299-97 420-71

20 Sattelv zwisch. d. Bukowinaberg

u. Certuw-Mlin, NNO. v. Ob.-

O W olf i .  „ 23 9-0 12-3 297-81 330-98 468-30 589-04
21 Sattel zwisch. Certuw-Mlin u.

Megurka, NNO. v. Ob.-Beczwa o 99 9* 9* 23 IS 10-9 12-5 300-39 330-94 431-55 552-29
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22 Certuw-Mlin, SW. bei d. Knie-

hinberg, NNO. r. Ob.-Beczwa o Wolf 1. 0. 22 45 7-9 12 0 294-64 331-00 513-15 633-89
23 Sattel zwisch. Okruly u. Certuw-

Mlin, N. v. Ob.-Beczwa........... o »> n 22 10 0 11-5 301-51 331-12 415-60 536-34
24 Skalikowaloukaberg-, ONO. v

a Kat. 496-07
2ö Radoschtbßrg, NO. v. Roznau .. A 529-70
26 Kanibcrg, NNO. v. Roznau......... o Wolf 22. S. S 15 7-3 9 0 310 80 328-39 241-20 361-94
27 Sattel zwiscb. d. Kaniberg u. d.

o »» 5 30 7 3 9 0 312-27 328-46 221-40 342-14

IV. G ruppe d .W isokaberges .

a) T h a l p u n c t e .

1 o 29. S. 3 14 0 1 4 0 317 46 328•22 150-20

n tr o n
30. „ 19 12-0 10 9 318-93 330-15 154-02

» » o » 2. 0. 20 45 1 3 0 H O 319-43 330-62 153-71

n » o 3. „ 21 10-8 11-0 319-42 330-56 151 43

n » o n 4 1 6 0 16-0 319 07 329-80 150-33

n » o ft 4. „ 20 30 10-2 11-0 319-06 329-85 147-67!...........
151-14 271•74

2 Gczerasee, N. v. Karlowitz......... o Wolf 29. S. 2 12-5 14-0 312-78 328 18 215-70 336 44
3 Kreuz and. Strasse über d. Sattel

ain Solanberg, NW. v. Karlowitz o y> n 1 11-4 13-4 306 13 328-10 309-56 430-30
detto dctto o n 23. „ 4 45 1-5 7 3 308-71 331 90 311 63 429-50

(M itte l)......................................... 429-99
4 Sattel zwisch. d. Beczwa- u. Biela-

bae.h, OSO. v. Ob.-Beczwa . . . o W olf 2. 0 3 1 2 0 17-5 312-47 330 00 246-68 367-42
5 Hensluwce, Wirthshaus an der

Strasse v. Karlowitz nach Du-

patzka in Ungarn, NO. v. Kar-

lowitz.......................................... o T» 5 30 12 0 16 0 316-77 329-98 183-90 304-64
6 Adamikowy, amBeczwabach, NO.

o n 6 30 10-3 1 5 0 317-88 330-05 168-20 288-94

b j  Hö h enpunc  te.

7 Wisokaberg, NO. v. Karlowitz . . A Kat. 537-52
8 Solaika, Jägcrhaus.SSO. y. Fried-

o Wolf 1. „ 4 30 1 2 0 15-5 31112 330-39 270-38:391 ■ 12
9 Siilowberg, SSO. v. Friedland . . A Kat. 494-81

10 Gonetschnaberg, SSO. v. Friedld. A 454 57
11 Robekbcrg, SSO, v. Friedland . . A

»9
453 - 03

12 Trojatzkaberg, ONO. v. Karlowitz A
»

499-97
13 Milanjowaberg, ONO. v. „ A

V
W 443-44

14 Höhe südl. bei Pod Beneskau,

OSO. v. Ob.-Beczwa................ O Wolf 2. 0. 4 30 1 1 0 17-0 303-00 329-94 374-74 495-48
15 Janiczkowa Henesska, NNO. v.

Karlowitz................................... o « 1 1 1 0 15-8 305-88 330-12 342 66 463-40
16 Osslowaberg, N. r . Karlow itz.. . o n n 24 30 11-0 1 5 0 310-86 330-24 271-20 391-94
17 Sattel zwisch. d. Osslowaberg u.

d. Kiwniaczky, N. v. Karlowitz o » 30, S. 22 8-1 12-!l 306-43 330-39 333-60 454-34
18 Kiwniaczkj berg,S.v. Ob.-Beczwa o 23. „ 3 45 2 0 7-7 307 15 331-78 418-68 536-55 2'

*) Correspondcnzbeobachtung am Normalbarometer
2) 4 Klafler sind zu addiren, Corrospondenzbcobachtung um Normalbaromeler
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19

20

Sattel zwisch. d. Solan- u. Kiw-
niaezkyberg...............................

Solanberg, NW. v. Ob.-Beczwa .

Y. Gruppe d. Jawornik nad 

minarzikem. 

a )  Th a l p u n c t e .

o
A

Wulf 23. S. 4 IS 3 0 7-5 309-22 331-82 304 77 422-64
451-02

1

2

3

4

Sagemühle in Podjaty, bei Pis- 
nawa Paseky, SO. v.Karlowitz 

Sagemühle im Stanownicabach,

S. v. Karlow itz........................
An d. Mündung d. Stanownica-

baches in d. Bcczwafluss.........
An d. Mündung d. Wranzabaches 

in d. Beczwafluss bei Neu-

O

O

o

o

o
o

o

Wolf

»

99

3. 0.

99 99 

99 99

4. „

99 9i 

99 99

22

1

2

?,?

30

30

30

45

120 

12-7 

14 2

15-2

16-7 
18-0

17-7

12 0 

160  

17-4

IS 0

17-0
18-0

18-5

315-49

317-50

320-48

321-49

322-01
323-30

324-00

330 40 

330 10 

330-16

329 69

206-00 

175-68 

135 24

114-06

326 74 

296-42 

255-98

234-80

5

6 
7

Kirche v. Hallenkau, OSO. v.

Howiessv, SO. v. Wsetin.............
An d. Brücke bei Johannowa, 

SSO. v. W setin ........................

99

79

23
1

1

329-48
329-32

329-00

104-68
84-64

68-70

225-42
205-38

189 44

1) H öhe npu nc t e .

8 Jawornik nad minarzikem, S. v.
A Kat.

Wolf

560-89

9 Sattel bei Na Przolop, SSO. v.

O
A

3. . 24 10-0 150 367-62 330-30 31814 438-88

Kl Lemest-hnaberg, 0. r. Karlowitz. 

Kanjiberg, SW. v. „ 
Stoleczniberg,SSW. v. Karlowitz,

OSO. v. Hallenkau ..................
Kiczera czerinanskaberg, OSO. v.

Halleokau.................................
Racliowetzberg, SW.v.Hallenkau 
Makittaberg, S. v. „ 
Strklawabcrg, SW. v. „ 

Mikolczaberg hei Senitz, SO. v.

Kat. 480 06

11 A 389-68

12
A 503-68

13
A 463-88

U
IS

A 408-18

A 484 14

Iß A 418-89

17
A 354-41

18 Radischowberg, SO. v. Pollanka, 

S. v. Howiessv.......................... A 366-78

l l) (S
” 372-37

iO Filkaberg, 0. v. Pollanka, S. v.
A 308-51

VI. Gruppe d. Scherhowona- 

berges. 

a)  T ha l p u n c t e .

1 Mündung d. Jassenitzabaches, S.
o W olf 4. „ 2 30 18-0 19-0

9-0
324-41
324-49

328-30
329-30

61-85

detto detto 
(Mittel von 2 Messungen...........

64-83
63-34

99 99
183-58

2 Beczwafluss bei Johannowa an d. 

Brücke, SSO. v. Wsetin......... o Wolf 4- „ 1 55 17-7 18-5 324 00 329-00 68 70 189 44
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3 Beczwafluss bei Howiessy, SO. v.
Wsetin........................................ o Wolf 4. 0. 1 18-0 18-0 323-30 329-32 84-64 205-38

4 Ilallenkau, Kirche, OSO. v. Wsetin o ty 99 9> 23 30 16-7 170 322 01 329-48 104-68 225-42
5 Beczwafluss an d. Mündung d.

Wranzbaches bei Neu-Hro-
senknu ....................................... o 9t J> » 22 30 15-2 15-0 323-49 329-69 11--06 234-80

6 Wirthshaus in Hutisko, a. d. Tliei-
lungd.RoznauerStrasse gegen

Ob.-Beczwa u. Karlowitz . . . . o >» 23. S. 22 30 4-0 8-7 320-42 331-67 169-90 287-77*)

detto detto o 9t 29. , 23 30 1 6 0 12-3 317-46 327-96 146-67 267-41
277-59

7 Witsche, SW. v. R oznau ........... o Wolf 24. „ 6 5 0 7-2 327-10 332-78 74-61 192-481)
8 Gross-Bistrzitz, Kirche, SSW . v.

Roznau ...................................... o « » 3 45 8-0 9-3 324-60 332-90 110-82 268-69 *)
9 Bistrzitzbach a. d. Mündung d.

Rauczbachcs, S. v. Wallach.-
Mesei'itsc.h................................. o » • 7. 0. 5 11-0 9-0 323-88 328-10 57-30 178-04

10 Ilauzka, SO.-Ende, SSO. v. W.-
Meseritsch................................. c 99 99 V 5 30 9-5 8-5 328-14 321-27 93 09 213-83

11 .lassenitzabach an sein. Verzweig.
SSO. v. W.-Meseritsch, SW', v.

o n >9 » 22 8-7 10-0 321-96 329-21 98-12 218-86

!>) l l ö h e n p u u c t e .

12 Schorhownaberg, SSO. v. Roznau A 478-67

13 Ijeshlyberg, SO. v. Roznau......... o Wolf 23. S. 5 45 0-5 6 3 305-43 332-00 356-93 474-80 i)

14 Sattel zwisch. d. Leshly-u. Ra-

kowberg..................................... o » 19 Jt 5 15 1-5 7 1 308-48 331-94 315-14 433 01 ■)
15 Sattel zwisch. d. Scherhowna-u.

Heralkyberg, SSO. v. Roznau,
OSO. v. Gross-Bistrzitz......... o 24. „ i 45 8-0 9 7 312-30 333-28 288-57 406-44 i)

16 Heralkyberg, SSO. v. Roznau,
OSO v. Gross-Bistrzitz......... Q i 30 8-0 9-6 307-51 333-32 354-28 ........... i)

detto detto o
n
99

ft M 

V » 24 30 8-7 9-5 307-47 333-54 358-14 ........... ‘)
(Mittel aus 2 Messungen)........... 356-21 474-08!)

17 Sattel zwisch. Heralky- u. Ha-
zowskydilliberg, SO. v. Roznau,
0. v. Gross-Bistrzitz................ o Wulf 24. „ 23 45 5-2 9-1 313-84 333-66 267 05 384-92 <)

18 Hazowskydillibcrg, SSO. v. Roz ,

nau, ONO. v. Gross-Bistrzitz . A 369-20

19 Mcierhof am Hradiskoberg, SW.
bei Roznau . . .  ........................ o Wolf 28. „ 3 1 7 0 18-5 319-92 328-88 126-55 247-29

20 W;\penkal>erg, WSW. v. Roznau A Kat. 1 273-79

■21 Sattel W . bei d. Hlawatzkyberg,
SW. v. Roznau.......................... o Wolf 24. „ 5 15 5-2 8-3 321-70 332-79 147-49 205 -36 i)

‘12 Sattel N. v. Oslra-Wrch, SO. v.
Meseritsch. SW. v. Roznau . . . o 99 28. „ 24 16*C 18 1 316-52 329-40 182-21 302-95

23 Gross-Lhotta, SO. v. W.-Mese-

o 99 n » 23 15 16-1 171 314-62 329-55 211-33 332-07

24 Wrclihuni. SO. v. W.-Moserilsch A Kat. 362-85

2S Ostra-Wrch, SO. v. W.-Mese-

rilscli, SW. v. Roznau............. A 99 253-74

*) Correspondcnzbeubachtung am Normalbarometcr.
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26 Klenowberg, NO. v. Rauczka,
W SW . v. Gross-Bistrzitz . . . . O W olf 7. 0. 3 8-9 10-0 310-96 328-15 237-90 358-69

27 Satte] zwisch. Klenowberg n.

Czupiberg bei Mclina, NO. v.

Rauczka..................................... o 99 99 99 3 30 10-0 1 1 0 31414 328-35 195-98 316-72

28 Paleniskaberg, S. v. W.-Mese

ritsch .......................................... A Kat. 299-32

29 Sattel S. bei Rauczka ............... O Wolf 7- „ 6 IS 8-0 8 0 313-84 328-00 193-74 313-88

30 Satte] bei d. Bauernhöfe Duschna,

OSO. v. Rauczka...................... O 99 7. S. 2 30 9 0 1 2 0 312-10 328-69 299-55 350-29

31 Sattel im Jasscnitzerwalde, W.
beim Zappberge...................... O n 9t 99 1 30 8 0 11 7 31003 328-75 258-95 379-69

32 Zappberg, SO. v. W.—Meseritscb A Kat. 441-20

99 99 ff 39 O Wolf 9t 7t 1 11-5 6-0 305-59 328-85 322-32 443 06

33 Höhe im Jasscoitzcrwalde, S. v.

Zappberg, SSW. v. Roznau . . o 99 99 99 0 30 6-5 1 1 0 307 14 329-00 302-10 422-84

34 Bahinekberg, S. v. Roznau......... A K it 394-19

35 Oehmclowberg, 0 . v. Wsetin . . . A 363-93

36 Lisniberg, SO. v. W setin ........... A
99

342-88

37 Hrbowaberg, N. v. Wsetin........... A
»

307-87

VII. G ruppe  des Huminetz-

berg-es.

a )  T h a l p u n c  te.

1 Wsetin, Bezirksamt, 1- S tock .. . O Wolf 5. 0. 19 30 13 7 15-0 321-93 328-00 84-26

99 ff V) 99 o w 99 T) 2 17-3 19-0 320-92 326-91 84-30

99 9t 9t 1» ■ o tt 6. „ 19 30 14-7 8-0 320-50 326-45 81-84 ................

99 9t tt 99 o 99 7- „ 20 14-7 8-0 322-55 329-30 92-19

99 9t t9 9t o 99 8- » 22 30 13-4 10-6 320-14 326-28 84-78

85-57 206-31
2 Wsetin, a. d. Brücke in d. unteren

S tadt.......................................... o Wolf 6. „ 21 45 15-0 12-0 322-11 326-20 56-71 177-45

3 Lippthal, Kirche, SW. v. Wsetin o n 99 99 44 1 5 0 1 7 0 31904 325-75 94-64 215-38

4 Sattel zwisch.Lippthalu.Wsche-
mina............................................ o 9t 99 9t 0 30 1 5 0 18-1 315-79 325-75 141-45 262-19

5 Wschemina, Kirche, N. v. Wiso-

w itz ............................................ o 8. „ 4 45 14-0 14-0 320-83 324-93 57-25 177-99

6 Sattel zwisch. Lipthalu.Jassena,
NNO. v. Wisowitz.................... o 9t 99 *9 1 36 1 2 0 13-5 31414 325-60 160-35 281-09

7 Wisowitz, Gasthaus am Platz,
1 Stock, , , , , ,  .«* . o 3 15-0 1 5 0 322-87 325-00 29-70

detto detto o 99 9t
n. „ 18 30 8-0 9-0 322 55 325-40 38-70

detto detto o 99 99 1 30 1 4 0 1 0 0 321-73 325-35 49-63 ..............................

39-34 160-08

8 Sluschowitz, NW. v. W isow itz.. o Wolf 12■ 99 22 45 9-8 11-2 328-58 330-65 27-75 148-49

9 Kaschawa, Kirche, NW. v. Wiso
witz ............................................ o 9t « „ 0 30 10-3 12-5 325-74 330-65 66-49 187-23

10 Wlczkowa, NO. v. Freystadtl. . . o » n »5 2 10-5 13-0 324-47 330-68 84-36 205-10

11 Drschkowa a. d. Mühle, NO. v.

Freystadtl................................. o 9t n tr 1 15 10-2 13-0 324-81 330-65 79-28 200-04

12 Hostialkow, Kirche, SSW. v. W.-
Meseritsch ................................. o 9) 6. „ 3 . , 16-5 1 6 0 320-02 325-48 76-93 197-67

13 Mündung d. Ratiborzbach. in d.
Beczwafl., S. v. W.-Meseritsch o 99 9t 99 4 30 1 6 1 15-5 322-03 325-60 50-00 170-74

Kt k. g<»ologif»eh<‘ ReichaanstaH IS5S. 9. Jahrgang. I.



3 4 Franz Foetterle.

z

L o c a l i t ä t :

M
e
th

o
d
e
 

d
e

r

M
e

s
s
u

n
g

A
u

to
r
it

ä
t

D a tum
Tomp  

L u f t  i. der

n n . 0

Lu ftd ruck  

in  P a r . L in .

H ieraus gefunden in  

W iener K laftern

&Det
H

| 
S

tu
n
d
e
 

j

4>

0
e

s

i

e
s ^
— CJ </) a

1 ^

a 
t. .2 

4) 3
a  «3

am

Stand-

panctc

an der 

S ta tion

den

H öhen

unter

schied

die

SeebÖhe

b) H ö h e n p u n c t e .

l i H u m i n e t z b e r g ,  W S W .  v .  W s e t i n ,

v . W i s o w i t z ......................................... A K a t . 3 9 6  * 0 8

IS Krzizowiberg, WNVY. v. Wsetin. A 351-33

Lß Sattel südl. beim Chlewyskiberg,
»

SW. v. Wsetin........................... O Wolf 6. 0. i 45 14-4 17-3 312-68 325-75 186-12 306-86

17 Kopcziwnabcrg, W. v. Lipthal,

O yy »  yy l 14-7 17-6 31109 325-70 208-80 329-54

18 Höbe südl. v. Wsehemina, SW.

o yy 8 .  „ 4 12 7 1 4 0 315-53 329-95 132-15 252-89

19 Prziskabcrg, NW. v. Wisowitz . . A Kat. 215-40

20 Nabarinamberg, 0. v. Kasch-,iwa,
NNW. v. W isow itz.................. A 289-10

VIII. G ruppe des Jawornik

»

kelskiberg.

a) T h a l p u n c t e .

1 ßcczwafl.a. d. Mündg. d Bistfiza-
baclies, S. v.W.-Meseritsch . . . O Wolf 27. S. 6 14-0 14-4 327-65 330-90 44-54 165-28

2 LWCzwafluss a. d. Mündung d.

Lauczkabaches, SW. bei W.-
Meseritsch................................. O 99 n » 21 , . 1 4 0 10-0 328 10 330-79 36-35 157-09

3 An d. Mühle bei Pohlitz, W SW .
v. W.-Meseritsch...................... O 26. „ 6 1 2 0 1 1 0 326-28 330-66 59-35 180-09

4 Lauczka, Schloss, S. v. Keltscb . O 22. 0. 3 15-3 15-0 318-79 325-50 94-27 215-01

!) Podoly,Nordende,SSO. v. Keltsch O 27. S. 3 . , 16-2 16-5 322-58 330-87 115-66 23G-40

6 Podhradny Lhotta, SSW. v.

Keltsch, NW. v. Raynochowitz O 15. 0. 4 30 15 0 16-5 325-03 331-21 85-44 206 18

7 RayViochowitz, Kirche, ONO. v.
Bistfzitz..................................... O 22. „ 4 15 13-3 13 5 318-46 325-85 102-78 223-52

8Steingut-Fabrik S. bei Rayno-

chowitz, 0. v. Bistfzitz........... O 9} 15. „ 3 45 15-6 16-5 323-51 331-25 107-70 228 44
<) Ohwalczow, OSO. v. Bistfzitz. . . O 99 99 yy 23 45 16-6 15*5 326-44 332-00 76-50 197-24

10 Mühle im Rudolphsthal, SO. v.
Bistfzitz..................................... O 99 yy yy 1 45 15-7 16-9 324-54 331-52 96-87 217-61

11 Bistfzitz, Gasthaus zur Krone,
1. Stock..................................... o 19 15 9-7 6-8 328-38 332-40 53-39

detto detto o yy yy n 
16. * 20 1 2 3 8-3 326 36 330-24 52-35

detto detto o J) 22. „ 19 30 12-7 10-0 322-36 326-15 52-03

detto detto o yy 23. „ 19 45 12-7 8-0 325-82 329-80 53-73
detto detto o 24. „ 19 38 10-6 9-5 328-53 332-35 51 11

(Mittel aus 5 Messungen)......... 52 • 52 173-26
12 Uilawskokirchc, SSW. v. Bis-

I f z i t z  ................................................................ o Wolf 15. 0. 20 30 120 8-0 327-98 332-34 58-42 179-16
13 Brusin am Uusawabache, S. v.

Bistfzitz ......................................................... o u .  „ 22 30 12-7 11-3 328-96 332-Ü4 49-63 170-37
14 liusowabach a. d. Mühle, S. v.

RoUalowitz ............................................... o >} 99 21 15 10-7 10-4 326-11 332-62 87-65 205-39
ir> Rnttaloivitz, Kirche...................... o 99 yy n 21 30 12-3 15-6 324-08 332-61 115-79 246-44

I I ) Husawabaeh bei Jankowitz, SSW.
v. Bistfzitz .................................................. o yy n 23 45 12-3 1 2 0 330-43 332-60 29-20 149-94

17 Hlinsko, Wirthshaus a. d. Strasse

zwisch. Bistfzitz u. Hollcschau o 1» n yy 4 45 9-5 12-5 329'28 332-24 39-69 160-43
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Holleschau, K irche ....................
Klein-Lukowetz, NW. von Frey

stadtl.......................................
Freystadtl, Gastli., Erdgeschoss

(Mittel au9 10 Messungen) 

Gross-Lukowetz, Kirche . .  

Hrobitz, 0. v. Freystadtl . .

b) H ö h c n p u n c t e .

Jawornik kelskiberg................
Sattel zwisch. Lauczka u. Ray-

nochowitz.................................

Jurikowberg bei Laase, SSO. v,
Kcltsch .....................................

Lase, Nordende, SSO. v. Keltsch 
Pisehkowaberg, SW. v. W.-Mese-

rilsch.....................................

Pisehkowaberg........................
Jägerhaus hei Policzna, SW . v.

W .-Mesoritsch......................

Drzezowiakuwberg, S. v.W.-Me-
seritsch.................................

Bludnaberg, SW. v. W.-Mese
ritsch .....................................

Sattel bei d. Wallachenhütte, 

OSO. v. Bistfzitz, S. v. Jawor

nik kelskiberge....................
Sattel zwischen Czerwena und 

U Drech Kainenuberg, OSO. v.
Bistfzitz.................................

Sattel bei Klein-Beczka, zwisch. 
Na Skali u. Holy-Wrch, SO. v.
Bistfzitz...................................

Kuzalekberg, NO. v. Freystadtl 

Sattel zwischen Drschkowa u.
Welzkowa, NO. v. Freystadtl . 

Ruine Lukow, NO. v. Freystadtl 
Ondreowskoberg, 0. v. Holleschaii 
Hölie im Lukowerwalde, 0 . v.

Holleschau.............................
Lessinaberg, ONO. v. Holleschau 
Hosteinberg, SO. v. Bistfzitz . . .  

Hostcinbcrg, Kirche, SO. r. Bis
tfzitz .....................................

detto detto
(Mittel aus 2 Messungen).. . .

Wolf 14. 0.

10. „

11. n

12. „
ft 9f

13. „

n n
14. ,

1 1 6 1 3 0

9-0

10-0
9-0

10-9

11-8 
11-0 
10-0 
12-0
9-0

11-0
9-0

332-04

329
324
324
325 
325 

325
327

328

329
329
330

332-25

332-55
326-45
327-68 
327-70 

327-50 
327-70 

330-00
330-90

331-90

332-00 
332-50

12. 10-7

9-7
12-5

11-9

326-98
023-27

330-78 

330 65

2-78

37-82

30-07

37-28
36-41 
33-98 
33-97 

33-44 
3102  
35-90

37-92 
29-84 
33-98 

51-48

100 02

Kat.

Wolf

Kal.
Wolf

Kat.

W olf

Kat.

Wolf

22. 30 13-5 14-5 313-02 325 70 178-92

27. S. 15-0

14-0

16-4

13-2

317-72

317-39

330-87

330-84

185 54 

186-55

21 45 14-7 11-6 324-80 330-81 82-23

15. 0.

23.

45

30

30

14-2

10-3

11-0

17 0

15-0

15-8

313 91

312-60

314-11

331-37

330-26

330-38
Kat.

Wolf

Kat.

Wolf
Kat.

n

Wolf

245-77

247 05

221-65

12. „
ff 19

10-0
9-5

13-0

13-0

321-33
318-85

330-67
330-74

127-52

162-78

14. 20 45 9-7 9-7 319-49 332-62 178-28

15.
23.

45 14-0
9-9

15-0

8-5
313-35

310-66

331-85
329-92

259-08
264-93
262-00

123-52

158-56

154-72

172-22
220-76

452-45

299-66

447-98
300-28

307-29
302-72

202-97

284-28

344-82

366-54

367-79

342-39
334-47

248-26
283-52
330-62

299-02
311-46
385-39

282-74

5 "
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43 Saite] südl. beim Hosleinberge,
SO. v. Bystfzitz........................ O W olf 23. 0. 1 14-9 16-5 317-06 331-70 205-01 325-75

IX. Gruppe d. Malenikberges.

a) T h a l p u n c t e .

1 Richlow, bei Bystfzitz, W ........... O M 16. „ 20 30 13-4 10 0 327-63 330-20 34-88 155-62
2 Drzcwohostitz, Kirche, Basis . . . A Kat. 130-98
3 Blasitzermühl, NW. v. Bystfzitz . o Wolf 21. * 5 . . 13-8 12-5 326-71 327-45 10-13 130-87
4 Mrlinek. östl. HSuser, N. r. Bys-

zitz .......................................................... o 22. „ 21 15 13-9 51-4 323-83 335-81 27-00 147-74

5 Wittenitz, NNO. v. Bystfzitz . . o 19 n 22 15 14-6 12-1 324-20 325-48 17-66 138-40
6Bischkowilz, „  „  „ o 99 « 33 45 15-8 13-7 323-70 325-30 22-28 143-02
7 Unter-Nietschitz, SO.v. Leipnik . o ” 21. * 1 16-8 13-0 326-41 327-87 20 21 140-95
8 Sobiechleb, SO. v. Leipnik......... o yj 9t 2 16-1 14-8 325-27 327-75 34-46 155-20
9 Schisma, NW. v. Bystfzitz......... o 99 ft 4 15-3 13-5 326-51 327-52 14-03 134-77

IO Domazelitz am Bache, WNW. r.

Bystfzitz ............................................ o ft 16- „ 23 45 15-7 15-0 330-05 329-98 —  1-04 119-74

11 Na (Tskich a. d. March, S. v.
Bochorz, W.v. Weschek, SSW.
v. Prerau ............................................ A Kat. 103-13

12 Prerau, Kirche, Basis ...................... A 113-41
13 Prerau, Gaslh. a. Platz, 1. Stock O Wolf 28. „ 29 10-4 5-3 332-52 332-54 + 0-10 120-84
14 Ossek, SO. v. Leipnik, Kirche,

Basis ............................... . . . A Kat. 116-78

15 Dorf Thein, SO. bei Leipnik .. . . O Wolf 16. „ 3 1 6 0 15-4 328-94 329-36 5-75 126-49

16 Keltsch am Jucliinaflus.se, a. d.
Altstadtmühle.......................... O 26. S. 3 14-5 1 3 5 327-71 330-61 39 62 160-36

17 .luehinafluss a. d. Babitzcrmühle,
SW. v. K c itsch ........................ O 9t 22. 0. 2 . . 1 5 0 1 5 0 321-74 325-32 50-02 170 76

18 Malhotitz, W. r. Keltsch............. O n 20. „ 4 15 13-1 13-B 326-48 329-18 37-01 157 75

b )  H ö h e npu nc t e .

10 Malcnikberg» 0. v. Leipnik......... A Kat. 243-05

20 Antoninkakreuz, SW . v. Weiss
kirch .......................................... O Wolf 21. „ 22 15 13-7 8-6 322-34 328-41 82-70 203-43

21 Zbraschau, S. v. Weisskirch. . . . O ft 19. „ 23 15 13-8 1 3 0 325-27 320-10 52-64 173 38

22 Walschowitz, nürdl. Ende, SSW.
W eisskirch............................... o 9t 21. „ 22 45 1 4 7 10-0 322-13 328-35 85-33 206-07

23 Parschowitz, südl. Ende, WNW.
v. Kcitsch................................. o *» 9t « 23 45 15-0 11-0 325-15 328-28 42-94 163-68

24 Oppatowitz, WNW. v. Keltsch . o 99 20. „ 5 11-9 12-9 325-67 320-25 48-90 169-64

25 ßozimnkberg, W. „ „ A Kat. 184-17

26 Die Windmühle bei Ob.-Tieschitz,
NW. v. Keltsch........................ o Wolf 26. S. 2 1 3 0 14-0 325-10 330-61 75-43 19617

27 Strazneberg hei Ob.-Tieschitz
NW. v Keltsch........................ A Kat. 208-36

28 Strazberg bei Chorin, ONO. v.

Keltsch...................................... A 195-63

29 Strazzeherg, W . hei W.-Mese
tt

ritsch .......................................... A 221-73

30 Sattel, OSO. v. Kcitsch, N. v.
9t

Branek........................................ O Wolf 9t n 4 45 12-3 12-5 324-53 330-50 82-66 203-40

31 Zapuschezeberg, SO. v. Keltsch. A 232-64

32 Stracziberg bei Kunowitz........... A 225-73

33 Wschcchowitz, SW. v. Keltsch. O Wolf 22. 0. 1 15 IK 6 14-6 320-41 325-30 68-60 189-34
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34 Ob.-Nietschitz, SO. v. Leipnik . . o Wolf 22. 0. 23 15-4 13 0 322-12 325-38 45-26 166-00
35 Ob.-Augezd, NNO. v. Bystrzitz. . 0 9t 0 30 16-6 14-4 320-60 325-28 65-70 186-44
36 Loukow, Kirche, NO. v. „ o ft 15. ” 5 30 14-6 15-0 325-84 331-25 74-54 195-28
37 Strasse am Stipceberge b. Lou

kow, NO. v. Bystrzitz............. A Kat. 192-45
38 Paleniaberg, NW. v. Bystrzitz . . A ' 165-08
39 /.ahonniberg, SO. v. Prerau . . . . A

ff
154-27

40 Blaseberg, 0. v. P rerau ............. A
tt

164-58
41 Pawlowitz, Kirche........................ O Wolf 16. „ 1 15‘5 15-6 326-82 329*50 37-09 157-83
42 Besuchow, N. v. Drzewohostiz . . O ff 21. „ 4 30 14-8 1 3 0 324-54 327-55 40-10 160-84
43 Kladnikberg, SSO. r. Leipnik . . A Kat. 183-62
44 Kladnik, d. Dorf, nördl. Ende,

S. v. Leipnik ........................... O W olf 21. „ 3 15 16-0 14-5 324-57 327-62 ,42-36 163-10
45 Hannaberg, S. v. Le ipn ik ........... A Kat. 186-05
46 Ruine Helfenstein......................... < Kof. 219-18
47 „ „ , die Terrasse

b. Leipnik 0 .............................. A Kat. 211-39

X. Gruppe d. Helly-Kopetz.

a ) T h a l p u n c t e .

1 Pruszinowitz, Kirche, SW. v.
Bystrzitz................................... O Wolf Ifi. „ 22 15 14-9 13-6 328-50 330-10 21-91 142-65

2 Tuczapp, N. v. Holleschau......... O JJ 24. „ 2 15 14-3 15-8 331 65 332-30 8-86 129-60
3 Borzenowitz, SW. v. Bystrzitz . . o 99 ff ff 2 45 13-6 10-6 330-92 332-35 19-45 140-19
4 Roschtin, SW . v. „ o 9t 99 ff 4 131 15-4 331-46 332-37 12-46 133-20
5 Kosteletz, nördl. Ende, SO. v.

Prerau....................................... o ff ff 99 4 45 12-0 15-0 330-47 332-39 26-08 146-82
6 Brzest, Kirche, Basis,S. r. Prerau A 102-25

b) H ö h e n p u n c t e .

7 Helly-Kopctz, SSO. v. Prerau . . A C I Ub 186-83
8 Sattel b. Karlowitz, WSW. v.

Bystrzitz................................... O W olf 24. „ 5 , , 11-B 1 4 0 327'96 332 39 60-11 180-85
9 Heranowa -Niewabcrg, SW. v.

Bystrzitz................................... A Kat. 185-35
10 Conglomerat-Kuppe, 0. bei Bi-

lawsko, S. v. Bystrzitz........... O Wolf 15. „ 21 30 12 7 9-5 324-73 332-30 102-41 22315
11 Ilegnyberg, südl. y .  Drzewohostiz A 164-79

XI. Gruppe d. Vordernberges

a )  T h a l p u n c t e .

1 Misloczowitz, S. r. Holleschau . . O Wolf 13- „ 23 45 12-5 1 1 0 331-89 331 87 -  0-31 120-43
%Misclikowitz, SSW.v. „ O 7» ff 2 15 12-6 1 2 0 331-04 331-86 11-11 131-85
3 Lecholitz, SSO. v. „ O 91 91 3 13 3 12; 0 331-18 331-89 9-69 130 43
4 Zieranowitz, d. Windmühle, Basis,

SO. v. Holleschau .................... A Kat. 125•91
5 Ratzkowa, SP. v. Holleschau . . . O Wolf ff  ff 4 # , 12-9 11-5 331-00 331-94 12-65 133-390Stipp, SO. v. Krcystadtl, a. d.

Strasse, wo sie den Bach durch-
schneidet................................... O y» 12. „ 20 45 10 0 10-0 328-63 330 54 25-55 146 29

7 Zlin, am Bache, a. d. Brückc
gegen M latzow ........................ O 99 13. „ 21 1» 1 0 0 9 8 331-51 331-94 5-80 129-54

8 Napagedl, Gasthaus, 1. Stock . . O ft 10. „ 1!) 13 0 7-4 326-26 325-40 — 11-61

n  w 1? • • O »  9* 23 13 0 1 0 0 326-88 325-86 — 13-84
-12-72 108-02
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b) H ö h e npu nc t c .

9 Vorderberg im Mlatzowcrwalde,

N. v. Z lin ................................... r\ Kat. 219-20
1 0 Kuppe imMlalzowerwalüe, SSW.

v. Frey&ladtl............................. O Wolf 13. 0. 2 0 1 0 - 0 9-4 325-46 331-92 84-35 205 09

t l Kybnicky, nSrdl.Endc, S. v. Frey-

0 12. „ 2 0 U S 1 1 0 327-30 330-40 41-87 162-61
12 ICreuz a. d.Strasse, östl. v. Stipp,

SO. v. Freystadtl.................... O » 2 1 30 10-3 1 0 - 6 32S-82 330-04 64-97 185-71
13 Dilaberg bei Wessela, SW. v.

Ä 191-50
14 Mlatzow, Nordende, NW. v. Zlin. O W olf 13. * 2 2 15 1 0 - 2 10-3 328-29 331-96 49-22 169-96
1» Hostischau, Sstl. Ende, S. v. Hol

leschau ..................................... 0 23 iS 1 0 - 2 10-7 327-87 331-90 S4-42 175-16
16 Hawrankow, Höhe südl. beim

\ Kat. 131-22
17 Machowa, nördl. Ende, SSW. v.

Ilolleschau................................. o Wolf 0 13 H S 1S-4 330-38 331-86 19-98 140-72

18 Krzmenaberg, SSW.v.Holleschiui o 99 0 40 10-8 1 1 6 327-87 331-85 53-74 174-78

n  »  w 99 A 164-27

2. Geologische Verhältnisse der Gegend zwischen Neutitschein, Weisskirch, Prerau, 

Napagedl, Zlin, Wisowitz und der ungarischen Gränze. Von Franz F oe t t e r l e .

Dieses untersuchte Gebiet gehört unter diejenigen Theile Mährens, welche 

bisher am seltensten von Geologen besucht wurden. Alle älteren Angaben von 

Oeynhausen ,  Beyrich,  Glocker,  Hohenegger u.s.w.beziehen sich gröss- 

tentheils nur auf die angrenzenden Gebiete Schlesiens, und cs wurden bloss von 

den beiden letzteren einzelne hieher gehörige Localitäten in den Bereich ihrer 

Untersuchungen gezogen. Allgemein gehaltene Angaben über die geologische 

Beschaffenheit dieses Theiles sind nur in Freiherrn v. Hingenau 's „Uebersicht 
der geologischen Verhältnisse in Mähren und Oesterreichisch-Schlesien“ enthalten.

So wie die oberflächliche Gestaltung in zwei von einander sehr abweichende 

Gruppen zerfällt, in die der eigentlichen Karpathen und die der Vorberge, so 

sind auch die geologischen Verhältnisse in diesen beiden Abteilungen ungemein 

verschieden, ln den Vorbergen, als direcle Fortsetzung des nördlichen Theiles 

des Teschner Kreises in Schlesien, finden sich auch dort analoge Verhältnisse, 

wie sie Hohenegger  in seiner Mittheilung über die geologischen Verhältnisse 

dieses Theiles *) beschreibt. Ausser den Grauwacken-Bildungen, welche in dein 

Teschner Kreise Schlesiens fehlen, tritt an einzelnen Puncten weisser Jura

kalk auf, dessen Vorkommen bei Stramherg schon seit lange her bekannt ist. Die in 

dem genannten Kreise Schlesiens so sehr verbreiteten Gebilde des Neocomien, 

unter dem Namen der unteren und oberen Teschner Schiefer und Kalke und Werns- 

dorfer Schiefer bekannt, treten nur in dem nordöstlichen Theile des untersuchten 

Gebietes auf. Sie sind jedoch bereits so wenig entwickelt, dass sich die von Herrn

L. IIo he n egg er: GeognostisiMie Skizze der Nordkarpathen Schlesiens. Dieses Jahr

buch 11t. Jahrgang, 3. Heft, Seite 135.



Hohenegger  so scharfsinnig aufgestellten Unterscheidungen hier nicht mehr 

mit dieser Sicherheit, wie er es thun konnte, durchführen lassen. Ebenso finden wir 

auch hier die Fortsetzung der Eocengebilde, welche nach Herrn Hohenegger ’s 

Angabe von Galizien aus durch den Teschner Kreis, den Nordrand der Karpathen 

umsäumen, und durch eine bei Jablunkau stattgefundene Senkung dieses Gebirges 

mit den gleichnamigen Gebilden in Ungarn Zusammenhängen. Sie setzen durch das 

ganze untersuchte Gebiet der Vorberge fort und werden sicher in dem Mars

gebirge wieder zu finden sein, nachdem sie durch die geologischen Aufnahmen 

der k. k. geolog. Reichsanstalt in Nieder-Oesterreich im Viertel Unter-Manhards- 

berg, wenn auch als isolirte Puncte bekannt geworden sind.

Wenn auch die jüngeren Tertiärbildungen, welche den neogenen Meeres- 

ahlagerungen des Wiener Beckens entsprechen, das in der nördlichen Richtung 

bis nach Brünn fortsetzt, und von dort nordöstlich gegen Olmiitz zu verfolgen ist 

— mit Sicherheit in diesem untersuchten Gebirge nicht nachzuweisen sind, da in 

den Vorbergen die grossc Masse des Diluviallehmes jede Beobachtung ungemein 

erschwert, so ist doch mit grösser Wahrscheinlichkeit vorauszusetzen, dass die 

tiefe Spalte, in welche die Wasserscheide der March und Oder zwischen Weiss

kirchen und Bölten fällt, schon zur Zeit der mittleren Tertiärperiode bestanden 

habe und die Ablagerungen dieser Periode hier, wenn auch nur in sehr geringer 

Mächtigkeit und an einzelnen Puncten Vorkommen dürfen, und so die Verbindung 

mit den analogen Gebilden in dem Oder-Becken, deren Vorhandensein schon bei 

Mährisch-Ostrau und an anderen Puncten nachgewiesen ist, herstellen würden.

Die Verhältnisse der eigentlichen Karpathen hingegen sind von denen der 

Vorberge ungemein verschieden; in denselben ist nur der Karpathensandstein 

verbreitet, dessen Trennung in seine einzelnen Glieder hier beinahe mehr Schwie

rigkeiten bietet, als wie diess bei dem analogen Wiener Sandsteine der Alpen der 

Fall war. Auch dort sind eben so wenig wie hier irgend welche mit Sicherheit zu 

bestimmende Fossilien zu finden, wenn man von den wurmförmigen und wulstartigen 

räthselhaften Gebilden abstrahirt, welche allenthalben an den Schichtungsflächen 

der festeren Sandsteine zu sehen sind. Hat auch Hrn.Hoh en egge r ’sBestimmung 

des Karpathensandsteins als ein dem Gault und der chloritischen Kreide zugehö

riges Glied der Kreideforination, durch die von ihm angeführten Fossilien, so wie 

durch die Auffindung von Baculiten durch Herrn Dr. F. Hochste tter  hei Friedeck 

und durch die Fossilien bei Radola und Besdedo sehr viele Wahrscheinlichkeit 

für sich, so glaube ich aus dem untersuchten Gebiete mit Sicherheit schliessen zu 

können, dass mit Zuhülfenahme der paläontologischen und petrographischen Cha

raktere der ganze Complex des Karpathensandsteines in mehrere Abtheilungen 

von verschiedenem relativen Alter sich werde theilen lassen.

Eruptive Gebilde, welche in dem Teschner Kreise eine bedeutende Rolle 

spielen, scheinen in den heftigen, zahlreichen Durchbrüchen in der Gegend von 

Neutitschein ihr Ende gefunden zu haben, da sich in dem anderen Theile des 

untersuchten Gebietes keine Spur von eruptiven Gesteinen vorfindet.

Das gegenseitige Verhalten der einzelnen Formationen und ihrer Glieder ist 

ziemlich schwer zu entnehmen, da, wie bereits erwähnt, in den Vorbergen die 

allzugrosse Ausdehnung des Lehmes den Beobachtungen ein viel zu geringes Feld 

darbietet, und in dem Gebiete der eigentlichen Karpathen wieder die sehr aus

gedehnte Forstcultur dieselben ungemein erschwert.

G rauwacken fo rma t ion .  Dieselbe ist nur auf einen geringen Theil 

des untersuchten Gebietes beschränkt. Sie beginnt bei Weisskirch und verliert 

sich nach einem Verlaufe von ungefähr zwei deutschen Meilen südöstlich von 

Leipnik bei der Kultlofmühle unter den jüngeren Ablagerungen. Sie bildet die

Bericht üb. d. in d. Jahren 1856 u. 1857 im westl. Mähren ausgel'iihrtc gcolog. Aufnahme. 3 9
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gegen das Beczwathal /wischen Leipnik und Weisskirch steil abfallenden Abhänge 

des Malenikwaldes, dessen einzelne Kuppen bis nahe 700 Fuss über die Thal

sohle sich erheben. Die Beczwa läuft hier parallel dem Streichen der Schichten, 

welche grösstentheils ein nordwestliches Verflachen zeigen. Sie besteht aus zwei 

verschiedenen Gliedern, dem Kalk und dem Sandstein und Schiefer. Der erstere 

bildet die Unterlage der beiden letzteren; er ist nur in dem nordöstlichen Theile 

dieses Grauwackenzuges zwischen Neustift und Zbraschnu, südöstlich von Weiss

kirch, und Kutizendorf entwickelt. Zwischen Czernotin und Töplitz hat die Beczwa 

die ganze Mächtigkeit desselben, zwischen 40 bis SO Klaftern, in ihrem Durch

bruche aufgeschlossen. Sein Verflachen ist hier bei 40 Grad nach Stunde 22, 

parallel mit dem Verflachen sind die Schichten an mehreren Stellen gebrochen und 

bilden Spalten, wie eine derselben das Flussbett der Beczwa selbst ist; eine andere 

Spalte findet sich am Probast und ist unter dem Namen „Gevatterloch“ allgemein 

bekannt; dasselbe bildet am Ausgehenden ein längliches Oval, das sich in der 

Linie der grösseren Axe, welche zugleich dieBruchlinie ist, gegen Nord-Nordwest 

und Süd-Südost scharf zusammenzieht, in der Mitte aber durch Einstürze sich 

erweitert hat. Es hat ungefähr eine Länge von 100 Klaftern und seine grösste 

Breite mag etwa 40 Klafter betragen; seine Tiefe, von dem höchsten Puncte des 

Probast gerechnet, mag wohl der Tiefe des Bettes der Beczwa au diesem 

Puncte entsprechen, da nach den Mittheilungen der dortigen Bewohner das im 

Grunde des „Gevatterloches“ befindliche Wasser mit dem Steigen oder Fallen 

der Beczwa ebenfalls zu- oder abnimmt. Es würde diess für das „Gevatterloch“ 

eine Tiefe von 35 8 Wiener Klafter geben. Innerhalb des „Gevatterloches“ zeigt 

dasselbe auf der einen Seite eine Neigung von etwa 45 Grad; diese entspricht 

der Verflächungsrichtung der Schichten; die anderen Seiten desselben sind 

grösstentheils senkrechte Wände.

Am linken Ufer der Beczwa, so wie im Bette des Flusses selbst finden 

sich im Gebiete des Kalkes zahlreiche Quellen, welche eine bedeutende Ent

wickelung von freier Kohlensäure wahrnehmen lassen und auch eine höhere Tem

peratur zeigen. Im Flussbette selbst sind sie durch die fortwährend in grösser 

Menge aufsteigenden Blasen kenntlich. Eine der stärksten Quellen befindet sich 

bei dem liier errichteten Bade Töplitz, in der Richtung gegen Austy, etwa 20 Klft. 

von dem Badliause knapp an dein längs der Beczwa führenden Fusssteige. Es ist 

ein sehr angenehm schmeckender Eisen-Säuerling, der in der Mitte des aufstei

genden Wasserstrahles am 26. September 1857 Mittags eine Temperatur von 

17 Grad R. zeigte, während die äussere Lufttemperatur 13 Grad betrug. Dieser 

Säuerling war bereits im vorigen Jahrhunderte bekannt, denn schon Heinrich von 

Cr anz  gibt in seiner Abhandlung über die Gesundbrunnen der österreichischen 

Monarchie (1772) eine Analyse desselben; eine zweite veröffentlichte Graf Mit- 

trowsky in Dr. J. Mayer's Sammlung physiealischer Aufsätze, 1792, II. Rand; 

eine spätere Analyse endlich wurde vom Apotheker J. Voge l  in Weisskirch im 

Jahre 1819 bis 1820 ausgeführt, welche in Dr. K. Nesersta ’s „Monographie 

über das Bad Töplitz, Olmiitz 1820“ veröffentlicht wurde. Gegenwärtig ist dieses 

Bad beinahe gänzlich unbekannt, aber leider auch ziemlich vernachlässigt, da 

sich das Badhaus seihst in einem sehr schlechten Zustande befindet und wahr

scheinlich auch desshalb nur von der ärmeren Classe besucht wird.

Der Kalk ist in seinen reinen Varietäten vorherrschend dunkelgrau bis schwarz 

und von flachinuscheligem und splittrigem Bruche; er ist vielfach mit Kalkspath- 

adern durchzogen, hin und wieder findet man auch einzelne Schwefelkieskry- 

slalle darin. Er bildet meist sehr regelmässige Schichten von 3 Zoll bis 4 Fuss 

Mächtigkeit, die sich sehr gut zu Werksteinen und Platten brechen lassen.



Zwischen den einzelnen Schichten treten thonige Kalkmergel auf, welche irn 

frischen Bruche bläulich gefärbt sind, an der Luft jedoch sehr bald, ihres bedeu

tenden Eisengehaltes wegen, gcröthet werden. Am Hranitzky-Kopetz, so wie bei 

Czernotin und Zbraschau befinden sich sehr ausgedehnte Steinbrüche in demselben. 

Der erstere derselben liefert in der ganzen Gegend geschätzte Werksteine, in 

den beiden letzteren, so wie bei Töplitz und Austy wird der Kalk theils zum 

Brennen, theils als Schotter-Materiale gebrochen. Von Fossilien ist in diesem 

Kalke bisher, mit Ausnahme von Bruchstücken vonEncriniten-Stielgliedern, nichts 

weiteres bekannt geworden, was zu einem sicheren Anhaltspuncte bei Bestimmung 

seiner geologischen Stellung dienen würde. Da jedoch der diesen Kalk über

lagernde Sandstein und Schiefer mit dem am rechten Ufer der Beczwa auftreten

den Gebilde identisch ist, das wieder mit dem gegen West und Südwest sich 

ziehenden Grauwackengebilde Zusammenhänge welche durch ihre Verbindung 

mit dem Kalke von Czellechowitz als der devonischen Abtheilung der Grauwacke 

zugehörig bekannt sind, so ist auch wohl kein Zweifel, dass der Kalk von Weiss

kirch der devonischen Grauwacke angehören dürfte, zu welcher Abtheilung dann 

um so mehr der überlagernde Sandstein zugezählt werden muss. Das Streichen 

und Verflachen dieses Sandsteines ist parallel den Kalkschichten und bildet die 

bereits erwähnten steil abfallenden Abhänge des Malenikwaldes gegen das 

Beczwathal, welche sich gegen die Kuttlofmühle südwestlich von Leipnik all

mählich verlieren. Am südöstlichen Abfalle des Malenikwaldes ist derselbe von 

Löss bedeckt und kommt nur in den Gräben von Oputolitz, Unter-Nietschitz, 

Radotin, Kladnik und Schisma, wo die Lössdecke weggeschwemmt ist, wieder 

zum Vorschein. Die Mächtigkeit der einzelnen Schichten des Sandsteines beträgt 

oft bei 6 Fuss; er ist gewöhnlich schmutzig grau, doch ist auch die grünliche 

Färbung nicht selten, besonders an solchen Puncten, wo die Einwirkung der 

Atmosphäre nicht tief eingedrungen ist. Die unmittelbar dem Kalke aufliegenden 

Schichten bestehen aus einem sehr porösen Quarzconglomerate, dessen einzelne 

Geröllstücke oft einen Durchmesser von mehreren Zollen erreichen. Dieses Con- 

glomerat sondert sich in ausserordentlich grossen kubischen Blöcken ab, welche 

in Verbindung mit den Kalkwänden dem Beczwathale zwischen Weisskirch und 

Czernotin ein groteskes Ansehen verleihen. Nach oben zu wird das Conglomerat 

immer feinkörniger, bis es in einen fast dichten Sandstein übergeht, der hin und 

wieder mit einzelnen Lagen von Schiefer wechselt. Auch der Sandstein wird hier 

sehr häufig, besonders dort, wo mächtigere Schichten der feinkörnigen Varietät 

auftreten, wie bei Ribarz, dann südwestlich von Weisskirch und am Wege nach 

Töplitz, gebrochen und zu Werksteinen verarbeitet.

Ju ra format ion .  Nur an einzelnen Puncten tritt ein weisser dichter Kalk

stein auf, der sich durch seine Fossilien als analog dem bei Stramberg auf

tretenden weissen Jurakalke erweiset. Schon von Herrn Hohenegger  wurde 

des Vorkommens am Ignaziberge südlich von Neutitschein am Zusammenflusse des 

Zasawska- und Titschbaches erwähnt. Dieser Kalkstein wird von Sandstein um

schlossen, der auf Neocomien-Schiefer aufruht. Das Vorkommen des Kalkes ist 

jedoch sehr unbedeutend und nur wenige Quadratklafter Flächenraum werden 

von demselben eingenommen. Eine nicht viel grössere Ausdehnung besitzt ein 

anderes Vorkommen desselben Kalkes südöstlich von Jassenitz am Südabhange 

des Pohorzberges, dessen Lagerung hier noch undeutlicher ist, da er rings

herum von Löss umschlossen wird. Auch diese Localität war bereits Herrn 

Hohenegger  bekannt. Ein drittes Vorkommen des weissen Jurakalkes befindet 

sich bei Skalitzka südöstlich von Weisskirch. In der halben Entfernung von 

Skalitzka gegen Zamersk befindet sich ein Steinbruch in einem Kalkfelsen von

Bericht üb. d. in d. Jahren 1856 u, 1857 iin westl. Mähren ausgeführte geolog. Aufnahme. 4 1
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etwa 10 Klafter Höhe und 30 Klafter Länge, der ringsherum von Löss um

schlossen wird. Die in demselben sichtbaren Durchschnitte von Nerineen, Diceras, 
Korallen erweisen denselben als dem weissen Jurakalke zugehörig; selbst Ammo

niten sollen nach Aussage der Arbeiter gefunden worden sein, die jedoch dem 

Besitzer Grafen von Stockau abgegeben wurden. Der Kalk selbst wird dem 

devonischen Kalke von Weisskirch und Czernotin seinerReinheit wegen vorgezogen.

Neocomien .  Dieser Abtheilung zugehörig hat Herr Hohenegger  bereits 

in mehreren Mittheilungen in Haidin ger's „Berichten über die Mittheilungen 

von Freunden der Naturwissenschaften“, so wie detaillirter in seiner geognosti- 

schen Skizze der Nordkarpathen ') und in seinen neueren Erfahrungen aus den 

Nordkarpathen a) diejenigen Schiefer- und Kalkgebilde nachgewiesen, welche in 

demTeschener Kreise eine so grosse Entwickelung besitzen, und wovon ein Theil 

die Lagerstätte der dort in so bedeutenden Massen gewonnenen Eisenerze bildet. 

Diese Gebilde wurden bereits von Oeynhausen ,  Pusch  und Anderen als 

Teschener Schiefer undTeschener Kalk bezeichnet. Herrn Hohenegger  gelang es, 

durch seinen unermüdlichen Eifer sehr zahlreiche und charakteristische Fossilien, 

die von ihm an den angeführten Orten näher bezeichnet werden, aufzufinden und 

dieselben in mehrere bestimmte Abtheilungen zu sondern. Als das tiefste Glied 

bezeichnet er einen flötzleeren dunkeln Schiefer, unteren Teschener Schiefer, 

auch Liegendschiefer, welcher nach oben in einen weissen Mergelschiefer 

übergeht und der von dem in ganz Schlesien sehr verbreiteten Teschener 

Kalkstein überlagert wird. Diese Abtheilungen werden dem norddeutschen Hils 

gleichgestellt. Dariiher treten zuerst erzführende bituminöse Schiefer, welche 

von den sogenannten Sandsteinen von Grodischt überlagert werden, auf. Diesen 

folgen sodann in ausgedehnter Verbreitung bituminöse, meist dunkelgefärbte 

Schiefer, mit zahlreichen Eisensteinflötzen und ebenso zahlreichen Fossilien des 

oberen Neocomien. Es sind diess die als obere Teschener Schiefer bezeichneten 

Gebilde. In der obersten Abtheilung dieser Eisenstein führenden bituminösen 

Schiefer gelang es Herrn Hohenegger die die d 'O rb igny ’sche Abtheilung des 

Urgonien bezeichnenden Fossilien zu finden, welche er als Wernsdorfer Schiefer 

bezeichnet und die zugleich das trennende Glied zwischen diesen verschiedenen 

Gliedern des Neocomien und des eigentlichen Karpathen-Sandsteines bilden.

Ein grösser Theil der von Hohenegger  aufgefundenen, den Teschener 

und den Wernsdorfer Schiefer bezeichnenden Fossilien rührt aus der von mir 
begangenen Umgebung von Neutitschein her; hingegen fehlen alle Anzeichen, 

um die hier vorkommenden Gebilde noch dem unteren Teschener oder Liegend

schiefer und dem Teschener Kalksteine beizählen zu können.
Die oberen Teschener Schiefer haben eine nicht unbedeutendeVerbreitung in 

dem Gebiete zwischen Stramberg, Frankstadt, Wernsdorf und Neutitschein; sie 

nehmen jedoch hier nirgends die Höhenpuncte ein, sondern sind nur auf die 

Niederungen und allenfalls Sättel beschränkt, da die höchsten Puncte, wie der 

Tannenberg und Holiwak südöstlich von Neutitschein, so wie der Swinetz und 

Pohorzberg südwestlich von Neutitschein, aus jüngeren Sandsteinen bestehen, 

welche die genannten Schiefer überlagern. Nördlich von Neutitschein sind sie 

nur mehr an den beiden Ufern des Titschflusses bis gegen Kunnewald zu 

beobachten und werden hier von Löss bedeckt.

Von Hotzendorf aus sind dieselben über Stranik,Hostaschowitz und Jassenitz, 

dann bei Theresienhof bis nach Prziluk in südwestlicher Richtung streichend, zu

*) Dieses Jahrbuch III. Band, 1852, 3. Heft, Seite 139. 

«) Dieses Jahrbuch VI. Band, 1855, 2. Heft, Seite 310.



verfolgen. Sowohl zwischen Murk und Hotzendorf, so wie westlich von dem letzteren 

Orte gegen die Straniker Mühle kommen in demselben Thoneisenflötze vor, welche 

auch hier einen Gegenstand des Bergbaues bilden. Eine nähere Trennung der hier 

auftretenden oberen Teschener Schiefer von den Wernsdorfer Schiefern nach 

H ohenegger  durchzuführen, ist wegen Mangel an entsprechendem Aufschlüsse 

und wegen der vollständigen petrographischen Uebereinstimmung derselben nicht 

möglich. In dem zwischen den Beczwathale und zwischen Prerau und Holleschau 

gelegenen südwestlichen Theile der Vorberge sind Schiefergebilde, welche den 

ebenerwähnten beigezählt werden könnten, nicht mehr zu beobachten und sie haben 

daher bei Priluk entweder ihr südwestliches Ende erreicht, oder ihre Beobach

tung ist durch Ueberlagerung der jüngeren Gebilde unmöglich. Das letztere 

scheint jedoch weniger wahrscheinlich zu sein, da in dem südwestlichen Theile 

des untersuchten Gebietes ein in seiner petrographischen Beschaffenheit von 

dem vorerwähnten Schiefer verschiedenes Gebilde auftritt, welches jedoch in 

Folge der darin vorkommenden Fossilien ebenfalls dem Neocomien zugezählt 
werden muss.

Es ist diess der südöstlich von Kurowitz am nordwestlichen Abhange des 

Krzemenaberges vorkommende schiefrige Kalk, dessen Aptychen bereits von Prof. 
Dr. G locker  näher beschrieben und von ihm als den Jura-Aptychen zugehörig 

bestimmt wurden *). Der Kalk ist hier in dünnen Schichten von höchstens 5 Zoll 

Mächtigkeit gelagert, zeigt ein Fallen nach Südosten mit einem sehr steilen Ver

flachen von 80— 85 Grad gegen den auf der Spitze des Berges vorkommenden 

Sandstein. Er ist weiss bis graulich-weiss, hin und wieder von feinen Kalkspath

adern durchzogen, sehr dicht, mit einem flachmuscheligen Bruch; sein äusseres 

Ansehen hat eine sehr grosse Aehnlichkeit mit dem dem gleichen Alter angehö- 

rigen und sehr verbreiteten Biancone von Südtirol und dem Venetianischen, so 

dass er von dem letzteren nicht zu unterscheiden ist.

Die grauweissen Varietäten dieses Kalkes hingegen sind dem Aptychen- 

kalke, der dem Wiener Sandsteine eingelagert ist8), vollkommen ähnlich; jedoch 

stimmen auch die in denselben vorkommenden Aptychen, welche auf den reinen 

Kalkschichten so wie auf den 2— 3 Linien dünnen grünlichen Kalkmergel- 

schiefern zu finden sind, mit denen der Aptychen-Kalke des Wiener Sandsteines, 

so wie des weiter im Osten am Nordabhange der Alpen auftretenden Neocomien 

überein. Es sind vorzüglich zwei verschiedene Species, der Aptychus striato- 
punctatus Peters und Apt. applanatus Pet. hier zahlreich vertreten; beide sind 

nur in dem Aptychenkalke des Wiener Sansteines, so wie in der unteren Abthei

lung der Rossfelder Schichten wieder zu finden s). Sie wurden von Professor Dr. 

G locker  irrthümlich als Aptychus imbricatus bestimmt und aufGrundlage dieser 

Bestimmung der Kalk von Kurowitz von ihm dem oberen weissen Jura zugezählt.

Da die Bestimmung von Dr. Pe te r s  die richtigereist, so haben wir in 

dem Kalke von Kurowitz entschieden die in den untersten Schichten des Wiener- 

Sandsteines so zahlreich voikommenden Lagen von Aptychenkalken wieder

gefunden. Ob der Kalk von Kurowitz noch auf Sandsteinen aufruht, konnte nicht 

mit Sicherheit beobachtet werden, obzwar es wahrscheinlich ist, da in den tie

feren durch den dortigen Steinbruch aufgedecktenHSchichten kalkige Mergel an

Bericht üb. <1. in d. Jahren 1856 u . 1857 im westl. Mähren ausgeführte geolog. Aufnahme. 4 3
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Mächtigkeit zunehmen uud sandiger werden; jedenfalls aber wird derselbe von 
einem dem Wiener Sandsteine ähnlichen Sandsteingebilde bedeckt.

Dem Kurowitzer Kalke ähnliche Kalksteine und Schiefer wurden als Ein
lagerungen in dem Karpathensandsteine jedoch auch an anderen Puncten beob
achtet und wenn auch die bezeichnenden Aptychen nicht wieder gefunden wurden, 
so spricht doch die Regelmässigkeit der Lagerung in derselben Streichungs
richtung, so wie die ähnliche Beschaffenheit des Gesteines für die Wahrscheinlich
keit, dass sie demselben Alter und vielleicht auch demselben Zuge angehören.

Solche Einlagerungen wurden gefunden am Dubowaberge nördlich von Frey- 
stadtl und nordöstlich von Klein-Lukowetz, im Lukowetzer Walde in einem Stein
bruche der erst im vergangenen Sommer geöffnet wurde. Der Kalk tritt hier 
in 2 —  3 Fuss mächtigen Bänken auf, welche mit 25 Grad nach Nordwest 
verflächen und von dem Sandsteine des Ondreowskaberges bedeckt werden; 
derselbe ist schmutzig-grau, dicht und feinsplittrig, mit vielen Kalkspathadern 
und stellenweise mit Kieselerdehydrat verunreiniget, welches ihm ein hornstein
ähnliches Ansehen verleiht; dieses letztere wird stellenweise so vorherrschend, 
dass ganze Knollen und Wülste von Hornstein in dem Kalke zu finden sind.

Ein anderes ähnliches Kalkvorkornmen befindet sich in der Fortsetzung der 
Streichungsrichtung des Kurowitzer Kalkes nahe bei Rottalowitz in einem kleinen 
Graben, jedoch von sehr geringer Mächtigkeit.

Im Sattel zwischen dem U Trech Kamenuberge und dem Czernawaberge, 
beim Ursprünge des Juchinabaches südöstlich von Bystrzitz, tritt ebenfalls ein 
ähnlicher Kalkstein in derselben Streichungsrichtung mit dem von Kurowitz auf. 
Derselbe hat eine röthliche, ins Grünlichgraue gehende Färbung, ist mit sehr 
zahlreichen Kalkspathadern durchsetzt und hat einen splitterig-muscheligen Bruch. 
Er ist zwischen aufgelösten Mergeln eingelagert.

Noch müssen hier schliesslich zwei andere Kalkvorkommen erwähnt 
werden, wenn auch die Unsicherheit der Lagerungsverhältnisse, so wie die 
Beschaffenheit ihres Auftretens eine identificirung mit den vorerwähnten nicht 
mit Bestimmtheit zulassen. Das eine befindet sich am Za Huri am linken Ufer 
der unteren Beczwa, zwischen Stritesch und Roznau, am Nordabhange des 
Wapenkaberges. Der hier auftretende Kalk erscheint jedoch nicht geschichtet, 
sondern besteht aus lauter sphäroidischen Knollen von verschiedener Grösse, 
welche in Mergeln gleichsam eingebettet sind, deren Schichtung zerstört ist. 
Diese Knollen sind von einer Mergellage eingehüllt, werden nach innen zu 
immer kalkiger und kieseliger, und der Kern besteht meist aus Hornstein. Ein 
anderes ganz ähnliches Vorkommen eines derartigen Kalkes befindet sich südlich 
von Hutisko und westlich von Solanetz. Es lassen sich jedoch weder an dem 
einen noch an dem anderen Orte bestimmte Lagerungsverhältnisse beobachten, 
welche irgend einen sicheren Anhaltspunct ihrer Stellung bieten würden. Nur 
bei Solanetz scheint das ganze Gebilde unter den weiter nördlich auftretenden 
conglomeratartigen Sandstein zu fallen.

Die Wichtigkeit des Vorhandenseins der im Vorstehenden geschilderten 
Kalke in diesem Theile der Karpathen ist unverkennbar. Gewähren auch 
die an den Puncten zu Unter-Lukawetz, Rottalowitz, am Czerwenaberge 
und bei Stritesch und Solanetz durch ihr isolirtes unzusammenhängendes Auf
treten, so wie durch den bisherigen Mangel an Fossilien zu wenige Anhalts- 
puncte für ihre Gleichstellung mit dem Aptychenkalke des Neocomien am Nord
rande der nordöstlichen Alpen, so ist diess mit um so mehr Sicherheit bei dem 
Kalke von Kurowitz nachgewiesen. Hierdurch ist jedoch nicht nur ein neuer 
wichtiger Horizont für die weitere Altersbestimmung der Karpathensandsteine



gewonnen, in ganz gleicher W eise, wie diess bei dem Wiener Sandsteine der 
Fall war, sondern es sind uns vielleicht dadurch auch die bisher etwas fremd
artigen Gebilde der Teschener Schiefer und Kalke etwas näher gerückt und es 
dürfte uns kaum überraschen, früher oder später einmal in dem Teschener 
Kalksteine, der ausser kleinen Exogyren und Pentacriniten >) keine anderen 
Fossilien bisher geliefert hat, das Aequivalent des Neocomien-Aptychenkalkes 
von Kurowitz, oder von Klein-Zell und Stollberg in Nieder-Oesterreich, oder vom 
Schrambach-Graben bei Hallein im Salzburgischen 2)  u. s. w. wiederzufinden. Es 
würden dann die Liegendschiefer des Teschener Kreises dem untersten Gliede des 
Neocomien in den nördlichen Alpen, etwa den von L i p o i d  an dem erwähnten 
Orte beschriebenen Oberalmer Schichten, der Grodischter Sandstein, die oberen 
Teschener und die Wernsdorfer Schiefer hingegen den Rossfelder Schichten ent
sprechen; für diese Gleichstellung sprechen auch die zahlreichen Versteinerungen, 
wie z. B. Ammonites Grasiawus, Am. cryptoceras, Am. infundibulum d'Orb., 
Crioceras Duvalii d’Orb., Aptychus Didayi Coq. u. s. w., welche sowohl in den 
Rossfelder Schichten, wie in dem oberen Teschener Schiefer so zahlreich Vor
kommen. Dafür spricht jedoch ein anderer gewiss sehr berücksichtigungs
würdiger Umstand, dass nämlich in Ungarn und zwar in der Arva, also auf der 
südlichen Abdachung der Karpathen sowohl bei Malatina wie bei Parnitz s)  die 
Neocomiengebilde analog den Rossfelder Schichten, nicht aber analog den 
Teschener Schiefergebilden entwickelt sind, woher ich selbst zahlreiche Fossilien 
mitgebracht habe, die den ersteren entsprechen.

K a r p a t h e n s a n d s t e i n .  Dieses dein W iener Sandsteine in allen seinen 
petrographischen Eigenschaften und in seinen Lagerungsverhällnissen so voll
kommen analoge Gebilde hat gerade in dem untersuchten Gebiete eine ungemein 
grosse Ausdehnung, indem es fast ausschliesslich den ganzen, dem eigentlichen 
Karpathengebirge zugehörigen Theil bis zur ungarischen Gränze zusammensetzt 
und selbst von hier in östlicher Richtung weiter ohne Unterbrechung bis an die 
Waag reicht; die Breite des ganzen Gebirges, vom Radtberge bei Holleschau in 
südöstlicher Richtung über dem Wlarpass bis nach Nemsowaim Waagthale beträgt 
bei sieben Meilen, welche nur aus Karpathensandstein besteht. Diess ist hier 
jedoch noch nicht seine grösste Mächtigkeit, denn dieselbe nimmt sowohl gegen 
Süden, wie gegen Norden fortwährend zu.

Herr L. H o h e n e g g e r  zählt diesen Karpathensandstein unter dem Namen 
des Sandsteines der höheren Karpathen dem Gault und der chloritischen Kreide 
zu, gestützt auf Fossilien, die er darin aufgefunden4). Man muss die Auffindung 
von Fossilien in dem Karpathensandsteine so gut wie im W iener Sandsteine als 
einen besonders werthvollen Erfolg betrachten, da diess zu den grösslen Selten
heiten gehört, wenn man von den wulstförmigen Figuren, ähnlich den Chelonier- 
fährten, und von Fucoiden abstrahirt; es ist jedoch mehr als wahrscheinlich, dass 
in dieser Masse von Sandsteinen nicht bloss jenes Glied der Kreide allein reprä- 
sentirt ist; wenigstens sprechen die petrographischen Verschiedenheiten, die darin 
zu finden sind, und ihre gegenseitigen Lagerungsverhältnisse dafür. Nach beiden 
lassen sich mehrere Abteilungen sehr gut unterscheiden.
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Die unterste Abtheilung, in welcher auch die vorerwähnten Kalke eingela
gert sind, besieht aus einem grauen bis braunen meist feinkörnigen und dichten 
Sandstein mit wenig kalkigem Cement, er entspricht dem eigentlichen Wiener 
Sandsteine und an den Schichtungsflächen finden sich die zahlreichen wulst- 
und wurmartigen Erhabenheiten. Derselbe ist meist dünn geschichtet, die Mäch
tigkeit der einzelnen Schichten wechselt zwischen 1 Zoll und 1 oder i*/t Fuss; 
diese sind oft durch dunkle Mergelschiefer von einander getrennt, welche 
namentlich gegen die höheren Schichten immer mehr sich entwickeln und 
mächtiger werden, und endlich, wie z. B. bei Ober-Beczwa, Karlowitz, Wsetin 
und Wisowitz, vorherrschen. Sie sind gewöhnlich bituminös, und führen auch 
fast überall Tlioneisensteinflötze, wie z. B. am nördlichen Fusse des Wapenka- 
berges östlich von Roznau, an der Ostseite des Okrulanka-Berges südöstlich 
von Ober-Beczwa, im oberen Theile des Lutschowetz-Baches östlich vom 
Kladnata-Bcrge, an den Gehängen und in der Umgebung der Ostrahora west
lich von Wstin u. s. w., am letzteren Puncte wurde sogar kurze Zeit Bergbau 
darauf getrieben.

Ihrem petrographischen Charkter nach sind diese Schiefer oft sehr schwer 
von dem oberen Teschener und dem Wernsdorfer Schiefer zu unterscheiden, so 
dass man sehr versucht ist, ihre Gleichstellung auch ohne Fossilien auszuspre
chen. Da jedoch bisher letztere darin nicht aufgefunden wurden, so muss der 
Beweis dieser Behauptung wohl für später Vorbehalten bleiben und mag hier nur 
angedeutet werden.

Als einer eigentümlichen Erscheinung mag hier erwähnt sein, dass die 
vielen eisenhaltigen Mineralquellen, wie z. B. bei Jehliczna nördlich von Wala- 
chisch-Meseritsch, Stipp bei Freystadtl, bei Wisowitz und bei Bystrzitz am Fusse 
des Hostein-Berges, innerhalb dieser Schiefergebilde liegen.

Die Streichiiniisrichtung dieser Sandsteine und Schiefer ist vorherrschend von 
Ost-Nordost gegen West-Südwest, das Verflächen varirt, ist jedoch grösstentheils 
gegen Südost. Locale Abweichungen von dieser normalen Streichungsrichtung 
kommen ziemlich häufig vor:  man beobachtet aber dann vorzugsweise nur zwei 
abweichende Richtungen, welche von der Hauptstreichungsrichtung entweder 45 
oder 75 Grade abweichen; während nämlich letztere nach Stunde 4 — i 6  geht, 
geht die Streichungsrichtung z. B.

östlich von Zaschau nächst den Ziegelofen nach Stunde 7-- 1 9
nordöstlich von Roznau am Bache T» 9t 9-- 2 1
bei Hazowitz südöstlich von Roznau *» 9t 7 - 1 9
„ Bazow im Graben von Mitter-Beczwa 99 9t 7-- 1 9

in Ober-Becwa am Bache n 99 9 - 2 1
bei Swaida südlich von Roznau r> 9t 9 - 2 1
nordöstlich von Krhowa, nordöstlich von W .-

Meseritsch rt 9t 9-- 2 1
am Jägerhause südlich bei Policzna südwestlich

von W . Meseritsch i t 9t 7-- 1 9
südöstlich von Stritesch w r t 9-- 2 1
ain östlichen Abhange des Solanhergcs « yt 7-- 1 9
bei Medwedy nordwestlich von Karlowitz 99 n 9-- 2 1

Die obersten Schichten der vorerwähnten Mergelschiefer wechsellagern mit 
einem Sandsteine, der immer an Mächtigkeit zunimmt und bald ganz selbststän
dig auftritt, und der in seinem äusseren Ansehen und selbst in seiner Zusammen
setzung ganz verschieden ist von dem vorgenannten Karpathensandsteine. Es ist 
ein grauer bis weisser, meist mürber ziemlich grobkörniger Sandslein; durch



Verwitterung erhält er ein gelbes und gelblich-braunes Ansehen. Er besteht vor
waltend aus Quarzkörnern, braust mit Säuren sehr wenig, und auf den Schicht
flächen sind feine weisse Glimmerblättchen sehr sparsam vertheilt. Das Gestein 
geht sehr häufig in Conglomcrat über, das fast ausschliesslich aus grobem Quarz- 
gerölle besteht, theils sind ihm aber aucS Gerölle von krystallinischen Gesteinen 
beigemengt. Viele Schichten dieses Sandsteines besitzen ein thoniges Binde
mittel, das häufig verwittert, wodurch das Gestein porös wird, oder gar zu 
Sand zerfällt. Eine Wechsellagerung mit Mergelschiefer ist sehr deutlich am 
Lufschowetz-Bache am Ostfusse des Kladnataberges zu beobachten. Oestlieh von 
Ober-Beczwa gegen Koschuschanka und dem Solaika Jägerhaus wird der Sand
stein vorherrschend und bedeckt die Höhen des Zim nas Kladnata- und Wisoka- 
Berges.

Die conglomeratartigen Varietäten dieses Gesteines bilden unter anderen 
auffallende meist isolirte Höhenzüge zwischen Krhowa, Roznau und Hutisko, 
welche nach Stunde 7 streichen und in Süd verflachen; sie dehnen sich weiter 
nördlich auch im oberen Domoratz-Walde bis gegen Hotzendorf aus, und sind am 
Pohorz-Berge, bei Pirna, Petrzikowitz und Janowitz südlich von Alttitschein wie
derzufinden.

Manche Varietäten des Sandsteines sind dem böhmischen und mährischen 
Quadersandsteine ausserordentlich ähnlich, wie am Kiczera-Berge nördlich von 
Roznau im Ratzkower-Walde, südwestlich von Freystadtl, auf der Spitze des 
Kletiowaberges, am Höhenzuge zwischen Hutisko und Roznau u. s. w. Sie sind 
gewöhnlich in mächtigen Bänken entwickelt, und werden namentlich zu Zubrzy, 
nordwestlich von Roznau und im Rudolfsthale südöstlich von Bystrzitz und an ande
ren Puncten zu guten W erk-und Bausteinen gebrochen.

Von organischen Resten fanden sich nur Spuren von Abdrücken einer 
Keckia ähnlich, in dem Sandsteine von Burow, nordöstlich, und bei Swaida süd
östlich von Roznau am letzteren Orte mit dychotomen Abzweigungen vor.

Die ganze Ablagerung dieses Sandsteines ist dem unteren Karpathensand
steine conform aufgelagert, daher überall auch hier dieselbe Hauptstreichungs- 
und Verflächungsrichtung zu beobachten ist, und dort wo eine Abweichung von 
derselben stattfindet, ist sie der oben angeführten von 48 bis 75 Graden analog. 
Herr Prof. Dr. G l o c k e r  beschreibt diesen Sandstein unter dein Namen des 
Marchsandsteines *), den er an mehreren Puncten der Marchebene, und am rechten 
Ufer der March gefunden hat; und beschreibt aus demselben eine Keckia annulaia 
von Kwasitz; er parallelisirt diesen Sandstein wegen seiner grossen petrogra- 
phischen Uebereinstirnmung mit dem weiter im Westen auftretenden böhmischen 
Quadersandsteine, während Herr L. H o h e n e g g e r  auch diese Gebilde noch 
unter dem Namen der Sandsteine der höheren Karpathen dem Gault und der 
chloritischen Kreide zuzählt. W ie weit die eine oder die andere dieser beiden 
Bestimmungen richtig ist, ist bis jetzt, wenigstens so lange keine bestimmten 
Fossilien einen sicheren Anhaltspunct gewähren, schwer zu bestimmen. In dem 
weiteren nordöstlichen von Herrn H o h e n e g g e r  untersuchten Terrain scheint 
jedoch dieser Sandstein eine geringe Verbreitung zu besitzen, wenigstens erwähnt 
desselben Herr H o h e n e g g e r  an keiner Stelle seiner zahlreichen Publicationen 
ausführlicher; auch ich erinnere mich nicht ein derartiges Gebilde in dem Theile 
der Karpathensandsteine der Babiagöraer Gruppe gesehen zu haben. Hingegen hat 
dieser Sandstein in der südlichen Richtung eine nicht unbedeutende Verbreitung,
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da sowohl Herr k. k. Bergrath von Ha u e r  an mehreren Puncten, namentlich an 
den Höhen des Komonec, bei Obietowa und in der Umgebung des Salzbades von 
Luhatschowitz, östlich und nordöstlich von Ung.-Brod, bei Gelegenheit einer von 
ihm in diese Gegenden ausgeführten Excursion, so wie Herr D. S t u r  an zahlrei
chen Puncten in den von ihm begangenen Gebiete diesen Sandstein sammt dem 
ihn begleitenden Conglomerate beobachtet hat.

Die oberste Abtheilung der verschiedenartigen Sandsteine der höheren Kar
pathen scheint ein Conglomerat und ein conglomeratartiger Sandstein zu bilden 
der vorwaltend aus Kalk, meist Jurakalkgeschieben, Quarz, krystallinischen Schie
fern und grünen thonigen Schiefern besteht. Sehr verbreitet ist dieses durch sein 
äusseres Ansehen sehr charakterisirte unverkennbare Gebilde in dem Gebiete der 
Vorberge zwischen der Beczwa, Neutitschein und Freiberg; ist jedoch dem eigent
lichen höheren Karpathengebiete nicht fremd und namentlich mit seinem, durch 
die Jurakalkgeschiebe, dem Quarz und die grünen Schiefer so markirten äusseren 
Ansehen östlich von Bystrzitz bei Raynochowitz am Hradischbcrge und am Holy kopec 
zu finden. Von den tieferen Sandsteingebilden ist er jedoch hier, so wie in den 
Vorbergen durch einen mürben, lockeren, dünngeschichteten, mergeligen, glim
merreichen Sandstein, der mit Säuren heftig aufbraust, getrennt. Dieser letztere 
geht sogar häufig in sandige Mergel über; in den hohen Karpathen sind diese Sand
steine, besonders wo sic mergelig und schicfrig werden, von den in der untersten 
Abtheilung geschilderten Mergelschiefern oft sehr schwer zu unterscheiden, 
da die Waldcultur jede Beobachtung einer Lagerung unmöglich macht und Fos
silien gänzlich fehlen.

Sehr verbreitet sind sie in dem Gebiete der Vorberge, sie sind zum Theil, 
besonders wenn sie schiefrig und mergelartig werden, von den grauen sandigen 
Schiefern nicht zu unterscheiden, welche am Fusse des Friedeker Berges am 
Ufer der Ostrawitza von Herrn Dr. F. H o c h s t e t t e r * )  im Jahre 1852 untersucht 
wurden und worin er den Baculites Faujasii Lam. gefunden hat, der auch in 
dem böhmischen Plänermergel vorkommt. Beinahe ganz identisch, wenigstens 
von ihnen nicht zu unterscheiden, sind die sandigen M ergel, welche am Hurka- 
oder Liebischer Berge nordöstlich von Neutitschein, am Alttitscheiner Berge, am 
Swinetz u. s. w. die Unterlage der im Vorhergehenden geschilderten Kalkconglo- 
meratc bilden; so dass die Wahrscheinlichkeit eines gleichen Alters sehr nahe liegt.

Jedenfalls sind sie älter als die darüber liegenden Kalkconglomerate und 
wahrscheinlich noch der Kreideperiode angehörig, während diese schon den 
E o c e n b i l d u n g e n  zugezählt werden müssen.

Ich hatte bereits auf die beinahe vollkommene Uebereinstimmung dieser 
Conglomerate und conglomeratartigen Sandsteine mit denjenigen hingewiesen, 
welche bei Wengerska Görka, südlich von Saypusch in Galizien Nummuliten ent
halten*). Die Uebereinstimmung ist so gross, dass Stücke von beiden Localitäten 
neben einander gelegt, von einander nicht zu unterscheiden sind, und kein Zweifel 
übrig bleibt, dass man es hier mit einem und demselben Gebilde zu thun habe.

Die auf den sandigen Mergeln aufruheDden Schichten sind in der Regel von 
mittlerem Korn,  in Bänken von 2 bis 3 Fuss Mächtigkeit, nach oben werden sie 
jedoch grobkörnig und gehen nach und nach in Conglomerat über, in dem die Jura- 
kalkgerölle an Zahl und Grösse so sehr überhand nehmen, dass die anderen 
Bestandtheile verschwinden, der dazwischen liegende Quarz mit dem Bindemittel

*) Dieses Jahrbuch III. Baad, 1852, 4. Heft, Seite 33. Notiz über eine Kreideschichte am 
Fusse der Karpathen bei Friedek in k. k. Schlesien.

2)  Dieses Jahrbuch VIII. Band, 1857, 1. Heft, Seite 184.



ausgewaschen wird und ein blosses Gerolle von .Jurakalkgeschieben übrig bleibt, wie 
diess am Hurka, am Swienetzberg und an mehreren anderen Funden wahrzunehmen 
ist. Herr H o h e n e g g e r  beschreibt dieses Gebilde als Slramberger Sandsteine *), 
und gibt das Vorkommen derselben auch zu Chlebowitz und Balkowitz, ferner zu 
Schöbischowitz undBladowitz an. Auch hei Senflleben südlich von Neutitschein, wo 
Numinuliten in dem Sandsteine gefunden werden, entspricht dieser der feinkörnige
ren Varietät derselben. In dieser letzteren kommen jedoch an mehreren Puncten 
Versteinerungen vor, sie sind aber so undeutlich, dass keine Bestimmung bisher 
zulässig war, wie am Hurka-Berge, am Kriegshübl nördlich von Neutitschein, am 
Hradisch-Berge bei Raynschowitz; am deutlichsten erscheint hin und wieder an 
den stark verwitterten Stellen eine bisher unbestimmte Art von Pentacriniten.

Es scheint dieses Gebilde die unterste Abtheilung der Nurnmuliten führenden 
Eocengebilde zu sein, welche jedoch nicht, wie schon bemerkt worden, bloss auf 
die Vorberge oder den Rand der hohen Karpathen beschränkt, sondern die, den 
Sandsteingebilden der letzteren conform aufgelagert, auch innerhalb derselben zu 
finden sind, wie auf dem 314 Klafter hohen Hradischbcrge und dem 306 Klafter 
hohen Holy kopec nördlich und nordöstlich von Raynochowitz; ich entsinne mich 
sogar sehr deutlich in der Gegend von Rayca und Rycerka südlich von Saypusch, 
woher Herr L. H o h e n e g g e r  ebenfalls Nurnmuliten angibt, ganz analoge Sand- 
steingebilde dem eigentlichen Karpathensandsteine aufgelagert gesehen zu haben, 
und habe auch analoge Conglomerate an mehreren Puncten in der Arva beobach
tet2) . Es modificirt diess die Ansicht Herrn L. H o h e n e g g e r ’s, dass die Eocen- 
bildungen bloss den Rand der hohen Karpathen umsäumen.

Aehnliche, diinngeschichtete, mergelige Sandsteine, wie diejenigen, welche 
die vorerwähnten Conglomerate unterlagern, kommen in dem südwestlichen 
Theile der Vorhcrge des untersuchten Gebietes in bedeutender Ausdehnung vor. 
Der Lauczkabach, südwestlich von Wallachisch-Meseritsch, der Juchina und 
der Bystrzitzbach sind grösstcntheils darin eingebettet. Dieser Sandstein zeigt an 
den Schichtflächen ungemein zahlreiche verkohlte Pflanzentlieilchen und am süd
lichen Ende von Pohlitz, südwestlich von Keltsch am Lauczkabachc wurde auch 
ein Ausbiss eines wenige Zolle bis fast zu einem Fuss mächtigen Kohlenflötz- 
chens aufgedeckt. Auch an anderen Puncten zwischen Wallachisch-Meseritsch 
Bystrzitz, Holleschau und Freystadtl wurde in Folge von derartigen dünnen 
Kohlenschnürchen auf Steinkohle, jedoch jedesmal ohne Erfolg geschürft. Auch mit 
diesem Sandsteine stehen breccienartige Conglomerate in Verbindung, die nament
lich östlich von Bilawsko und südlich von Bystrzitz mehrere kahle Kuppen bilden. 
Sie bestehen vorherrschend aus scharfkantigen Bruchstücken von kristallinischen 
Gesteinen und insbesondere findet sich ein Granit mit rosenrothem Feldspath und 
schwarzem Glimmer wie unweit der Kirche von Bilawsko vor; jedoch fehlen auch 
jüngere Bruchstücke und Gerolle nicht, unter anderen auch Bruchstücke von 
älterem Karpathensandstein. Diese Conglomerate entsprechen wohl denjenigen, 
welche nach Herrn H o h e n e g g e r  *) sowohl in Schlesien und Galizien, wie in 
der südlichen Abdachung der Karpathen in Ungarn im Waagtliale angeführt 
werden, in welchen er überall Bruchstücke von Steinkohlenschiefern gefunden 
hat und die stets in Begleitung von Nurnmuliten auftreten. Diese letzteren fehlen 
auch hier nicht und kommen bei Bystrzitz an der Strasse gegen Holleschau nahe 
am Bache im Sandsteine vor.
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' )  Wilhelm H a id in g e r 's  Berichte über die Mittheilungen von Freunden der Naturwissen
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Diese Conglomerate und Sandsteine werden von sehr kalkigen, bituminösen, 
an der Luft sich leicht blätternden Schiefern bedeckt, welche sehr zahlreiche 
Fischreste und deren Schuppen führen. Sie sind in der Gegend zwischen 
Bystrzitz und Holleschau sehr verbreitet. Bei Borzenowitz findet sich über diesen 
Fischschiefei n eine bei 1 5 — 20 Fuss mächtige Mergelablagerung, in welcher eine 
bei 18 bis 24 Zoll mächtige Lage eines röthlich-braunen, feinkörnigen, sehr 
kalkigen Sandsteines eingebettet ist. Eine ähnliche Mergelablagerung mit 
Zwischenlagern von Sandstein findet man bei Bystrzitz, die Sandsteinschichten 
sind jedoch bei 5 Fuss mächtig und enthalten Nummuliten.

Diese Fischschiefer stimmen mit denjenigen überein, welche bei Senft- 
leben ebenfalls in näher Verbindung mit Nummuliten unter gleichen Lagerungs
verhältnissen Vorkommen, welche ferner Herr L. H o h e n e g g e r  als dem süd
lichen Zuge der Menilitschiefer angehörig bei Rayca, Bystrzitz, Baschka und Senft- 
leben angibt1)  und welche ich selbst am Berge Chocs in der Arva gefunden habe.

Als den Eocenbildungen zugehörig, weil mit dem früher beschriebenen 
Sandsteine in Verbindung, muss noch eines grünlich-grauen, sehr kalkigen und 
festen Sandsteines Erwähnung geschehen, der Reste von Peclen und Ostrcen 
führt, die bis jetzt nicht näher bestimmt wurden. Schon bei Bystrzitz kommen Bruch
stücke dieses Gesteines vor, konnten jedoch nicht anstehend gefunden werden; bei 
Speitsch und Poruba, östlich von Weisskirch sind sie anstehend, und wurden zu Bau
steinen gebrochen. Sie fallen, wie die Eocengebilde, fast überall in den Vor
bergen nach Nordwest unter den eigentlichen

M e n i l i t s c h i e f e r ,  der, zwischen Hleis und Speitsch beginnend, in süd
westlicher Richtung über Tieschitz, Parschowitz und Bischkowitz, Sobiechleb, 
Mrlinek, Unter-Nietschitz und Oprostowitz bis gegen Prerau und Holleschau 
sich ausdehnt, und die Reihe der Eocengebilde in den Vorbergen schliesst. Er 
ist fest, dünngeschichtet, opalartig und dunkelbraun bis schwarz, verwittert zu 
einem weissen Schiefer und bildet eine schwarze Ackerkrume, an der sich der 
ganze Zug von weitem zwischen der Lössdecke erkennen lässt. Schon Herr 
Professor Dr. G l o c k e r  gab in der Versammlung der deutschen Naturforscher 
und Aerzte zu Gratz 1843 *) Nachricht über diesen Menilitschieferzug, der sich 
am nordwestlichen Rande des Marsgebirges, wo er zwischen Traubeck und 
Zdanek von Herrn II. W o l f  wieder gefunden wurde, fortzieht und auf diese Art 
mit dem bei Nikolschitz und Mautnilz nächst Selowitz 3) ,  so wie mit dem von 
Neustift bei Znaym4)  beinahe in directem Zusammenhange steht. Eine fast noch 
grössere Verbreitung scheint dieses Gebilde nach Osten zu besitzen. Denn ausser 
dem schon bekannten Vorkommen von Saypuscb und Inwald in Galizien erhielt die 
k. k. geologische Reichsanstalt durch Se. Durchlaucht den Fürsten L. S a p i e h a  
Muster dieses Menilitschiefers aus der Umgebung von Przemysl und dasselbe 
dürfte sich aller Wahrscheinlichkeit nach bis über die Bukowina hinausziehen.

Fast von allen bisher bekannten Fundorten sind Fischabdrücke aus demselben 
bekannt geworden, deren nähere Bestimmung noch von J. H e c k e i  ausgefiihrt 
wurden. Die Anzahl der bisher bekannten Species scheint jedoch nicht gross zu 
sein, denn ausser den Bestimmungen von Amphisyle Heinrichii, Lepidopides

*) Berichte über Mittheilungen von Freunden der Naturwissenschaften von W . H a id in g e r .
Band V, Seite 108.

' )  Bericht über diese Versammlung, Seite 139.
s ) Dr. M. H ö r n e s :  Ueber den Mcnilitsehiefer von Nikolschitz und Krepitz in W. Hai- 

d in g c r 's  Berichten, Band III, Seile 83
4)  F. F o e t t e r l e :  Bericht über die geologische Aufnahme des südlichen Mähren. Dieses 

Jahrbuch Band IV, 1. Heft, Seite 51.



leptospondylus, Lep. brevispondylus, Lep. dnbius und Chatoessus longimanus 
Reclcel*) sind bisher keine anderen Arten bekannt geworden. Snypusch und Inwald 
in Galizien scheinen die reichsten Fundstätten zu sein. Von ersterem Orte besitzt 
namentlich Herr H o h e n e g g e r  in Teschen eine sehr schöne Suite. In dem unter
suchten Gebiete sind mit Ausnahme der undeutlichen Reste und der Schuppen in 
den Fischschiefern noch keine Fischabdrücke gefunden worden, doch ist die Ueber- 
einstimmung der ganzen Bildung so gross, dass nicht der mindeste Zweifel über 
die vollkommene Identität aufsteigen kann.

Schon Herr L. H o h e n e g g e r  hat zwei verschiedene von einander getrennte 
Glieder der Fischschiefer unterschieden, wovon die eigentlichen braunen Schiefer 
mit den zahlreichen Schuppen noch von nurnmulitenführenden Schichten bedeckt 
werden, während die eigentlichen Mergelschiefer das oberste Glied der Eocen- 
bildung zu sein scheinen; er bezeichnet den ersteren als den südlichen, den 
letzteren als den nördlichen Z ug2). Diese beiden Glieder Hessen sich, wie aus dem 
Vorstehenden ersichtlich, auch in unserem Gebiete in der von Hrn. H o h e n e g g e r  
geschilderten W eise beobachten; denn während die Schiefer von Bilawsko von 
Mergeln überlagert werden, in welchen ein nummulitenführender Sandstein einge
lagert ist, finden sich die Menelitschiefer überall als oberstes Glied des ganzen 
Gebildes, und sind mit diesem stets conform gelagert und gehoben, so dass eine 
Trennung derselben nicht recht möglich erscheint.

Jüngere Tertiärbildungen sind in dem ganzen untersuchten Gebiete an keinem 
Puncte bisher beobachtet worden. Hingegen hat der

L ö s s  oder Diluviallehm eine sehr bedeutende Verbreitung und Mächtigkeit, 
und wird dadurch, dass er Alles bedeckt, zu einem sehr unwillkommenen Gebilde. 
Er beherrscht die Thalgehänge des Beczwathales, so wie er überall in den Vor
bergen verbreitet ist. Im oberen ßeczwathale reichen die Lehmablagerungen 
bis über Wsetin hinauf gegen Hallenkau in einer Seehöhe von 220 W r. Klaft. Im 
unteren Beczwa-Thale erreichen sie eine Seehöhe von 215 W r. Klft. ImMalenik- 
Walde findet sich Löss noch beim Antoninka-Kreuze und bei Walschowitz in einer 
Seehöhe von 205 W r. Klftr. Von Holleschau gegen Südost reicht der Löss in die 
Bucht, welche hier den Zusammenhang des Karpathenzuges und des Marsgebir
ges unterbricht, bis nach Hrobitz nördlich von Sluschowitz in einer Höhe von 
210 Klfln. Im Allgemeinen reicht daher in diesem Theile der Karpathen der 
Diluviallehm in eine Höhe von nahe 1300 Fuss über dem Meere. Eben so bedeu
tend ist seine Mächtigkeit, denn in den Ziegeleien bei Weisskirch sind seine senk
rechten Wände über 5 Klft, hoch, und bedeutend mächtiger muss jene Masse des 
Lösses sein, welche die Hügel an der Wasserscheide bei Bölten einnimmt. Hin
gegen hat der Diluvialschotter eine sehr geringe Verbreitung; nur an wenigen 
Puncten, wie zwischen Bystrzitz undLauczka, so wie auf den Höhen südöstlich von 
Prerau gegen Altendorf, dann zwischen Napagedl und Hullein finden sich wenig 
ausgedehnte Partien davon.

Den Kalktuffablagerungen am Prerauer Schlossberge scheint noch eine Par
tie von devonischem Kalk zur Unterlage zu dienen. Die Ausdehnung dieser jüngsten 
Bildung beschränkt sich jedoch bloss auf die angeführte Localität; das Gestein ist 
so compact, dass es grosse Aehnlichkeit mit tertiärem Süsswasserkalk besitzt.

Von p l u t o n i s c h e n  und v u l c a n i s c h e n  Gebilden sind in dem unter
suchten Gebiete die Diorite in der Gegend von Neutitschein von Wichtigkeit und
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besonderem Interesse. An fast zahllosen Puncten hat der Diorit in dem Gebiete 
der Vorberge von der galizischen Gränze angefangen durch den Teschner Kreis 
bis an die Beczwa den Schiefer und die darüber liegenden jüngeren Sandstein- 
gebilde durchbrochen. Vom linken Ufer der Beczwa in südwestlicher Richtung 
ist bisher kein einziger Durcbbruchspunct beobachtet worden, und cs scheint das 
Vorkommen bei Prziluk nordwestlich von Wallachisch-Meserilsch das am meisten 
nach Süden vorgedrungene zu sein; auch in dem Gebiet der höheren Karpathen 
sind sic nicht zu finden. Hingegen scheint der Durchbruch am südlichsten End- 
punctc sehr heftig gewesen zu sein, denn an wenigen Puncten des erwähnten Ver
breitungsgebietes haben die Diorite eine so grosseAusdehnung, wie gerade südlich 
von Neutitschein. So finden sich mehrere Puncte am Holiwak und Tannenberg; 
ein ausgedehnter Zug ist zwischen Sohle und Seitendorf, ebenso bei Blumendorf 
und Hützendorf; zwischen Blmnendorf der Teufelsmühle und dem Swinetzberge, 
dann zwischen Hotzendorf und Stranik; einzelne Puncle linden sich am Kriegs- 
hübl, westlich von W olfsdorf und Altilschein. Ein ausgedehnter Zug beginnt 
westlich bei der Hotzendorfer Mühle zuerst in einzelnen isolirten Vorkommen, dann 
zusammenhängend zwischen dem Stranicki Kopcc, Pecsawska Gnra und dem 
Pohorz Berge. Die südlichsten Puncte sind endlich die bei Wisoka und Prziluk. 
An sehr vielen Puncten sind die Durchbrüche selbst zu beobachten, wie bei Sohle 
Hotzendorf, Hotzendorfer Mühle u. s. w., am letzteren Orte bat sich der Diorit 
nach seinem Durchbruche über den durchgebrochenen Sandstein lavaartig ausge
breitet, und erscheint wie ein geschichtetes Gestein darüber gelagert. Die Verän
derungen an dem durchgebroclienen Gesteine sind im Ganzen unbedeutend; auch 
der Einfluss auf die ObcrflächeiigestaÜung kann kein grösser gewesen sein, denn 
die in dem ganzem Gebiete vorherrschende Streichungsrichtung von Ost-Nord- 
ost gegen Süd-Westsüd ist auch hier unverändert geblieben und selbst die näch
sten Schichten weichen davon selten ab.

Das Gestein besteht vorwaltend aus Hornblende und Feldspat. meist Albit, 
und zahlreiche Veränderungen in den Mischungs-Verhältnissen, in den noch hin
zutretenden Beimengungen haben diese Gegend zu einem auch mineralogisch in
teressanten Gebiete gemacht. Herr Dr. F. H o c h s t e t t e r  hat viele Varietäten 
der ganzen zwischen Neutitschein und Teschen auflretenden Griinsteingruppe 
untersucht und darüber eine interessante M itteilung veröffentlicht >)• Doch gibt 
es des mineralogisch-interessanten so viel, und ist das gegenseitige Verhalten der 
einzelnen Gesteinsvarietäten in geologischer Beziehung noch so tvenig bekannt, 
dass es sehr wünschenswert erscheint, dass früher oder später bloss diese 
Gesteine hier zum Gegenstände eines sehr speciellen und detaillirten Studiums 
genommen würden.

Auch ein noch jüngeres Gestein als der Diorit, nämlich der Basalt, ist dieser 
Gegend nicht fremd; derselbe tritt südlich bei Neutitschein am sogenannten 
Giimpelberge in einer sehr geringen Ausdehnung, jedoch unter interessanten 
Verhältnissen in Contact mit dem Dioritgesteine auf. Herr H o h e n e g g e r  hat 
zuerst auf dieses Vorkommen von Basalt aufmerksam gemacht und dasselbe 
beschrieben, es reiht sich dem Basaltvorkommen von Friedberg, welches ebenfalls 
Herr H o h e n e g g e r  angibt, und dem von Friedland und Freudenthal in k. k. 
Schlesien an, und bildet gleichsam das verbindende Glied mit jenem, welches als 
ein isolirter Punct mitten im Karpatengebiete bei Hrosenkau südöstlich von 
Ungarisch-Brod bekannt ist.

' )  Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt IV, S . 311.



Da das untersuchte Termin nicht ein für sich abgeschlossenes Gebiet bildet, 
sondern in innigem Zusammenhänge mit dem Marsgebirge einerseits und mit den 
weiter nördlichen Karpathen, so wie mit den ungarischen Karpathen steht, so 
lassen sich aus dem hier erzielten Resultate noch keine für das ganze Karpathen
gebiet massgebende Folgerungen ziehen. Allein schon aus den dargestellten 
Verhältnissen wird leicht ersichtlich sein, in wie naher Beziehung auch hier wieder 
die Alpenbildungen zu denen der Karpathen stehend sich zeigten, und dass auch 
hier immer noch das Gebilde der Sandsteine eine grosse Schwierigkeit in der 
Behandlung der Frage seiner geologischen Stellung bietet, wenn auch die Un
sicherheit immer mehr und mehr schwindet. Hoffentlich wird es bald gelingen, 
durch fortgesetztes Studium diese Frage gänzlich zum günstigen Abschluss zu 
bringen, und nur als einen kleinen Beitrag zur leichteren Ermöglichung möchte 
ich die gegenwärtige Mittheihmg betrachtet wissen.

111. Heber die geologische Beschaffenheit der (regend zwischen Hluek, Engr.-Hradisch, 
Zlin, Wissowitz, Lidecko and der ungarischen tiränzc in Währen. Ton Dionys S ta r .

Durch die besondere Güte des Herrn k. k. BergrathesFr. F o e t t e r l e  wurde 
mir für den Werner-Verein ein Terrain zur geologischen Aufnahme übergeben, 
welches auf den Generalstabs-Karten von Mähren Nr. XIX und XV vertheilt ist, 
und den südöstlichsten Theil von Mähren bildet. Gegen Süden und Osten wird 
das aufgenommene Gebiet von der Gränze zwischen Ungarn und Mähren abge
schlossen. Gegen Westen ist es von der March abgeschnitten, in Norden reicht 
es bis an die Drewnica und die Orte Mallenowitz, Zlin, Wisowitz und Lidecko 
bezeichnen eine Linie, bis an welche meine Arbeiten ausgedehnt werden konnten. 
Ungr.-Hradisch, Ungr.-ßrod, Klobauk lind Napagedl sind die grösseren Orte der 
aufgenommenen Gegend.

In dieser Gegend zieht die Wasserscheide zwischen der March und der 
Waag in einer sehr merkwürdigen Weise durch, und bildet nicht zugleich die 
Landesgränze: indem die Wasserscheide zum grössten Theile innerhalb der 
Landesgränze fortzieht und die letztere so zu sagen nur ausnahmsweise berührt.

Die Gewässer dieser Gegend gehören daher auch zwei Wassergehieten an, 
und zwar fliessen die Senica, Drewnica, Breznica, Olsowa, Zwodnica, und W e- 
lecka, der March zu, während sich die Wlara mit ihren Zuflüssen, der Kralkowsky- 
Bach und der Strany-Bach in die Waag ergiessen.

So wie in den Gebirgszügen, spricht sich eine gewisse vorherrschende Rich
tung auch der Thäler deutlicher im Osten des aufgenommenen Terrains aus, als 
diess im Westen der Fall ist. Während die Drewnica, eine geringe Biegung abge
rechnet, gerade von Ost nach W est fliesst, folgt die Olsowa zwar auch dersel
ben Richtung aber unter vielen wesentlich anders streichenden Biegungen und 
die Richtung ihrer grösseren und kleineren Zuflüsse lässt ebenfalls keine Regel- 
mässigkeit erkennen. Ganz dasselbe gilt auch von der Zwodnica und Welecka. 
Das Gebirge dieses westlichen Theiles des begangenen Terrains ist aber auch 
nur ein sehr wenig ausgesprochenes Hügelland; die Unterschiede zwischen einem 
Längsthal und Querthal sind in demselben gänzlich verwischt.

Nördlich von Luhacowitz erst fängt ein Gebirgszug sich deutlicher auszu
prägen an, den man den Gebirgszug der Teufelsteine nennen könnte, der aus dem 
Koinenec-, Klastrow-, Swiradow- und Kichowsky-Wald besteht, von Südwest 
nach Nordost (Stunde 5 ) in einer ganz geraden Richtung fortzieht, an der Lan
desgränze mit der Höhe Makitta (4 8 4 ?14) anlangt und dadurch vor allen ändern 
dieser Gegend ausgezeichnet ist, dass im Verlaufe desselben mehrere nackte 
Felspartien auftrelen, die den Namen der Teufelsteine erhalten haben, wie der
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vereinzelte Teufelstein südlich bei Prowodow nördlich von Luhacowitz, die 
Teufelsmauer bei Lidecko, die sich von da in östlicher Richtung bis an die Hra- 
disko-Felsen fortzieht.

Der Richtung dieses Gebirgszuges entspricht auch jene seiner Thäler. So 
namentlich laufen der Rikabach östlich von Wisowitz, das Luhacowitzer Thal von 
Luhacowitz aufwärts, die östlichen Zuflüsse des Rieka-Baches bei Wlachowitz, 
die Senica östlich von Ober-Litsch, das Thal von Klobauk unter einander und mit 
dem Gebirgszuge der Teufelsteine parallel.

Aus der Gegend von Hradek über Bohuslawitz und Klobauk, reicht südlich 
von diesen Orten ein zweiter, mit dem ersteren ganz paralleler Gebirgszug, der 
an der Landesgränze die Höhen Koncita und Slfelenskyberg bildet. Die zunächst 
liegenden Thäler, die Ricka, das Klohauker Thal und die Dubrawka haben, mit 
diesem Gebirgszuge eine parallele Richtung.

Alle diese von Siidwcst nach Nordost streichenden Thäler sind zugleich 
deutlich als Längsthäler ausgesprochen. Die diese unter einander verbindenden 
Thäler haben eine ganz andere Richtung, die mit der des Hauptgebirges 
nahezu einen senkrechten Winkel einschliesst. Diese letzteren streichen vor
züglich von Nord-Nordwest nach Süd-Südost (oder umgekehrt) und sind als 
Querthäler in jeder Beziehung zu bezeichnen. So das Thal zwischen Prowodow 
und Pradlisko nördlich von Luhacowitz und die init demselben parallelen west
lich davon liegenden Zuflüsse des R ika-B aches; das Thal von O ber-Lhota; 
die Zuflüsse der Ricka und die Ricka bei Bohuslawitz, vorzüglich aber das Thal 
von Lidecko, das Querthal zwischen Klobauk und Brumow, und das Thal der 
Wlara an der Landesgränze. Während die mit dem Gebirge parallelen, die 
Vertiefungen des Terrains einnehmenden Längsthäler in jeder Beziehung als Ein
senkungen zu bezeichnen sind, sind die, die Gebirgszüge verquerenden, und die 
höchsten Kämme der Gebirge durchschncidenden Querthäler als Spalten ganz 
besonders ausgesprochen.

Dieser eigentümlichen, in den Alpen häufig ganz in derselben W eise vor
kommenden Gebirgs- und Thal-Bildung verdankt namentlich der südöstliche 
Theil der aufgenommenen Gegenden um Klobauk und Brumow die merkwürdige 
und sehr auffallende Configuration seiner G ebirgs- und T häler-Züge: dass 
namentlich der Ausfluss der Wlara aus dem Lande (W larapass) einen rechten 
Winkel bildet mit der Einsenkung (Längsthal), in der Nawoina, Brumow, Stitlna 
und Roketnitz liegen, dass auf diese Einsenkung abermals zwei mit dem Wlara- 
Passe nahezu parallele Querthäler folgen (zwischen Brumow und Klobauk, dann 
bei Bohuslawitz), die wieder jedes für sich von einem Längsthaie aufgenommen 
werden (und diese Abwechslung sieb im oberen Theile der Ricka noch öfters 
w iederholt); dass ferner die vom Makittaberge nach Süd herablaufende Senica, 
in dem Längsthalc von OLier-Litscli eine südwestliche, von Ober-Litsch aber 
durch die Querspalte von Lidecko plötzlich eine nördliche, der ersten gerade 
entgegengesetzte Richtung einschlägt; dass endlich bei Ober-Litsch die Wasser
scheide zwischen der March und der Waag von einem, kaum einige Klafter hohen 
Gebirgsrücken gebildet wird.

Mit dieser hier kurz angedeuteten Gebirgsbildung ist im innigen Zusammen
hänge auch die Streichungsrichtung der Schichten der das Grundgebirge bildenden 
Gesteine. Während die Schichten im Westen im Allgemeinem mehr horizontal 
liegen und eine Streichungsrichtung vorzüglich nach einer Weltgegend nicht 
beobachtet werden kann, sind die Schichten im Osten sehr steil, oft bis 80 Grad 
und darüber aufgerichtet, und streichen durchgchends mit der Richtung der 
Gebirgszüge und der Längsthäler parallel.



Die Wasserscheide endlich zwischen der March und der W aag zieht von der 
Makitta über den Plana IIora-Berg gegen den Trihlaw in südlicher Richtung, von 
da in südwestlicher auf den Cubekberg, in südlicher Richtung über das Dorf Strelna 
auf den Koncitaberg; von da nordwestlich über Stiudlow nach Ober-Litsch, west
lich nach Lacnow, und nordwestlich auf den Swiradow, südwestlich längs der 
Höhe des Klastrowwaldes bis auf den Dubrawaberg; von da in südlicher Rich
tung über Laucka, na Pasekach, Hustberg, Kamecin, Kiiezpole, bei Hradek vor
über auf den Konecberg, von da südwestlich über den Lukowberg den Lopeniker- 
Wald auf den Jawofina-Berg (K 10-02) und südwestlich längs der Landesgränze.

Das ganze aufgenoinmone Terrain gehört dem sogenannten W iener- oder 
Karpathen-Sandsteine an, welcher Sandstein hier überall das Grundgebirge bildet, 
so dass ältere Gesteine hier nirgend zum Vorschein kommen. Von jüngeren 
Gebilden treten im Aufnahmsgebiete auf: tertiärer Schotter, Löss, diluvialer 
Schotter und Alluvien. Von abnormen Gesteinen sind Trachyte in der Umgebung 
von Banow und Boikowitz und Basalte bei Alt-Hrosenkau bekannt geworden. Bei 
Ordgeof ist ein ausgebrannter Vulcan vor dem Beginne der Aufnahmen durch 
Herrn Julius S c h m i d t  in Olmütz aufgenommen und studirt worden, dessen 
Detail-Beschreibung ebenfalls in diesem Hefte gegeben ist.

G r u n d g e b i r g e  W i e n e r  S a n d s t e i n .  Im flachen westlichen Theile des 
aufgenommenen Gebietes sind mehr oder minder dünn geschichtete, bald lichtgelb, 
bald grau, manchmal dunkelbraun, auch beinahe schwarz gefärbte sandige Mergel, 
Mergelschiefer und Mergelkalke, die ohne aller Ordnung mit einander sehr oft 
wechsellagern, die allein herrschenden Gesteine. In diesem Schichten-Complexe 
findet man, namentlich östlich bei Ungarisch-Hradisch, bei Marzatitz, Jarosau und 
Billowitz sehr untergeordnet auftretende 2— 3 Zoll und nur selten mächtigere 
Schichten von lichtgelben beinahe ganz weissen sehr feinkörnigen Sandsteinen, 
die aus schwarzen zerstreuten sehr kleinen Glimmerblättchen, Quarz oft in 
grösseren erhsengrossen abgerollten Körnern und Feldspath zusammengesetzt zu 
sein scheinen. Grössere Trümmerchcn von weissem verwitterten Feldspath ver
leihen ihnen ein porphyrartiges, die häufigen hohlen Räume ein poröses Ansehen 
und ein verhältnissmässig sehr geringes specifisches Gewicht. Mehr oder minder 
reiche Sphärosiderit-Knollen (kaum über 7 %  eisenhaltig) sind in den Mergeln 
schichtenweise ( % — 2 Zoll mächtig) eingebettet lind im ganzen Gebiete gleich- 
mässig vertheilt.

In dem gebirgigen Theile dagegen, namentlich von Luhacowitz angefangen 
in nordöstlicher Richtung, zwischen Brumow und Klobauk und dann längs der 
mährisch-ungarischen Gränze im Süden der aufgenommenen Gegend im Gebirge 
der Jaworina, ist dieses Verhältniss in der W eise modificirt, dass zwar hier 
auch dieselben Gesteine wie im Westen auftreten, die Sandsteine aber, die 
petrographisch denen im Osten gleich, hier nicht nur nicht untergeordnet V o r

kommen, sondern die Hauptmasse der Gebirgszüge zu bilden scheinen.
So treten die weissen porösen, stellenweise krystallinisch und bimssteinartig 

aussehenden Sandsteine in der Umgebung von Bad Luhacowitz in grösser 
Mächtigkeit auf und bilden den Oborabcrg, den Obietowskaberg und ziehen 
über den Karnecinberg bis auf die Hrabina-Höhe südlich von Laucka, wo sie in 
einem Steinbruch aufgeschlossen sind und nach Stunde 5, Fallen südwest-siidlich, 
geschichtet zu sein scheinen. Ihre undeutliche Schichtung und das Vorhandensein 
von sehr mächtigen Schichten lassen nicht vollkommene Sicherheit erlangen. Im 
Gebiete dieser porösen Sandsteine brechen die Luhacowitzer Quellen hervor.

Ein zweiter Sandsteinzug bildet den Gebirgszug der Teufelsteine. Hier 
ist das Auftreten von einzelnen Conglomerat-Schichten, deren Gerölle den
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Durchmesser bis zu 1 Zull nicht sollen erreichen, sehr merkwürdig und für 
diesenBergzug bezeichnend. Der Teufelstein nördlich von Luhacowitz, dann die 
Teufelsmauer bei Lidecko und die Hradiska-Felsen hei Pulcin werden von dem 
Conglomerate in Verbindung mit Sandstein gebildet. Die Bestandteile des Con- 
glomerates sind dieselben, wie die des Sandsteines, doch treten nebst den ‘/ j  bis 
1 Fuss grossen Quarzgeröllen auch minder gut abgerollte Stücke von Grauwacken- 
Sehiefern nicht selten, namentlich am Teufelstein, bei Luhacowitz und in den 
Hradisko-Felsen auf.

Doch bildet in der Tliat nicht der Sandstein und das mitvorkommende 
Conglomerat allein die Gebirgszüge, vielmehr zieht nur ein Sandsteinzug von 
geringerer Mächtigkeit gerade über diese Höhen, und der Sand als Verwitterungs- 
product des Sandsteines bedeckt die Anhöhen und die anstehenden Mergel und 
Mergelschiefer, so dass diese letzteren bei dem Mangel an Entblössungen nicht 
beobachtet werden können.

Diess beweist namentlich der Sandsteinzug des Koneita-Gebirges, der auf 
eine ganz deutliche W eise im Querlhale südlich bei Klobauk aufgedeckt ist. Auf 
eine längs dem Bache, südlich bei Klobauk gut entblösste Reihe von Mergeln und 
Mergelschiefern mit Fucoiden und Mergelkalken, die mit grobem Sandstein in 
2— 3 Fuss dicken Schichten wechseln, folgt endlich eine 20— 25 Klftr. mächtige 
Ablagerung von porösen Sandsteinen, die denen bei Luhacowitz petrographisch 
vollkommen gleich sind, auf die nach Süden abermals Mergel folgen. Dieses 
im Verhältniss zu der Grösse des Koncita-Gebirgszuges gewiss unbedeutende 
Sandsteinlager ist doch im Stande die Oberfläche des ganzen Gebirgszuges mit 
einer Decke von Sand zu versehen, dass man in Ermangelung der Entblössung den 
ganzen breiten Gebirgszug aus dem Sandsteine gebildet betrachten müsste.

Von diesen porösen Sandsteinen ganz verschieden scheinen jene Sandsteine 
zu sein, welche die Höhen an der mährisch-ungarischen Gränze im Süden des 
anfgenommenen Terrains, südöstlich von Brumow, den Lopeniker-Wald und den 
Javorina-Berg zusammensetzen. Hier sind die Sandsteine nie in einer grös
seren Mächtigkeit für sich allein entwickelt, sie wechsellagern an allen Orten 
mit den Mergeln, sind sehr selten porös, enthalten grössere weisse Glimmer
blättchen, sind grau oder mehr oder minder gelblich und gelblich-röthlich (durch 
Eisenoxydhydrat) gefärbt. In diesem Gebiete sind kalkige Schichten als mergelige 
Kalke sehr häutig entwickelt und werden nicht selten auch zum Kalkbrennen ver
wendet. Doch wie die porösen Sandsteine treten auch diese nur auf den höheren 
Gebirgen vorherrschend auf; in den tieferen Einschnitten lagern darunter überall 
die Mergel und Mcrgelschiefer, namentlich bei Strany unter der Jaworina ganz 
in der Weise, wie sie in dem übrigen Terrain verbreitet sind.

Von Versteinerungen wurde im ganzen aufgenommenon Gebiete gar nichts 
Bestimmtes entdeckt, worauf man die Altersbestimmung des Wiener Sandsteines 
dieser Gegend, basiren könnte. Einige undeutliche und unbestimmbare Pflanzen- 
reste wurden namentlich bei Marzatic östlich von Ungr.-Hradisch, dann beim 
Sauerbrunnen Isabella, südwestlich von Boikowitz, zwischen Krhow und Boikowitz, 
und bei Komnia gefunden. Verkohlte, ebenfalls unbestimmbare Pflanzentheile 
haben bei Ungr.-Brod, südwestlich, Nachgrabungen auf Steinkohle veranlasst, die 
zu keinem Resultate führen konnten. Fucoiden kommen überall vor, namentlich in 
den Mergeln, am häufigsten fand man sie südlich von Klobauk in dem gut ent- 
blössten Querthale nördlich unter dem Zuge des porösen Sandsteines. Zwischen 
Slawifin und Radimow fand man in der Nähe von Sphärosiderit-Knollen gewöhn
lich rothgefärbte Mergelkalke mit Fucoiden und auf den Schichtungsflächen der sic 
begleitenden Sandsteine und Schiefer wulstförmige Erhabenheiten, die in vielen



Fällen grosse Aehnlichkeit mit Ammoniten zeigen. Die im W iener Sandstein 
überall vorkommenden von H o h e n e g g e r  unter dem Namen Hieroglyphen 
( H a i d i n g e r ' s  Berichte Bd. VI, S. 1 1 t )  zusammengefassten, von W . H a i d i n g e r  
zum Theil als Chelonier-Fäbrten bezeichneten ( L e o n h .  u. Bronn' s  Jahrb. 1841, 
S. 5 4 6 ; Haid.  Ber. III, S. 286, Fig. 1 u. 2 ) ,  bekannten Erhabenheiten auf den 
Schichtungsflächen der Sandsteine (denen jedoch auf den darunter lagernden 
Schichtflächen des Sandsteines gewöhnlich keine Gegenabdrücke entsprechen, 
indem die dünne leicht zerstörbare Mergel-Zwischenlage, die die Hohlabdrücke 
ursprünglich enthielt, gewöhnlich ganz verschwunden ist) werden im ganzen 
Gebiete der Mergelschiefer vertheilt gefunden. Doch fehlen dieselben den porösen 
Sandsteinen gänzlich. Somit ist über das absolute Alter des Wiener Sandsteins im 
aufgenommenen Gebiete gar nichts sicheres bekannt geworden.

Hier möge noch eine Notiz Platz finden, über das Vorkommen von Dutlen- 
mergel nördlich bei Marcatitz, östlich Ungr. -Ilradisch im Gebiete des Wiener 
Sandsteins. An den Abhängen des Marchthaies daselbst, fand ich unter ändern 
herabgerollten Stücken von Wiener Sandstein, auch ein Stück von einer 1 Zoll 
mächtigen Schichte von Duttenmergel. Doch konnte ich die Stelle, wo diese 
Schichte anstehend zu treffen war, nicht entdecken, kann somit auch über die 
Lage der Schichte als auch der Dutten nichts Bestimmtes mittheilen (vergleiche 
W . H a i d i n g e r :  Sitzungsberichte der Kais. Akad. der Wissensch. mathem.- 
naturw. CI. Band I, Seite 2 04 ; H a i d i n g e r ’ s Berichte Bd. IV, Seite 431 und 
Band III, Seite 144).

Ueber das relative Alter der Sandsteine und Mergel namentlich der porösen 
Sandsteine und der diese begleitenden Conglomerate lässt sich ebenfalls nichts 
Bestimmtes sagen. Denn nicht nur bei Marzatic wechseln sie mit den die Sphäro- 
siderite führenden Mergeln, auch unterhalb Klobauk erscheint die mächtige 
Einlagerung des porösen Sandsteines als ein den Mergeln regelmässig eingebet
tetes, diesen angehöriges und mit denselben gleichzeitiges Lager. Die Conglo
merate und Sandsteine des Teufelsteiner Bergzuges streichen nach Stunde 5 
und fallen steil (bis 80 Grad) nach Süden und werden im Süden von den 
Mergeln überlagert, im Norden aber unterlagert, was man namentlich im Thale 
vonLidecko abwärts bis Wsetin, dann bei Wisowitz südlich bei Prowodow und an 
vielen anderen Puncten deutlich beobachten kann. Es ist freilich das petrogra- 
phische Aussehen namentlich der porösen Sansteine und Conglomerate sehr ein
ladend zu der Ansicht, als seien diese Gebilde eocen ; doch, wie schon erwähnt, 
spricht die Lagerung und der gänzliche Mangel an Versteinerungen, namentlich 
der Nummuliten, nach denen sehr fleissig gesucht wurde, nicht dafür.

Die Lagerungsverhältnisse wurden Eingangs im Allgemeinen erwähnt. Im 
westlichen flächeren Theile liegen die Schichten mehr horizontal und fallen nach 
allen möglichen Richtungen unter sehr flachen seltener steilen Winkeln ab. So 
lagern die Mergeln um Marzatitz ganz horizontal, streichen südwestlich von 
Jarosau nach Stunde 2 und fallen nach Nordost. Um Billowic fallen die Mergel- 
und Schieferschichten unter 30 Grad nach Süden. Bei Gr.-Orechau südlich im 
Thale nach Nordwest unter 15 Grad. Nördlich von Ungarisch-Brod fallen die 
Mergel nach Süden, bei Ruditz dagegen die Sphärosiderite führenden Schichten 
nach Norden unter 60— 70 Grad, ebenso dieselben Schichten bei Boikowitz 
nördlich. In der Umgebung von Koritna streichen die Schichten nach Stunde 
2— 3 mit nordwestlichem Einfallen; bei Horniemtsch aber nach Stunde 9, Fallen 
nordöstlich. Auf der Höhe des Javorina-Gebirges fallen die Schichten nach Süden 
unter 10— 30 Grad und streichen Stunde 5. Bei Strany fallen die Mergel dagegen 
nach Norden unter 15 Grad.
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Im östlichen Theile des auigenommenen Gebietes ist das Streichen der 
Schichten mit dem der Gebirge parallel (Stunde S ) and das Fallen durchaus nach 
Süden mit bis 80 Grad Neigung.

Im Gebiete des W iener-Sandsteins bestand ehemals bei Boikowitz eine 
Grube auf (7 % ig e )  Sphärosiderite, die jedoch nie hinreichen konnten, den hei 
Boikowitz ehemals bestandenen Hochofen zu speisen. W ie schon erwähnt, 
kommen Sphärosiderite im Gebiete der Mergel überall vor in bis 2 Zoll grösser 
Mächtigkeit, namentlich bei Ruditz südöstlich, nördlich von Ungarisch-Brod, 
zwischen Slawicin und Kudimow östlich von Luhacowitz, in den Anhöhen südlich 
von Hluck, zwischen Niwnic und Koritna und an vielen anderen Puncten.

Bei Ungarisch-Brod südwestlich, am linken Ufer der Olsowa wurde im 
Wiener Sandstein auf Kohle geschürft. Zu diesem Versuche gab das Vorkommen 
von verkohlten Pflanzenresten in dem dortigen Sandsteine Veranlassung.

Von abnormen Gebilden treten ferner in dem besprochenen Gebiete auf:
T r a c h y t e .  Diese Gebilde wurden von Dr. A. B o u e ,  theilweise auch von 

Sir R. M u r c h i s o n  entdeckt. Herr Bergrath Fr. Ritter v. Hauer  besuchte mit 
Dr. J. v. F e r s t  1 diese Gegenden und hat sehr genaue Untersuchungen daselbst 
angestellt, die theilweise in einem Manuscripte niedergelegt sind, dessen Benützung 
inir erlaubt wurde. Herrn v. Ha u e r  gebührt daher jedenfalls das Verdienst der 
umfassenderen Erforschung dieser Trachyte. Ich kounte kaum einige unbedeutende 
unbekannt gewesene Puncte von Vorkommnissen der Trachyte den schon 
bekannten beifügen.

Alle Trachyte dieser Gegend, die sich zwischen den Orten Banow, Bistritz 
und Boikowitz auf verschiedenen Stellen anstehend tinden, sind dadurch 
vorzüglich ausgezeichnet, dass iu ihrer gewöhnlich dichten porösen Grund
masse schwarze glänzende Hornblende -Krystalle eben so häufig oder häufiger 
wie die des Feldspathes eingewachsen verkommen, der Glimmer dagegen 
gänzlich zu fchleu scheint. Je nachdem man Stücke von verschiedenen Localitätcn 
und von verschiedenen Theilen einer und derselben Localität unter einander 
vergleicht, ändert sich die Structur und Farbe der Grundmasse, die Grösse der 
eingewachsenen Krystalle ausserordentlich.

Bei Banow südöstlich von Ungarisch-Brod sind drei Puncte von Trachyt 
bekannt geworden, wovon der eine seiner Form wegen schon von weitern auflallt. 
Am Calvarienberge bei Banow bildet der Trachyt nämlich einen beiläufig 6 Klafter 
hohen, nach Norden steil, gegen Süden etwas flacher abfallenden Kegel, der 
durch drei Kreuze geziert wird. Der Trachyt des westlichen Abhanges ist kugelig 
abgesondert, zum Theil braun, häufiger grau , mit dünnen kaum */a Zoll langen, 
häufigen Hornblende-Krystallen, mit wenigem Feldspath und mit oft in der ganzen 
Masse eingeschlossenen und veränderten Stücken der ringsum anstehenden Mergel. 
Im nordwestlichen Theile des Trachytkegels ist der Trachyt mehr erdig- und in 
den Rissen und Klüften desselben ist überall ocheriger Magneteisenstein aus
geschieden. Ganz auf der Höhe des Kegels wurde ein grösseres Stück von 
Mergel im Trachyte cingeschlossen beobachtet, welches in eine jaspisartige graue 
Masse umgewandelt ist. Aehnlich veränderte Gesteine finden sich auch am nord
westlichen Abhange des Kegels.

Von diesem Trachytkegel in westsüdwestlicher Richtung sind über dem 
Banower Bache zwei andere Vorkommnisse von Trachyt, die sich als zwei runde 
Erhebungen des Terrains kundgeben und keinerlei Aufschlüsse darbieten. In der 
Umgebung der Barnower Trachyte streichen die Schichten der Mergel und 
Mergelschiefer von Nordost nach Südwest und fallen im Norden des Trachytes 
nach Süden, im Süden dagegen nach Norden, also dem Trachyte zu.



Wenn man von Banow der Poststrasse nach Südost gegen Bistritz folgt, so 
hat man beiläufig in  der Mitte zwischen Banow und Bistritz einen langgestreckten 
von Südwest nach Nordost streichenden Gebirgsrücken zu passiren. Auf der höch
sten Höhe der Strasse und von da nach Nordost sowohl als nach Südwest längs 
des ganzen Rückens findet man überall den Trachyt anstehend. Er bildet hier 
einen schmalen Hügelzug, der sich in seinem nordöstlichen Theile mit einem kür
zeren parallelen Trachytzuge verbindet und dann plötzlich in der Gegend der Ein
siedelei (nordwestlich bei Bistritz) nach Südost umbiegt und kurz nordwestlich 
vom Orte Bistritz endet. Als Fortsetzung des langen Hügelzuges findet man bei 
Suchalosa, unweit des Sauerbrunnens daselbst über dem Bache noch einmal den 
Trachyt anstehen. In dieser ganzen Partie ist der Trachyt oft sehr stark verwittert, 
von gelber, röthlich -  brauner und dunkelbrauner (graugefleckt) Farbe. Stellen
weise herrscht Feldspath vor; die Hornblende-Krystalle sind seltener aber grösser.

Zwischen der eben besprochenen Trachyt-Partie und der Bistritza unmit
telbar am rechten Ufer dieses Baches bei dem Hofe Ordgeof (O rdeow ) sind fünf 
verschiedene Vorkommnisse von Trachyt bekannt geworden, wovon der west
lichste, grösste, beiläufig in der Mitte zwischen der Orgeof- und Podhora-Mühle 
befindliche, durch den Bistritza-Bach in zwei ungleiche Theile getheilt wird. 
Diess ist diejenige Partie, welcher die Herren S c h m i d t  und T s c h e r m a k  vor
züglich ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben; ich kann sie daher mit Still
schweigen übergehen und will nur bemerken, dass die anstehenden Mergel 
und Sandsteine in der nächsten Umgebung von Ordgeof Stunde 12 streichen 
und östlich fallen; bei der Podhora-Mühle aber Stunde 10— 11 streichen und 
nordöstlich fidlen; dass ferner dieselben Sandsteine und Mergel zwischen 
Suchalosa und Banow nach Stunde 2— 3 streichen und nordwestlich fallen.

Oestlich von Bistritz und' südlich von Komnia erhebt sich auf der, die 
Wasserscheide zwischen diesen beiden Orten bildenden, sich von der Lopeniker 
Waldhöhe abzweigenden Gebirgshöhe ein ausgezeichneter flacher Kegel, der 
als solcher namentlich im Thale von Komnia augenfällig ist. Der diesen 
Kegel bildende Trachyt ist im Verhältnisse zu allen übrigen bis jetzt betrachteten 
auffallend dunkler gefärbt, schwärzlich oder grünlich-grau. Auf der Höhe des 
Kegels stehen flach nach Süden fallende, in lichtgrünlich-granen Jaspis umge
wandelte Mergel des urn den Kegel anstehenden Wiener-Sandsteins an, die 
daselbst gebrochen und als Schotterungsmaterial auf die nnweit vorüberziehende 
Poststrasse geführt werden.

Von diesem letztbesprochenen Kegel nach Nordwest erhebt sich ein zweiter 
Kegel südwestlich von Komnia, der ganz dieselben Verhältnisse wie der erstere 
darbietet. Genau in derselben Richtung gegen Nordwest erhebt sich westlich 
von Komnia ein dritter Kegel. Der denselben bildende Trachyt ist jedoch von 
dem der beiden früheren verschieden und demjenigen gleich, der den schmalen 
Rücken zwischen Suchalosa und der Einsiedelei zusammensetzt. Zunächst an 
diesen, südwestlich etwas davon entfernt, mitten im Walde, der im Hintergründe 
des Neuhofer Thaies die nordwestlichen Abhänge dieses Thaies bedeckt, wurde 
von Herrn Fr. Rilter v. Ha u e r  ein Vorkommen von Trachyt bieobachtet, der sich 
zunächst an dem Trachyt der zwei Kegeln südwestlich bei Komnia anschliesst. 
Die Orientirung dieses Punctes ist des herrschenden Waldes wegen unsicher.

Von hier aus theilen sich die Vorkommnisse des Trachytes in zwei Arme, 
wovon der eine nordöstlich über Stary Swietlau, gegen das Schloss Swietlau bei 
Boikowitz, der andere aber gegen Nezdenitz zieht.

In nordöstlicher Richtung folgt nun auf dem Trachythügel westlich von 
Komnia der Trachyt des Stary Swietlau, dessen von Südwest nach Nordost
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gedehnte Form eine bedeutende Ausdehnung erreicht. In der Umgebung des Stary 
Swietlau und zwischen diesem und dem nächst südlich liegenden Kegel sind die 
Sandsteine mehr oder minder stark umgewandelt, krystallinisch, stellenweise porös, 
und in ihrer Masse findet man kleine punetförmige Ausscheidungen eines dunkel
grünen Minerals. DerTrachyt auf der Spitze des Slary Swietlau ist röthlich-braun.

Oestlich von Stary Swietlau, auf dem rechten Ufer des Komnia-Thales 
wurde ebenfalls ein Vorkommen von Trachyt beobachtet.

Zwischen dem Stary Swietlau und dem Schlosse Swietlau beiläufig in der 
Mitte, am östlichen Abhange des Bergrückens befindet sich eine nicht unbedeu
tende, trotzdem aber schlecht aufgedeckte Partie eines sehr verwitterten Trachyts.

Endlich steht das Schloss Swietlau auf einem Trachylrücken.
Von dem westlich von Komnia liegenden Trachythügel folgen anderer

seits die Trachytpuncte in nordwestlicher Richtung gegen Nezdenitz auf
einander. Es ist die südlich von Nezdenitz und östlich von Neuhof sich erhe
bende Anhöhe so zu sagen ganz durchdrungen von Trachyt und bald glaubt 
man abgeschlossene Partien von Trachyt in dem Wiener-Sandstein, bald aber 
grosse Trümmer von Wiener-Sandstein rings umgeben von Trachyt vor sich zu 
haben. Der Trachyt dieser Anhöhe ist grösstenlheils sehr verwittert und von 
gleichartiger Beschaffenheit und dem des Stary Swietlau ähnlich. Die Vorkomm
nisse dieser Anhöhe konnten bei weitem nicht auf der Karte gehörig ausge- 
schieden werden, indem weder die Gegend noch die Karte Anhaltspuncte hiezu 
bieten. Zwischen den zwei zunächst südwestlich von Stary Swietlau ausgeschie
denen Trachytpuncten sieht man den Sandstein und Mergel, beide nicht verändert, 
nach Stunde 6 fallen, südlich geschichtet. In dem Thale von Neuhof fallen die 
Mergel und Sandsteine nach Süden, auf den Anhöhen dagegen nach Norden.

Gerade südlich bei dem Sauerbrunnen von Nezdenitz ist eine grössere Partie 
von einem Hornblende armen Trachyt bekannt, in deren Nähe auch veränderte 
Mergel und Sandsteine anstehen.

Südöstlich bei Nezdenitz steht ebenfalls ein Trachyt an, der gegen Siidosten 
bis an das nächste Thal fortzieht, und wenigstens in seinem nördlichen Theile 
durch keine Erhebung des Terrains angedeutet wird.

Endlich wurde auch über der Olsowa nördlich bei Zaharowitz ein Trachyt- 
vorkommen auf dem steilen Abhange des Gebirges entdeckt.

Von mir unbesucht blieb der von Herrn von Ha u e r  angegebene Trachyt 
beim Wolenauer Hof.

Wenn man noch die äusseren Verhältnisse des Auftretens dieser Trachyte 
berücksichtigt, so stellt sich heraus, dass sie theils in der Form von isolirten, von 
dem übrigen Terrain ausgezeichneten Hügeln oder Kegeln auftreten, theils eine 
reihenförmige Anordnung, wie diess namentlieh zwischen der Einsiedelei und 
Suchalosa der Fall ist, zeigen, oder auch durch keinerlei Erhöhungen des Terrains 
sich kund geben.

Lässt man ferner die Trachyte bei Banow aus den Augen, so lassen sich die 
Trachytvorkommnisse zwischen Suchalosa und Schloss Swietlau in eine von Süd
west nach Nordost streichende Linie, und die südöstlich von Nezdenitz in südöst
licher Richtung auf einander folgenden in eine zweite, die erste nahezu unter einem 
rechten Winkel kreuzende Linie versehen. Die Trachyte bei Banow fiir sich liegen 
in einer Linie, welche mit der Suchalosn-Swietlauer Linie nahezu parallel ist.

In dem besprochenen Gebiete des Wiener-Sandsteines treten ferner noch auf
B a s a l t e .  Auf dem südlichen Abhange des Lukowberges nördlich über Alt- 

Hrosenkau sind vier Vorkommnisse von Basalt bekannt geworden. Auf dem nach 
Süden abfallenden gleichmässig geebneten Rücken sind schon vom Thale aus



zwei gesonderte Terrainerhöhungen bemerkbar. Die eine tiefere hat eine mehr 
abgerundete Form , die andere ist in der Richtung von Siidwest nach Nordost 
etwas gedehnter. Sie werden beide von einem graulichschwarzen Olivin führenden 
porphyrartigen Basalt gebildet. Auf diese, in nördlicher Richtung, folgen noch zwei 
kleinere kaum merkbare Erhabenheiten des Terrains. Der Basalt des südlicheren 
von beiden führt viele Granaten, in der Nähe der nördlichsten am wenigsten aus
gedehnten und aufgeschlossenen fand ich auch Trachyt ähnliche Gesteine.

Ueber das Alter sowohl der Trachyte als auch der Basalte lässt sich in dieser 
Gegend gar keine Vermuthung aussprechon, indem sie mit keiner ändern Forma
tion als der des bedeutend älteren Wiener-Sandsteins in Berührung treten. Doch 
was die Form ihres Auftretens anhelangt, so haben namentlich die Trachyte in 
den Terrain - Formen, an den Orten wo sie anftreten. deutliche Veränderungen 
hervorgerufen, woraus man schliessen dürfte, dass die Eruption der Trachyte 
jedenfalls nach der Bildung der Terrain-Formen, so wie sie gegenwärtig herr
schen, stattfinden musste.

J ü n g e r e  A b l a g e r u n g e n .  Hiehcr gehören vor allem Ablagerungen von 
gelb gefärbtem Schotter, die am Ausflusse des Pohorelitzer Baches südlich von 
Napagedl zum Vorscheine kommen. Mit diesein Geröllc ist gleichen Alters die 
Schotter-Ablagerung nördlich von Neuhof. nördlich von Brezolnp, südöstlich von 
Napagedl, deren Gränzbestiininung durch den daselbst herrschenden dichten 
Wald viele Schwierigkeilen darbietet. Im Gebiete dieser Schotterablagerung 
wird in 4— K Klafter tiefen Gruben gelber Ocher gewonnen. In den Gruben 
pflegt der Schotter eine Mächtigkeit von 4 bis S Klafter zu zeigen ; unter dem 
Schotter folgt dann eine wenig mächtige Lehm- (T eg e l-) Ablagerung, in welcher 
der gelbe Ocher nesterweise vorzukommen pflegt. Seine Mächtigkeit ist sehr 
verschieden, jedoch nie sehr gross, den kubischen Inhalt einiger Fusse nie über
steigend. Er wird zum Theil als gelhe Farbe in der Umgegend benützt, grössten- 
theils aber verschickt und dann zur Bereitung de» Braunroth benützt.

Ausser diesen als tertiär zu bezeichnenden Schotter-Ablagerungen, sind noch 
an anderen Orten solche bekannt geworden, über deren Alter man wohl wenig 
Sicheres sagen kann.

Diess gilt namentlich von jenen Schotter-Ablagerungen, die auf der Gränze 
zwischen Mähren und Ungarn südlich von W'elka in einem wenigstens theilweise 
abgeschlossenen Kessel Vorkommen.

Ebenfalls als unsicheren Alters muss jene Ablagerung von Bach-Geschieben und 
von sandigem Lehm, die sich auf den Abhängen des Th.dkessels bei Bilnitz südlich 
bei Brumow befindet, bezeichnet werden. Das Niveau dieser Ablagerung übersteigt 
dasjenige des gegenwärtigen Flusses um 30— 40 Klafter und dürfte einer Auf
stauung des Flusses durch zufällige Einstürze im Wlarapasse zugeschrioben werden.

Die in den breiteren Thalsohlen vorkommenden tegelartigen Lehme sind 
gewiss alluvial und nicht, wie es bereits geschehen ist, als tertiär zu behandeln.

Von den Diluviiil-Ahlagerungen ist Löss das am meisten verbreitete Gebilde. 
Der Löss bedeckt alle Abhänge, die das Marchthal unmittelbar begränzen. Hier 
kommt der Wiener-Sandstein nur an jenen Orten zum Vorscheine, die entweder 
sehr steile Abhänge oder tiefe neuere Thal-Einschnitte darbieten.

Die Verbreitung des Löss vom Hauptlhale aus in die Nebenthäler ist sehr 
eigentüm lich und gewiss von Wichtigkeit. Denn während durch die beiden süd
lichsten Thäler des aufgenommenen Gebietes, die Zwodnica und W elecka, die 
beide eben nicht eng sind, auch nicht höher liegen als die übrigen, lein Löss in 
das Gebiet hereinzieht, sind nicht nur die Niederungen, sondern auch die Berg
kuppen zwischen der Olsowa- und dem Hluker-Thal bisNiwnitz und Ungr.-Brod mit
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einer alle Terrainformen verhüllenden Lössdecke versehen. Von Ungr.-Brod nach 
Ost findet man dagegen keine Spur von Löss mehr, trotzdem dass hier das Thal 
nicht nur nicht verengt wird, sondern sich erweitert und in mehrere eben so breite 
Thäler auflöst. Nördlich von der Olsowa reicht der Löss nur bis an die Linie, 
die man von Ungr.-Brod gegen Brezolup ziehen kann; weiter gegen Osten, obwohl 
das Thal von Brezolup'eben nicht sehr eng ist, kommt Löss nicht mehr vor. Eben so 
erreicht der Löss an der Drewnica am linken Ufer des Thaies nur bis Mallenowitz, 
und ist weiter östlich nicht mit Sicherheit nachzuweisen, während er am rechten 
Ufer desselben Thaies bis über Zlin und Wlachowitz nachgewiesen werden konnte.

Mit dem Löss in sehr inniger Verbindung steht eine Ablagerung von sehr 
geringer Ausdehnung südwestlich bei Ungr.-Brod am linken Ufer der Olsowa, 
unweit des ehemaligen Kohlenschurfcs. Man sieht auf dem steilen Ufer der Olsowa 
Schichten von Lehm wechselnd mit Geröll- und Siindschichten. Eine Lehmschichte 
ist vorzüglich durch Bruchstücke und zerdrückte Exemplare von einer ffeliv aus
gezeichnet. Unter dieser Helix führenden Lehmschichte wurden in der Sandleiste 
unbestimmbare Reste von Extremitäts-Knochen eines Säugethieres gefunden. Man 
will hiermit nur diejenigen Geologen aufmerksam machen, die Gelegenheit haben 
diese Gegenden zu besuchen; indem nach stattgehabten Einstürzen des steilen 
Ufers leicht andere bestimmbare Reste entblösst werden könnten; wie diess schon 
nach Mitteilungen aus Ungr.-Brod öfters der Fall war.

Hier muss ich ferner noch eine Remerkung einschalten über das Vorkommen 
von losen Geröllen, die krystallinischen in der Gegend nirgends anstehenden 
Gesteinen angehören. Sie erreichen den Durchmesser von 3— 4 Zoll und liegen in 
grösserer Anzahl beisammen, obwohl nur auf Stellen, die kaum eine grössere Aus
dehnung als von einigen Quadratklaftern besitzen. Drei Vorkommnisse hiervon wer
den beobachtet, namentlich bei Pulcin nördlich beim Dorfe, am Sattel neben dem 
Steige der zu den Hradisko-Felsen führt, und dann auf dem W ege von Pulcin herab 
gegen Ober-Litsch, in der Gegend östlich von Lidecko. Alle diese Vorkommnisse 
liegen auf der Höhe des Gebirges. Bei Pulcin wäre es zwar leicht denkbar, dass 
diese Gerolle aus den daselbst anstehenden Conglomcratcn ausgewittert und ober
flächlich liegen geblieben sind. Doch wurde das Conglomerat nirgends so grob
körnig beobachtet, dass diese Gerolle demselben angehören könnten, und die ande
ren zwei Vorkommnisse östlich von Lidecko liegen aber über Mergeln und Mergel
schiefern, und können hier gewiss nicht aus dem Untergründe herrühren. Weitere 
Beobachtungen namentlich im Waagthale mögen uns darüber das weitere lehren.

Eine Ablagerung von Kalktuff von einiger Bedeutung wurde südlich von 
Welka südöstlich bei Jawornik mitten in einer Gegend entdeckt, die aus lauter 
Wiener-Sandstein besteht. Der Kalktuff ist ziemlich rein und enthält mehrere 
Helix und eine CI ans i/<’«  -  S p e c i e s.

Die Alluvionen sind in der aufgenommenen Gegend sehr beträchtlich, und be
stehen in den höher gelegenen und engeren Thalsohlen aus Gerölle und Sand, in 
den breiten Thälern, so wie auch im Hauptthalc aus Lehin, der von dem eigentlichen 
Löss nicht zu unterscheiden ist, indem es in der That durch Bäche und Regen
güsse herabgeschwemmter Löss, aber auf secunderer Lagerstätte, ist. ln jenen 
Gegenden, wo die Mergel hersehend auftreten und der Löss zurücktritt ist der 
alluviale Lehm dagegen dem tertiären Tegel sehr ähnlich und wurde auch häufig 
dafür genommen. Im Thale der Niwnitz,  um Suchalosa, Ristritz, bedeckt eine 
schwarze Erde die flachen Thalsohlen, doch reicht sie längs der Niwnitz und 
Bistritz auch abwärts nur bis zum Niwnitzer Hof, von da abwärts bis Ungr.-Brod 
sind die Alluvionen lössartig.
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III. Das Trachytgebirge bei Banow in Mähren. 
Von J. L. Gustav Tschcrmak.

M itgethoilt in der Sitzung der k. k. geo log isch en  Reichsauelall am 9 . März 1858.

Die vulcanische Formation in der Umgebung von Banow ist im Allgemeinen 
bereits vor längerer Zeit bekannt geworden. Zuerst gab Herr Dr. Ami B o u e 1)  
Nachricht über den dazu gehörigen Calvarienberg bei Banow; später wurden 
von Li l l  v. L i l i e n b a c h 2)  fernere zwei Puncte, östlich von dem erwähnten 
aufgefunden. Weitere Angaben über die Ausdehnung des Trachytgebietes 
werden von G l o c k e r 3) ,  Paul P a r t s c h 4)  und A. H e i n r i c h 5)  mitgctlieilt. 
In. neuester Zeit wurden die geognostischen Verhältnisse dieser Gegend 
von Herrn Franz v. H a u e r  untersucht, worüber die allgemeinen Resultate 
veröffentlicht w urden«), während eine detaillirte Beschreibung sich in dessen 
bisher nicht gedruckten Manuscripte findet. Im verflossenen Jahre bereiste auf 
Fr. v. H a u e r ’s Veranlassung dieselbe Gegend Herr Julius S c h m i d t ,  den ich 
auf seine Aufforderung dahin begleitete. Kurz darauf kam Herr D. S t u r ,  mit 
der geologischen Aufnahme eines grösseren Terrains beschäftigt, eben dorthin 
und ermittelte mit möglichster Genauigkeit die Ausdehnung und Gränzen des 
Trachytgebietes. Die Abhandlung J. Sc h i n i dt ' s ,  die Topographie desselben 
betreffend, und D. S t u r ’ s Bericht über die Aufnahme des von ihm untersuchten 
Terrains werden fast zu gleicher Zeit mit der vorliegenden Arbeit in diesem 
Jahrbuche veröffentlicht.

Durch Benützung der angeführten Arbeiten wird es mir möglich in eine 
gleichförmige und mehr systematische Behandlung des Ganzen einzugehen, um 
die Uebersicht derselben zu erleichtern.

Den Herren F. v. Haue r ,  J. S c h  mi d t  und ü. Stur ,  welche mir die freund
lichste Unterstützung bei meiner Arbeit zu Theil werden Hessen, bin ich zu 
vielem Danke verpflichtet.

A u s d e h n u n g  uud G r ä n z e n  des  T r a c h y t g e b i r g e s .  Zur Erleichterung 
der Vorstellung über die Verbreitung des Tracliytes ist auf der folgenden Seite 
ein Kärtchen, in dem Maassstabe von 1 Zoll =  2000 Wien. Klafter gezeichnet, bei
gefügt worden, worauf die Gesteinsgränze nach Franz v. H a u e r s  und S t u r ’s 
Aufnahmen eingetragen sind.

Die dem Trachyte angehörigen Berge und Hügel zeigen zumeist eine reihen
förmige Anordnung und innigere Verbindung, so dass sich das ganze Gebirge 
als ein mehr als eine Meile langer Höhenzug darstcllt, der von Boikowitz bis 
Suchalosa in nordost-südwestlicher Richtung sich erstreckt und von einem 
Knotenpuncte, südwestlich von Stary Swietlau, Zweige nach Norden und Süden aus
sendet; so dass nur wenige Trachyl-Hügel sich getrennt von demselben erheben.

An den auf der Karte bezeichneten Puncten tritt der Trachyt, welcher 
hier stets die Schichten des Wiener-Sandsteines durchbrochcn hat, an die Ober
fläche und bildet so eine grosse Anzahl einzelner, für sich abgeschlossener

*) Siehe dessen geognostisches Gemälde von Deutschland, Seile 536 und 539.
2)  A. B o u e  in den Proceedings o f  the geotogiral sociely in London 1830, 1. Dccember; 

Journal de geologie par MM. B ou e', J o b e r t  el R ozc .t, H l, puy. 2 8 ä  und K a r s te n ’s 
Archiv u. s. w. 1831, Band 111, Seite 578.

3)  Amtlicher Bericht über die Naturforschßr-Versanunlung in Gratz, Seite 115.
4)■ Erläuternde Bemerkungen zur geognostischen Karte des Beckens von Wien, 1844, S. 19.
•') W o ln y ’s Topographie von Mähren 1846, Band IV, Seite X.
6)  Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt, Band IV, Seite 193.
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Gesteins-Partien, die meist nur am Gipfel, öfters auch an den Abhängen der Berge 
auftreten. Der Swietlauer Berg stellt die um nördlichsten gelegene Trachytkuppe 
dar; weiter südlich findet man den Trachyt am Rücken und an Abhängen des Berg
zuges; um die Kuppe Stary SM'ietlau bildet er eine grössere zusammenhängende 
Partie, während er an den Hügeln bei Nezdenitz und Neuhof mehrere kleine 
Flecken darstellt, deren Gränze gegen den umgebenden Sandstein häufig sehr 
undeutlich wird. Südlich davon folgen drei gesonderte Partien zwischen Komnia 
und Bistritz; von der nördlichsten derselben bis zur „Einsiedelei“ , den bewal
deten Höhenzug entlang tritt ebenfalls Trachyt auf, doch ist hier die Orientirung 
und scharfe Beobachtung sehr erschwert. Die Karte enthält die Angaben, welche 
die Beobachtungen S t u r ’s und die meinigen hierüber liefern. Jedenfalls glaube 
ich mit Sicherheit annehmen zu können, dass auch dieser Theil der ganzen 
Bergreihe durch Trachyt gebildet werde. Derselbe bildet ferner von der Einsie
delei bis Sucbalosa eine zusammenhängende Hügelreihe und tritt auch noch im 
Bistritzka-Thale zwischen Sucbalosa und Ordgeof an mehreren Puncten und nach 
v. H a u e r ’s Beobachtung bei Wollenau auf. Endlich ist noch der Calvarienberg 
am Nordende von Banow nebst den zwei westlich davon liegenden Partien, ferner 
das Vorkommen bei Zahorowitz am rechten Ufer des Olsawa und jenes an der nörd
lichsten der vier Basaltpartien bei Hrosenkau, beide letzteren nach S t u r ’s Beob
achtung, zu erwähnen. Von dem Basaltvorkommen bei Hrosenkau wird noch später 
gesprochen werden. Ueberdiess sollen nach G l o c k e r ’s *) Beobachtung „südöstlich 
von Boikowitz hinter dem Dorfe Krhow“ Gänge von Trachyt im Sandsteine Vor
kommen. Früher wurde auch am Berge Kralow, westlich von Banow, Trachyt 
angegeben, was sich jedoch durch v. H a u e r s  Beobachtungen als irrig erwies.

0  A . a. 0 .



Das Trachytgcbirge bei Banow in Mähren. 65

A e u s s o r e F o r m u n d 0  b e r f  I ä c h e n-G e s t a 11 u n g d e s T r a c h y t g e b i r g e s.

Die Trachytberge dieser Gegend bieten im Durchschnitte keine besonders 
auffallenden Formen, doch üben sie alle auf das durch die Monotonie des umge
benden Wiener-Sandsteines ermüdete Auge einen wohltuenden Eindruck und 
lassen sich daher leicht schon von weitein von den umliegenden Höhen unterschei
den. Diess ist nicht nur bei den mehr isolirten Kuppen der Fall, sondern sogar 
höchst geringe Erhebungen von 10 Toisen relativer Höhe, wie sie zwischen 
Bauow und Suchalosa Vorkommen, haben ein eigentüm liches Gepräge, wodurch 
sie sich zwischen den Sandsteinhügeln vorteilhaft ausnehmen. Stets ist es bei 
solchen Hügelreihen die geringe Breite des Rückens und die Geradlinigkeit der 
Abhänge, nicht immer aber die Steilheit des Abfalles, wodurch sich der Trachyt 
kundgibt und den Beobachter anlockt, dem sonst durch den Wiener-Sandstein 
eben nicht viel Interessantes geboten wird.

Das Trachytgebirge erhebt sich bis zu ungefähr 250 Toisen Seehöhe*), doch 
wird es von den zunächstliegenden ßergen des „Lopeniker W aldes“ , die oft eine 
Höhe von 340 Toisen erreichen, bedeutend, noch mehr aber von denen des 
„grassen Ltfpeniker W aldes“ überragt. Dasselbe ist im Grunde als ein Ausläufer 
des sogenannten „Lopeniker Waldes“ zu betrachten, der, den mährisch-ungari
schen Karpathen angehörig, in nordost-südwestlieher Richtung streichend, hier 
die Wasserscheide der W aag uud March bildet, und von dem die Höhen zwischen 
Komnia lind Bistritz abzweigen urn die ihm parallele Bergreihe zwischen Boiko
witz und der Einsiedelei mit demselben zu verbinden, während eine Anzahl 
anschliessender Hügel den sanften Abfall gegen die Thäler vermittelt. Demnach 
fällt das Trachytgebirge im Allgemeinen gegen Nordost in das Thal von Komnia, 
gegen Norden in das OIsawa-Thal, gegen Westen te ilw eise  in die Niederungen 
bei Banow ab, und schliesst sich hier auch an einzelne niedere Hügelreihen, wäh
rend es sich im Süden sanft gegen das Bistritzka-Thal herabsenkt, im Südosten 
aber, wie erwähnt, mit dem Lopeniker Walde in Verbindung steht. An der Nord- 
gränze seiner Verbreitung hebt der Trachyt mit einem ungefähr 25 Toisen über 
das Thal emporragenden Berge, dem Swietlauer Schlossberge, an und erreicht 
hier eine Seehöhe von 173 6 Toisen. Die Abhänge fallen ziemlich steil, oft mH 
einer Neigung von 20 Grad gegen W est, Nord und Ost ab. In seinem weiteren 
Zuge nach Süden erhebt er sich bis zu 245 Toisen Seehöhe. Alle diese Kuppen 
haben ausgezeichnete Formen, die sich im Swietlauer Berge, der meist direct in 
das Thal abfällt, besonders hervorheben können. Der weiter nach Südwest zie
hende Bergrücken wird durch fernere zwei Kuppeu, die die Höhe von 267-8 
und 219 Toisen erreichen und interessante Formen besitzen, überragt. Ganz ver
schieden hiervon ist das Auftreten des Trachyts bei Nezdenitz und Neuhof, wo 
er sich nur an unbedeutenden Hügeln zeigt, die sich auch durch ihre Form 
keineswegs hervorheben; dagegen v errä t ersieh, wie S t u r  erwähnt, bei Komnia 
durch die Kegelform schon von weitem. Der in der Richtung des Hauptzuges 
liegende Hügel, auf dem die sogenannte Einsiedelei steht und dessen Gipfel eine 
Höhe von 198 Toisen erreicht, stellt wieder eine mehr isolirte Kuppe dar, deren 
Abhänge gegen Norden am steilsten (bis 21 Grad N eigung), gegen Süden am 
flachsten (1 6  Grad) abfallen. Ein Seitenstück hierzu bildet der Calvarienberg 
bei Ranow. Er überragt bei einer Seehöhe von 165 Toisen die Thalsohle im 
Norden um 32 Toisen und ist durch seine Kegelform schon in der Ferne

' )  Bezüglich der Hühenanguben vergleiche Julius S c h m id t ’s Abhandlung: „lieber die 
erloschenen Vulcane von Mähren“ im vorliegenden Hefte dieses Jahrbuches.

K, k. geologische UeieliajusUll. 9. Jaln gaug I«5 ö. |. 9
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auffallend. Seine Abhänge haben gegen Norden eine Neigung von 16— 18 Grad, 
gegen Süden von 12— 13 Grad; den steilsten Fall zeigen sie gegen Westen mit 
21— 22 Grad, den sanftesten gegen Osten mit 9— 6 Grad.

Die westlich von demselben liegenden Trachytrücken bieten eben so wenig 
auffallende Formen, als der ganze Zug von der Einsiedelei bis Suchalosa, dennoch 
bewahren dieselben trotz ihrer relativen geringen Höhe ihren eigentüm lichen 
Charakter.

W ir gelangen sonach zu den, was äussere Form und geologische Bedeutung 
anlangt, interessantesten Puncten. Es sind diess die Kraterbildungen bei Ordgeof, 
die auf vorstehender Karte mit a und b bezeichnet sind. Der südliche Krater a 
gibt sich weniger durch seine kaum merkliche relative Höhe als vielmehr durch 
die von der Umgebung abstechende Farbe, der den ringförmigen W all zusammen- 
setzenden Schlacken zu erkennen. Der nördlich davon liegende Krater zeigt 
zwar nur die Hälfte des früheren Ringwalles mehr, doch zeichnet sich derselbe 
durch grössere relative Höhe (bis 14 Toisen über dem vorüberfliessenden Bache) 
und durch die innerhalb desselben emporragenden zwei Trachytkegel, wovon 
der westliche 14, der östliche 16 Toisen über den Bach sich erhebt, vor jenem 
aus. W egen ihrer geringen Dimensionen entgehen diese Bildungen leicht dem 
Blicke in grösserer Entfernung, doch gewährt namentlich der nördliche Krater, 
in der Nähe und von gewissen Punctcn aus, ein sehr schönes Bild. Bezüglich der 
spcciellen Darstellung der Formverhältnisse desselben mussich a u f S c h m i d t ' s  
Abhandlung verwiesen, im Uebrigen komme ich noch ausführlicher darauf zurück.

B e z i e h u n g e n  des  T r a c h y t e s  zum W i e n e r - S a n d s t e i n .
Der Trachyt dieser Gegend steigt überall, wo er vorkömmt, aus dem W ie

ner-Sandstein empor, den er durchbrochen hat. Die Hebung des letzteren zeigt 
sich stets nur auf kurze Distanzen und in der unmittelbarsten Nähe des empor
gedrungenen Gesteins. Der Sandstein steigt oft bis nahe an den Gipfel der Tra- 
chyterhebungen hinan, und oben erst gewahrt man den anstehenden Trachyt. 
Oefters ist die Gränze zwischen beiden enthlösst, wo man jedesmal beobachten 
kann, wie der Trachyt den Wiener-Sandstein und dessen Mergelschichten ver
ändert hat. Die Veränderung manifestirt sich durch das gefritterte, jaspisähn- 
lichc Aussehen des sedimentären Gesteins, so dass letzteres eine oft sehr harte, 
homogene, hellklingende Masse von muscheligem Bruche, weisslicher, gelblicher 
oder grauer Farbe daistellt, die j e d o c h  e b e n s o  m i t S ä u r e n  b r a u s t ,  wie das 
unveränderte Gestein: besass letzteres eine grobkörnige Structur, so gibt sich die
selbe häufig auch in den gefritteten Stücken noch zu erkennen. Ebenso finden 
sich an den Gränzen öfters ausgezeichnete Reibungsconglomerate, häufig sind 
Stücke des Nebengesteins im Trachyte selbst zerstreut und eingeschmolzen. Die 
Veränderung des Nebengesteins zeigt sich bis auf 3 Fuss, öfters auf viel bedeuten
dere Entfernungen hin. Bei Nezdenitz fand ferner Fr. v. H a u e r 1)  solche ver
änderte Mergelschichten, in denen man deutlicheFucoidenreste wahrnehmen konnte.

Diesen Erscheinungen schenkte schon vor längerer Zeit A. B o u e 3)  seine Auf
merksamkeit und vergleicht sie mit der Veränderung der Lias-Mergel und Kalke 
bei Port Rush in Irland und auf Skye3) .  Eine Auflagerung des Trachytes über

! )  Nach einer Stelle in dessen Manuscripte.
2)  Gcognoslisches Gemälde von Deutschland, Seite S3G; Proceediugs etc. an den oben 

angeführten Orlen.
3)  Angaben hierüber von R ic h a r d s o n  in Transactions o f  the Irish Academy Vol. X, pag. US; 

Transact. o f  the Royal soc. o f  Edinb. Vol. V, pag. 3 ;  von v. O e y n h a u s e n  und v. 
D e c h e n : K a rs te n 's  Archiv, Band I, Seite fi4 ff.; A. B ou e ’s Ecosse etc.
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dem Sandsteine konnte ich direct nirgend beobachten, doch mag diess an einigen 
Puncten, wie z. B. nächst dem Sauerbrunnen bei Nezdenitz, wo die Schichten des 
Mergels unter den Trachyt einzuschiessen scheinen, der Fall sein. Am Calvarien- 
berge bei Banow hingegen, wo nach St ur ' s  Beobachtung die Schichtengegen den 
Trachyt einfallen, liegen die Mergel auch am Hügel dem Trachyte auf und die 
Gränze der beiden Gesteine ist ungefähr in der Mitte der Höhe des Kegels. An 
andefen Orten, wo man bloss aus den umherliegenden Gesteinstriimmern auf die Ver
breitung der Felsart schliessen kann, sind die Verhältnisse zwischen Trachyt und 
sedimentärem Gestein schwierig zu errathen und zu deuten. Diess ist, wie erwähnt, 
unter anderem bei Nezdenitz zwischen Stary Swietlau und Einsiedelei der Fall.

Eine fernere Art des Vorkommens von Trachyt im Sandsteine ist das von 
G l o c k e r 1)  beobachtete Auftreten desTrachyts in den Gängen, die den W iener- 
Sandstein durchsetzen. Diess zeigt sich bei Krhow, wo 5 Klafter breite Gänge 
im Sandsteine Vorkommen, und westlich von Komnia, an der „Kubanka“ , wo die 
Gänge eine noch bedeutendere Mächtigkeit erreichen. Von weiteren Erschei
nungen, die mit dem Trachyte in Verbindung stehen, soll sogleich die Rede sein.

D ie  K r a t e r b i l d u n g e n  b e i  O r d g e o f .

Während früher den „schlackigen Bildungen“ am Meierhofe Ordgeof keine 
besondere Aufmerksamkeit zu Theil wurde, findet sich die erste Notiz über die 
„Reste eines muthmasslich einstens eingestürzten Vulcans“  in den Angaben 
A. H e i n r i c h ’s 2)  über diese Gegend. Fernere Mitteilungen verdanken wir Herrn 
Fr. v. H a u e r 3).

Bei der Darstellung der geognostischen Verhältnisse dieser zwei merkwür
digen Puncte kömmt es mir sehr zu Statten auf die von Herrn J. S c h m i d t  ent
worfene und seiner Abhandlung beigegebene Karte verweisen zu können. Die 
Lage und Form der beiden Krater ist bereits oben angedeutet worden und wird 
durch jene Karte sehr getreu dargestellt. Beide erheben sich in dem ziemlich 
ebenen Grunde des flachen Bistritzka-Thaies getrennt von anderen Trachyt- 
Erhebungen und zeigen auch an der Oberfläche keine gegenseitige Verbindung.

Um mit der Besprechung des südlicher gelegenen kleineren Kraterwalles 
zu beginnen, mag vor allem erwähnt werden, dass der auf der Karte mit G, II, 0  
bezeichnetc künstliche Längswall bei Betrachtung desselben vorerst unberück
sichtigt bleibt und nur der Ringwall K, M, N, 0 , P  ins Auge zu fassen ist. Letz
terer zeigt sich ringsum als höchst geringe Erhebung, die aus dunkeln trachy- 
tischen Lnvatrümmern und den entsprechenden Schlacken besteht, welche Bil
dungen weiter in die Tiefe fortsetzen. Stellenweise bemerkt man Stücke von 
Trachyt in den Schlacken eingeschlossen, welcher offenbar aus der Tiefe empor
gebracht wurde und sich im Uebrigen mit keiner Trachytvarictüt dieser Gegend, 
ausser einigen zu erwähnenden Trümmern am ändern Krater, identificiren lässt. 
Eben so interessant ist das Verhalten der Lavabruchstücke und Schlacken gegen 
einander. Letztere umhüllen häufig eckige Bruchstücke von compacteren Laven; 
rothbraune oder gelblich-w eisse Schlackentrümmer sind mit grau -  schwarzer 
Schlacke verkittet. Hie und da hängen schwarze Tropfen an der Lava und an den 
lichten Schlacken. Alles dieses deutet darauf hin, dass sich hier eine wiederholte 
eruptive Thätigkeit, wenn auch nicht in grossem Maassstabe, entwickelt hat.

Hie und da bemerkt man Trümmer eines weisslichen oder gelblichen Mer
gels, theilweise oder ganz in den Schlacken eingeschlossen. In einer grösseren

1)  A. a. 0 . W o ln v ’s Topographie vnn Mähren 1846, Band IV, Seite 118 und XV.
3) A. a. 0 .
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anstehenden Schlackenpartie liegen dieselben mit ihren grössten Dimensionen 
sämmtlich parallel. Eine in dieser Richtung gezogene Linie neigt sicli 7 Grad 
gegen aussen.

Die Schlacken und Lavatrümmer sind meist von schwarz-grauer oder roth- 
brauuer Farbe, doch kommen auch häufig gelbe und weissliche Partien vor, abge
sehen von jenen, die einen zufälligen kalkigen Ueberzug haben. Die Lavatrümmer 
sind fein porös mit einzelnen grösseren Rlasenräumen, deren längste Axen sämmt
lich in Einer Richtung liegen. Die Schlacken zeigen an der Oberfläche häufig eine 
glasige zerborstene Kruste, sind im Innern schwarz mit Blasenräumen von der 
verschiedensten Grösse. Oefters werden die Zellwände höchst dünn, so dass sie 
dann ein sehr geringes scheinbares Eigengewicht besitzen und ins Wasser 
geworfen mit Leichtigkeit oben schwimmen.

Ringsum ist dieser Krater von den Alluvionen umgeben, die im Thal
grunde Vorkommen und hier aus Letten und sandigen Schichten bestehende Abla
gerungen bilden, die öfters Bruchstücke von Helix-Arten und von Cyclas comea 
einschliessen und welche hier am Durchrisse des Baches blossgelegt sind. Ebenso 
ist der künstliche Wall bei H  entblösst, wo man deutlich wahrnehmen kann, dass 
er im Gegensätze zu seiner Umgebung keine Schichtung zeigt, sondern dass 
dieser von Schlehdorn und Huflattich überwucherte Damm aus Letten und 
Ackererde zu irgend einem Zwecke von Menschenhand aufgeführt worden sei. 
Im Bachgrunde fand ich ferner auch Sandstein anstehend, der mit einer Neigung 
von 16— 21 Grad vom Krater wegfiel.

Da sich der Kraterwall inmitten eines Ackerfeldes befindet, so werden durch 
die Cultur des letzteren jährlich neue Schlacken emporgebracht und umher
gestreut, und so die Höhe des W alles, der schon durch den Bach manche Zer
störung erlitten haben mag, vermindert. Bei unserem Besuche im Herbstanfänge 
war derselbe wie das Ackerfeld ganz kahl mit jenen Trümmern und röthlichem 
Staube bedeckt.

Bei weitem auffallender als der eben geschilderte Schlackenwall ist der 
nordwestlich davon liegende Krater, dessen Wall jedoch nur noch zur Hälfte 
vorhanden ist. Wie viel daran durch Menschenhand verändert worden ist, lässt 
sich nicht ermitteln. Dennoch ist es zu wundern, dass nicht bereits der ganze 
Wall abgetragen worden, obgleich man bereits den innern Raum mit Ausnahme 
des Trachytkegels so wie den nördlichen niedrigen Theil des Walles ( f  g) zu 
Ackerboden benutzt hat. Die Vertiefungen ausserhalb des Walles, der Durchbruch 
zwischen l und n sind jedenfalls künstliche Aenderungen. Der Wall besteht zum 
grössten Theil aus Bruchstücken von Trachyt, von welchem eine Partie am äusse
ren Abhange des Walles bei n ansteht, ferner aus Trümmern von Sandstein, 
Schlacken und Lava. Diess lassen die steilen äusseren Abhänge zwischen l, n, o, 
die Entblössungen bei f  und g  wahrnehmen. Dieselbe Reschaffenheit zeigt der 
Kraterboden, in soweit sich nicht die Trachytkegel erheben, worüber die Ober
fläche und die künstliche Grube bei u Aufschluss geben. Im Uebrigen ist die 
Oberfläche von einer dünnen Schicht von Dammerde überlagert, die zur Zeit 
unserer Anwesenheit, abgesehen von dem Ackerboden, eine sehr spärliche Vege
tation trug. Der W all zeigte sich ausser dem mit einigen Schlehdornsträuchen 
bewachsenen Nordwestpuncte ganz kahl. Auf dem Kraterboden erfreuten uns 
einige Exemplare von Andropogon Ischaemum mit ihren rothblühenden Aehren. Die 
zwei Hügel, welche sich vom Boden des Kraters erheben, bestehen aus festem 
Trachyt, der merkwürdiger W eise nach der Bildung des Kraters hier emporstieg 
und dessen Beschaffenheit mit derjenigen übereinstimmt, welche der Trachyt an 
den naheliegenden Hügeln zeigt. An dem westlichen Hügel t stellt dieses dunkle



Das Trachytgebirge bei Banow in Mähren. 69

Gestein an, an dem östlichen bezeugen die darauf umherliegenden Gesteins
trümmer, dass er aus eben demselben bestehe.

Dieser Trachyt unterscheidet sich jedoch scharf von jenen Trümmern, die 
dem W alle und Kraterboden eigenthümlich sind: letzteres Gestein ist offenbar 
älter und wurde erst durch die hier stattgefundenen Eruptionen emporgedrängt. 
Uebrigens kommt ein diesem ganz gleichartiges an dem erwähnten Puncte bei 
Hrosenkau neben Basalt vor.

Die Lavatrümmer und Schlacken sind hier viel weniger häufig als am süd
lichen Krater, doch zeigen sie im Allgemeinen dieselben Eigenschaften. Einzelne 
Trachyttrümmer, die in diesen Schlacken Vorkommen, sind mit denen am ändern 
Krater gleichartig. Rings um diese beiden Krater ist weiter von Laven nichts 
bemerkbar.

M i n e r a l o g i s c h e  Z u s a m m e n s e t z u n g  des  T r a c h y t e s .

Da die mineralogische Constitution dieser Gesteine namentlich wegen der 
meist feinkörnigen oder fast dichten Structur der verschiedenen Abänderungen 
früher sehr verschieden gedeutet wurde, so lag es mir besonders daran, dieselben 
mit allen mir zu Gebote stehenden Mitteln möglichst genau zu untersuchen, wobei 
mir hinlänglich zu Gebote stehendes Material lind zusammenhängende Beobach
tungen an Ort und Stelle sehr zu Statten kamen.

Mit der mineralogischen Untersuchung ging die chemische Analyse Hand in 
Hand, so dass beide Arten der Beobachtung sich gegenseitig ergänzen konnten.

Als wesentliche Bestandtheile dieser Trachyte wurden nachgewicsen:
O l i g o k l a s .  —  Die Zwillingsstreifung auf den vollkommensten Spaltflächen, 

der Glanz, das specifische Gewicht und das Verhalten vor dem Löthrohre lassen 
ihn leicht erkennen, wie denn auch die zuweilen auf künstlichen Schliffilächen 
erscheinenden Contouren der Krystalle gute Anhaltspuncte gewähren.

L a b r a d o r .  —  W o derselbe bemerkbar wird, tritt er immer neben Oligoklas 
auf, doch sind seine Krystalle stets kleiner als jene des Oligoklases. in diesen 
Fällen beweisen merkliche Unterschiede zwischen dem ausgeschiedenen Feld- 
spathkrystallen sogleich die Anwesenheit zweier verschiedener Arten. Der Oli
goklas liess sich, wie oben erwähnt, bald erkennen, der Labrador aber von dem 
weissen oder wasserhellen Oligoklas durch seine lichtgraue Farbe und leichtere 
Schmelzbarkeit unterscheiden. Bei einer Varietät des Trachytes trat der bemerkens- 
werthe Umstand ein, dass die gegen die angebrachte Schlifffläche günstig gelegenen 
Labradorkrystalle nach einer Richtung hin jenen eigentümlichen bläulichen Licht
schein wahrnehmen Hessen, so dass hier das Vorkommen des Labradors in aus
gezeichneter W eise dargethan wurde, was an anderen Varietäten dieses Gesteins 
eben so wenig wie an vielen Dolcriten beobachtet werden kann, deren Labrador
krystalle unvollkommen und undurchsichtig sind.

H o r n b l e n d e  —  kommt in allen Abänderungen in schwarzen, nadel- oder 
säulenförmigen Krystallen, die auf den Spaltflächen stark glänzend sind, vnr und 
gehört sonach zu den wesentlichen Gemengtheilen in diesem Trachyte. Die 
Krystalle zeigen meist die Form o o  P. (o o  P oo ). P. 0 P. oder auch manchmal 
oo P ac. oo P. (oc P  2 P oo, 0 P. (P  ooj und häufig die bekannte 
Zwillingsbildung.

M a g n e t e i s e n  —  findet sich ebenfalls allgemein in diesen Trachyten.
Ueberdiess kommt der Augit hie und da in einzelnen kleinen dunkelgrünen 

oder schwarzen Krystallen, endlich Titanit in kleinen gelben Krystallen höchst 
sparsam am Calvarienberge und bei Ordgeof eingesprengt vor. Die Trachyte 
dieser Gegend sind sonach mineralogisch vor Allem dadurch charakterisirt, dass
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ihnen der Sanidin und Glimmer gänzlich fehlen, der Feldspatli-Bestandtheil dem 
Oligoklas und Labrador angehört, endlich Hornblende und Magneteisen stets vor
handen sind. Die Resultate der chemischen Analyse werden diess näher beleuchten.

C h e m i s c h e  U n t e r s u c h u n g  d e s  T r a c h y t e s .

Nachstehende Analysen wurden von mir in dem chemischen Laboratorium 
der k. k. geologischen Reichsanstalt ausgeführt, dessen Benützung mir durch 
die Güte des Vorstandes Herrn K. v. Ha u e r  gestattet ward, wofür ich dem
selben meinen Dank hier auszusprechen nicht unterlassen kann. Eine von 
S t r e n g  J)  gelieferte Analyse ist ebenfalls angeführt. Die Methode der Unter
suchung war folgende:

Von den zu untersuchenden Gesteinsstückcn wurden je  6 0 — 80 Gramme im 
Stahlmörser gepulvert und durch Leinwand geheutelt. Das Pulver wurde gut 
gemengt und in zwei Theile getheilt, wovon der eine zur Ermittelung des speci- 
lischen Gewichtes, der andere zu den chemischen Bestimmungen diente. Von 
dem letzteren wurde eine Partie nochmals fein zerrieben und gemischt, davon 
1— 1-3 Gramme zum Aufschliessen mit kohlensaurem Kali-Natron genommen, 
während andererseits eben so viel mit Flusssäure aufgeschlossen wurde.

Die mit den kohlensauren Alkalien geschmolzene Masse wurde nach dem 
Auflösen sorgfältig im Wasserbade zur Trockene abgedampft, nach Abscheidung 
der Kieselerde in dem Filtrate Eisenoxyd und Thonerde durch Ammoniak gefällt 
und abfiltrirt, der Niederschlag in Salzsäure gelöst und in dieser verdünnten 
Lösung die Fällung mit Ammoniak wiederholt um die früher mitgerissenen 
Antheile von Kalkerde und Magnesia auszuscheiden. Das Filtrat wurde mit dem 
nach der ersten Fällung erhaltenen vereinigt. Der zuletzt durch Ammoniak 
erhaltene und wohl ausgewaschene Niederschlag wurde in Salzsäure gelöst und 
mit einer Kalilösung gekocht. Nach der Trennung des Eisenoxydes von der Thon
erde wurde ersteres ebenso wie der im Filtrate durch Ammoniak und Schwefel
ammonium entstandene Niederschlag nochmals in Salzsäure gelöst und in den ver
dünnten Lösungen die entsprechenden Fällungen nochmals vorgenommen und 
so das anhaftende Kali ganz entfernt. Die Trennung der Kalkerde und Magnesia 
geschah nach den bekannten Methoden durch oxalsaures Ammoniak und phos
phorsaures Natron mit Ammoniak.

Zur Bestimmung der Alkalien wurde die oben bczeichnetc Menge des mit 
Wasser benetzten Pulvers in den zur Entwickelung der Flusssäure dienenden 
Bleikasten gestellt, wo in mehreren Tagen alles vollständig aufgeschlossen war. 
Nach Zusalz von Schwefelsäure wurde das Ganze abgedampft und in salzsäure- 
haltigem Wasser gelöst. Hierauf wurde durch Chlorbarium, Ammoniak, kohlen
saures Ammoniak zugleich gefällt, das Filtrat eingedampft, geglüht, aufgelöst 
und daraus der Rückstand der ersten Fällung und die Magnesia durch Baryt
hydrat entfernt, letzteres durch kohlensaures Ammoniak niedergeschlagen. Die 
Alkalien wurden zuerst als Chloralkalien gew ogen, darauf das Kali als Kalium- 
platinchlorid bestimmt.

Zur Bestimmung der Kohlensäure diente der Apparat von S c h a f f n e r .  Der 
Gehalt an Wasser wurde, je  nachdem Kohlensäure vorhanden war oder nicht, ent
weder direct durch AuITangen im Chlorcalciumrohre oder indircct durch heftiges 
Glühen im Platinliege] bestimmt. ,

Zur Ermittelung des specifischen Gewichtcs bediente ich mich eines 
Pyknometers, das ungefähr 30 Gramm Wasser fasste. Es wurden etwa 5 Gr. des

' )  P o p g e n d o r f f ’s Annalen Band XO, Seite 104.
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Gesteinspulvers hineingefüllt und mit Wasser übergossen. Das Ganze wurde 
mehrere Stunden im Wasserbade in Kochhitze erhalten, um alle im Pulver zurück
gehaltene Luft zu entfernen. Nachdem Alles zur früheren Temperatur erkaltet 
war, wurde das Pyknometer geschlossen, heraus genommen, abgetrocknet und 
gewogen. Das Pulver wurde hierauf auf ein Uhrglas gespült, iin Wasserbade zur 
Trockene gebracht und das Gewicht bestimmt.

Das specifische Gewicht ist stets auf die Temperatur von 3 '7S° C. bezogen.
I. 0 = II. m.

K ieselsäure............ 58-92 —  30- 60 56- 47 53-85
21-24 —  9 •91 20- 60 17-95

Eisenoxydul............ 7-63 —  1 69 11- 15 6-94
K alkerde................. 6-79 1-94) 6- 42 8-33

0-81 0 '32 ( o. 01 1 80 6-47
K a l i* ) ..................... 1-12 0-19( d J ' f t 1-34
Natron..................... 2-20 0-56) ( 3 1-91
Kohlensäure............ 0-00 —  - 0- 00 0-44
W asser..................... 1-11 — o- 00 2-55

99-82 100- 00 99-78
Spec. Gewicht = 2-671 2- 745

IV. V. VI. VII.
Kieselsäure . . . .  52-14 53 03 51-32 50 -74
Thonerde . . . . . .  20 09 18-14 19 11 15 •36
Eisenoxydul. . . .  10-30 9-55 10-80 10 •78
Manganoxydul . .  Spur 0-00 Spur Spur
Kalkerde , .  9-68 1007 10-11 8 •81
Magnesia . .  2-66 6-65 2-91 6 •90
Kali ..................
N atron............ .... .  1-84 )

2-56 2-94
{

0
1

•92
•91

Kohlensäure. . . . .  0-98 0-00 Spur 1 •72
Wasser............... . 1-40 0 0 0 2-81 3 •12
S ch w efe l............ Spur —  —  —
K upfer................  Spur —  —  Spur

100 36 100-00 100-00 1Ö(F26
Spec. Gew. =  2-813 3-789 2 -819  2 -847

I. Trachyt von der Kuppe Stary Swietlau. Grauweisses homogenes Gestein, 
das viel Magneteisen und fast keine Hornblende enthält. Zu weiteren Zwecken 
sind die Sauerstoffmengen hier angegeben.

II. Lava vom nördlichen Krater bei O rd geof— wenig Magueteisen „ ent
haltend.

III. Trachyt vom Berge Hrads)  bei Banow nach A. S t r e n g 3),
IV. Trachyt von Komnia. —  Dolerit ähnliches Gestein, welches hie und da 

Pünctchen von Kupferkies und Pyrit eingesprengt, überdiess ziemlich viel Mag
neteisen enthält.

V. Trachyt von Nezdenitz. —  Derselbe sieht einem Diorite ähnlich, ist bereits 
stärker angegriffen, nicht besonders magneteisenhältig.

VI. Trachyt von Wollcnau —  grauschwarz, einem Anamesite ähnlich, Mag
neteisen in geringer Menge enthaltend.

VII. Trachyt von der Einsiedelei bei Banow —  bläulichgraues fast dichtes 
Gestein mit einzelnen Hornblende-Krystallen und wenig Magneteisen.

Säinmtliche von mir angestellte Analysen wurden mit Ausnahme von V, wo 
cs nicht thunlich war, an sehr frisch aussehendem Material ausgeführt und es

' )  W o bloss die Summe der Alkalien angegeben ist, wurde dieselbe aus dem Verluste 
bestimmt. a)  Es ist diess der bereits öfters genannte „Calvarienberg“ . s)  A. a. 0 .
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zeigte sich sonach die häufige Erscheinung, dass Gesteine von dem frischesten 
Aussehen durch Kohlensäure- und Wassergehalt den in ihnen eingetretenen 
Zustand der Zersetzung beweisen, während an mehr zerstört aussehenden Stucken 
dieses Merkmal nicht auftritt. Uebrigens sah auch das in V angewendete Mate
rial weniger angegriffen aus als die meisten in Sammlungen vorkommenden 
Trachyte.

Will man nun aus den angeführten Resultaten auf die in den einzelnen 
Abänderungen enthaltenen Mineralien schliessen, so lässt sich aus der chemischen 
Zusammensetzung allein, bereits mit vieler Wahrscheinlichkeit erkennen, dass 
der feldspathige Antheil dieser Trachyte durch Oligoklas und Labrador gebildet 
werde, was durch die mineralogische Untersuchung bestätigt wird. Um jedoch 
die relativen Quantitäten der dieselben zusammensetzenden Mineralien genau zu 
ermitteln, fehlen uns um so mehr die nöthigen Anhaltspuncte, als man es fast 
immer mit 4 — 5 Mineralspecies zu thun hat, deren Zusammensetzung nicht als 
bekannt angenommen werden kann, übcrdicss die begonnene Zersetzung ein unbe
kanntes störendes Element ist. Uebrigens hin ich der Ansicht, dass durch solche 
trotz vieler Rechnung erlangte unsichere Resultate wenig gewonnen sei. Nur 
bei Einer Abänderung wollen wir in eine solche Retrachtung eingehen, da die
selbe sehr einfach zusammengesetzt ist. Diess ist der weissliche Trachyt von 
Stary Swietlau ( I ) , der homogen-krystallinisch ist. Hie und da sind die Spalt
flächen des Oligoklas erkennbar, sehr selten sind einige kleine Hornblendenadcln 
zu bemerken, im Pulver lässt sich eine beträchtliche Menge Magneteisen aus- 
ziehen. Zur Analyse wurde ein von Hornblende fast absolut freies Stück genom
men. Der angeführte Sauerstoff steht m dem Verhälltnisse:

Si : R :  R =  30 06 : 9 91 : 3 01, 
wobei die Oxyde des Eisens und “das Wasser unberücksichtigt sind. Diess ist 
nahezu das dem Oligoklas zukommende Verhältniss 9 : 3 : 1 ,  welches im vorlie
genden Falle namentlich bei den unter li begrilTenen Rasen Ca, Mg. K, Na durch 
das eingetretene Wasser etwas gestört wird.

W ird hier das richtige Verhältniss von S i : R  durch Hinzufügung von Eisen
oxyd hergestellt so berechnet sich die Zusammensetzung dieses Trachyts nach 
Elimination des Wassers zu

92-79 pCt. Oligoklas und 
7 21 „ Magneteisen, wobei jener höchst 

geringe Antheil von Hornblende unberücksichtigt ist und wo wir es freilich mit 
einem sehr kalkreiclien Oligoklas zu thun hätten.

Die unter II. aufgeführte Lava hat einen nicht unbedeutenden Gehalt an 
Hornblende, wodurch der procentisclie Gehalt an Kieselsäure deprimirt wird. Jene 
Resultate lassen mit vieler Wahrscheinlichkeit schliessen, dass der feldspathige 
Gemengtheil nur aus Oligoklas bestehe.

ßei allen übrigen der untersuchten Gesteine, die ziemlich ähnlich zusam
mengesetzt sind, und worin die Menge der enthaltenen Hornblende und des Augites 
nicht sehr gross ist, deutet der stets so geringe Kieselsäure- und der bedeutende 
Kalkerde-Gehnlt darauf hin, dass darin mindestens eben so viel Labrador enthalten 
sei als Oligoklas. Die Menge und das Verhältniss der Alkalien dürfte durch die ein- 
getrelene Zersetzung etwas geändert worden sein.

R e s c h r e i b u n g  d e r  w i c h t i g s t e n  T r a c h y t - A b ä n d e r u n g e n .

Die Trachyte dieser Gegend zeigen an den verschiedenen Orten ihres Auf
tretens ein ziemlich abweichendes Aussehen und wie diess beim Trachyte über
haupt gewöhnlich ist, weist fast jede Erhebung ein Gestein auf, dass von allen



Das Trachvtgebirge bei Binow in Mähren. 73

ringsum vorkommenden mehr minder differirt. Es ist die Farbe und Structur der 
Grundinasse, die relative Menge und Grösse der ausgeschiedenen Feldspath- und 
Hornblende-Krystalie, welche eine grosse Anzahl Varietäten hervorbringt, von 
denen wir folgende erwähnen wollen.

1. A b ä n d e r u n g e  n v o m S a u e r b r u n n e n  b e i  N e z d e n i t z  und vom 
S t a r y  S w i e t l a u .  Die Grundmasse des Trachytes vom erstgenannten Fundorte 
ist lichtgrau, feinkrystallinisch; darin liegen grössere im Durchschnitte 2 Millim. 
lange Oligoklaskrystalle, die zusammen ungefähr den vierten Theil des Gesteins 
ausmachen und wovon die grössten über 6 Millim. lang sind. Eben so sind feine 
Nadeln von schwarzer Hornblende und kleine dicke dunkelgrüne Krystalle von 
durchschnittlich 1 Millim. Länge ausgeschieden, welch letztere Augit zu sein 
scheinen. Die beiden letzteren Gemengtheile betragen nur einen sehr geringen 
Theil der Gesteinsmasse. Ueberdiesa sind kleine Pünctchen von Magneteisen zu 
bemerken.

Der Oligoklas ist darin sehr leicht zu erkennen und zeigt die bekannte 
Streifung sehr ausgezeichnet. Häuüg sind die Krystalle in der Mitte wasserhell 
und werden nach aussen zu trübe, was jedenfalls einer begonnenen Zersetzung 
zuzuschreiben ist. Dieselben liegen häufig nach ihren grössten Dimensionen 
parallel, woher es kommen mag, dass sich das Gestein leicht in flache Stücke 
zerschlagen lä̂ >st. Der Trachyt vom Stary Swietlau ist dem eben beschriebenen 
zunächst auzureihen. Die Grundmasse ist noch lichter, die Hornblende tritt 
fast ganz zurück, die Oligoklaskrystalle verschmelzen mehr mit der Grundmasse. 
Die aus der Analyse I gezogenen Schlüsse machen es wahrscheinlich, dass der 
Feldspath-Gemengtheil nur aus Oligoklas bestehe.

Bei dieser Gelegenheit muss bemerkt werden, dass am Stary Swietlau noch 
eine andere Abart vorkommt, die mineralogisch und chemisch von der eben 
genannten verschieden ist, und einer anderen, westlich davon, bei Nezdenitz vor
kommenden nahekommt (vergl. Analyse I und V).

2. T r a c h y t  v o n  H r o s e n k a u  und O r d g e o f .  Es ist diess jenes Gestein, 
das nördlich von Hrosenkau neben Basalt, ferner am nördlichen Krater bei 
Ordgeof in losen Bruchstücken vorkommt. Die Beschreibung, welche v. D e c h e n  
von dem Trachyt vom Külsbrunnen im Siebengebirge •) entwirft, passt beinahe 
ganz auf dieses Gestein. Die Grundmasse ist feinkörnig, von ausgezeichnet schup
pigein Gefüge, von licht- bis dunkelgrauer Farbe. Die kleinen Krystalle liegen mit 
ihren breitesten Flächen parallel, wodurch das Gestein beinahe schicfrig wird und 
sich leicht nach einer Richtung spalten lässt. Hie und da treten einzelne grössere 
Oligoklaskrystalle auf, die Hornblende fehlt fast gänzlich. Häufig finden sich kleine 
runde Hohlräume, die mit bräunlich-gelber ochriger Substanz theilweise ausge- 
fullt sind. Dieser Trachyt erscheint ziemlich angegriffen, da er nur in Bruch
stücken herumliegt.

Aus dem specifischen Gewichte von 2 ‘662 und dem Kieselsäure-Gehalte von 
58-38 pC t.a)  glaube ich schliessen zu können, dass der Feldspalh-Gemengtheil 
nur aus Oligoklas bestehe.

Oben wurde bereits erwähnt, dass das eben beschriebene Gestein sich scharf 
von dem Trachyte unterscheide, der die beiden Kegel in dem Krater bildet, 
ebenso von jenem, der in Trümmern in der Lava daselbst vorkommt. Letzteres 
ist lichtbraun, feinporös, thonaitig aussehend, dabei hart und hell klingend,

*) Geognostische Beschaffenheit des Siebengebirges. In den Verhandlungen des natur- 
hislorischen Vereines der preussisclien Rhcinlunde und Weslphalens Band IX , 1852, 
Seite 365.

2) Nach einer von Herrn L. Kn a ffe  I auf meine Bitte ausgefiihrten Bestimmung;.
E. k. g eo log isobe  Reichsanstall. 9 . Jahr^aog 185S. I. I Q
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wahrscheinlich nach früher erlittener Zersetzung durch die emporgedrungene 
Lava nochmals verändert.

3. T r a c h y t  vo n  Ko m n i a .  In einer dunkelgrauen Grundmasse liegen 
häuGge und grosse schwarze Hornblende-Krystalle. Ueberdiess zeigen sich eine 
grosse Anzahl von im Mittel 2 Milliin. langen Feldspath-Krystallen darin, wovon 
die einen wasserhell oder weisslich, die anderen liehtgrau sind. Erstere lassen sich, 
namentlich wo sie grösser sind, sogleich als Oligoklas erkennen, während sich 
die letzteren bei genauerer Prüfung als Labrador erweisen, was durch das 
erwähnte Auftreten des demselben eigentüm lichen, blauen Lichtscheines noch 
bestätigt wird. Letzterer lässt sich an Krystallen, die 2 Millim. lang sind, bereits 
sehr deutlich beobachten. Das Resultat der Analyse IV stimmt mit diesen Beob- 
tungen sehr wohl überein. Die Krystalle der Hornblende sind im Mittel etwa 
5 Millim. lang und 1 Millim. breit; doch beobachtet man auch solche von 6 Cent. 
Länge und 2 Cent, ßreite. Manchmal, jedoch im Ganzen selten, bemerkt man 
einzelne Augit-Krystalle von höchstens 3 Millim. Länge.

Das Gestein bietet im Uebrigen interessante Zersetzungs- und Verwitte
rungs-Erscheinungen , wie die Verdrängung von Hornblende durch Pyrit und 
Magneteisen, das Vorkommen dieser Mineralien und des Kupferkieses in dem
selben, Ausscheidung von Quarz u. s. w., wovon weiter unter die Rede sein wird. 
Im Ganzen sieht es einem Dolerite ziemlich ähnlich.

4. A b ä n  d e r u n g  v o n  d e r  E i n s i e d e l e i .  Die Grundmasse ist höcht fein 
krystallinisch, fast dicht, von grünlich-grauer oder aschgrauer Farbe. In dersel
ben liegen schwarze Hornblende-Krystalle in meist bedeutender Menge nebst 
vielen kleinen Feldspathblättchen, die erst bei genauerer Betrachtung bemerkbar 
werden. Das Gestein ist von flachmuscheligem Bruche, zähe und schwer zerspreng
bar. Dass die darin vorkommenden Feldspath-Krystalle unter einander verschie
den sind, lässt sich bald erkennen, die Bestimmung derselben jedoch nicht so 
scharf wie an der Abänderung von- Komnia ausführen. Dennoch beweist uns das 
Resultat der Analyse (V II), dass hier Labrador und Oligoklas auftreten.

Dieser Varietät zunächst steht das Gestein vom C a l v a r i e n b e r g e  
b e i  B a n o w .  Die Hornblende tritt hier mehr zurück, wogegen jedoch in 
seltenen Fällen einzelne Oligoklas-Krystalle, die öfters die Länge von 1 Cent, 
erreichen, zerstreut Vorkommen. Die Analyse III und das specifische Gewicht 
von 2-775 reihen es gleichfalls dem vorgenannten Trachyte an. Zu bemerken 
ist noch das Vorkommen von blasigen und schlackigen Trachyttrümmern an eben 
diesem Orte.

Die Abänderungen von W o l l e n a u  und den T r a c h y t k e g e l n  im K r a t e r  
b e i  O r d g e o f  unterscheiden sich wiederum nur durch das bedeutende Zurück
treten der Hornblende- und Feldspath-Krystalle und die dunklere Färbung der 
Grundmasse von dem Trachyte der Einsiedelei. Sie gleichen daher dem Aname- 
site, sind sehr zähe und von splitterigem Bruche. In dem Gesteine von Wollenau 
bemerkt man jedoch als Seltenheit einzelne sehr kleine Körnchen von Olivin und 
kleine Augit-Krystalle.

Der Trachyt von der Einsiedelei bildet so ziemlich den Typus der meisten 
in dieser Gegend auftretenden Abarten. Zwischen diesen und dem Gestein von 
Komnia lassen sich alle hier nicht beschriebenen und, wie erwähnt, die vom Cal
varienberge einreihen. In diese Reihe käme auch das obengenannte Gestein von 
Neüdenitz zu stehen.

5. L av a  von O r d g e o f .  Das äussere Aussehen derselben wurde bereits oben 
beschrieben. Was die mineralogische Beschaffenheit anbelangt, ist zu bemerken, 
dass in dem dunkelgrauen porösen Gesteine öfters einzelne kleine Krystalle
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schwarzer Hornblende, ferner kleine Partien von Augit und weisslichem Feldspathe 
Vorkommen. Bei den schaumigen Schlacken ist natürlich an mineralogische Unter
scheidung nicht zu denken. Einzelne Quarzkörner, die darin Vorkommen, sind 
leicht begreiflicher W eise fremde Einschlüsse.

Die verschiedenen Abänderungen des Trachytes dieser Gegend haben zu
meist ein für diese Felsart ungewöhnliches Aussehen. Dieser Umstand war die 
Ursache, dass viele davon nach der Reihe Phonolith, Diorit, Basalt, Dolerit 
genannt worden sind. Sie sehen den ebenfalls oft verkannten Trachyten bei 
Schemnitz ‘ )  ähnlich und lassen sich mit vielen Abänderungen vom Glashüttner 
und Kozelniker Thale vergleichen. Sie stehen jedenfalls dem Dolerite ziemlich 
nahe, und würden nach der ehemals für Trachyt aufgestellten Charakteristik auf 
diesen Namen keinen Anspruch machen dürfen, auch der von A b i c h  für den 
von ihm aufgestellten Trachy-Dolerit2)  gegebenen Definition würden sie nur 
theilweise entsprechen. B e ud a n t ' s  E in teilung») verweist sie zumeist zu den 
von ihm Trachyte semi-vitreux und Trachyte noir genannten Varietäten.

Mit Benützung der Resultate der mineralogisch -  chemischen Untersuchung 
lassen sich sämmtiiche Abänderungen in zwei Gruppen bringen, deren erste 
(d . Abänd. 1, 2 )  durch Oligoklas, die zweite (d . Abänd. 3, 4 )  durch Labrador 
charakterisii-t wird. Die Lava von Ordgeof wäre noch zur ersten Gruppe zu 
stellen. Nach G. R o se 's  Eintheilungsprincip nach den ausgeschiedenen Minera
lien zerfallen sie in eben diese beiden Gruppen, deren erste der von ihm aufge
stellten dritten Abtheilung angehört, die andere streng genommen noch in keine 
seiner Abtheilungen einzureihen wäre.

G e g e n s e i t i g e s  V e r h a l t e n  d e r  e i n z e l n e n  A b ä n d e r u n g e n  d e s
T r a c h y t e s .

In welchem Verhältnisse die verschiedenen Abänderungen zu einander 
stehen, lässt sich meist nicht wahrnehmen, da an solchen Stellen, wo verschie
dene Varietäten neben einander auftreten, die Gränze zwischen beiden und die 
Gesteine selbst nicht aufgedeckt sind, wo sich dann auch über das relative Alter 
derselben nichts entscheiden lässt. Nur ein Punct gestattet uns in dieser Bezie
hung eine genauere Vergleichung. Es ist diess das erwähnte Vorkommen am 
nördlichen Krater bei Ordgeof. Der Trachyt an den beiden inneren Kegeln und 
die den Krater theilweise zusammensetzenden Trümmer sind bedeutend ver
schieden, letzteres Gestein ist offenbar das ältere.

Obwohl weitere Beobachtungen fehlen, so dürfte es dennoch nicht gewagl 
sein, die eben aufgestellte erste Gruppe der Trachyte dieser Gegend als die 
ältere zu erklären, da hierfür die Unterschiede in der mineralogisch-chemi
schen Zusammensetzung ziemlich deutlich sprechen. Die hierher gehörigen Ge
steine sind, wie gesagt, an der Oberfläche viel sparsamer verbreitet als die 
übrigen Trachyte und werden wahrscheinlich oft von letzteren überlagert.

S e c u n d ä r e  M i n e r a l b i l d u n g e n  im T r a c h y t e .

Das Auftreten solcher Mineralien, die nicht ursprünglich dem Trachyte 
angehören, sondern spätere Bildungen sind, ist ziemlich häufig. In Höhlungen, 
Drusenräumen u. s. w. kommen vor:

*) Vergl. J. v. P e t tk o ’s Erläuterungen u. s. w. in den Abhandlungen der k. k. geologischen 
Reichsanstalt, Abtheilung I, Seite 2.

2)  A b i c h :  (Jeber die Natur und den Zusammenhang der vulcanischen Bildungen, 
Seite 100.

3)  Voyage en Hongrie,  t. III, pag. 316  ff.

10*
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K a l k s p a t h  —  in Drusen, deren einzelneKrystalle dieForm i/%R zeigen, am 
Calvarienberge; als krystallinische Ausfüllung von Hohlräumen an vielen Orten.

E i s e n s p a t h  —  in Rhomboedern krystallisirt in Drusenräumen, öfters in 
Brauneisenstein umgewandelt, ferner als krystallinische Ausfüllung hohler Räume.

P y r i t  —  in Hexaedern, oft in Brauneisenstein umgewandelt, — Komnia —  
Calvarienherg.

B r a u n e i s e n s t e i n  —  als Pseudomorphose nach den beiden letztgenannten 
Mineralien, ferner als Auskleidung von Höhlungen, deren innerster Raum durch 
Eiscnocher ausgefüllt ist, sehr häufig.

Qu a r z  —  in sehr kleinen Krystallen in Drusenräumen des Trachytes von 
Swietlau nach Franz v. H a u e r 1) ,  als Chalcedori Hohlraume des Trachytes von 
Komnia auskleidend.

N a t r o l i t h  — in ganz kleinen nierenförmigen Aggregaten von weisser 
oder gelblicher Farbe in Drusenräumen vorkommend: Stary Swietlau, Kom
nia u. s. w.

W o von diesen Mineralien mehrere zugleich in Drusenräumen auftreten, lässt 
sich eine bestimmte Reihenfolge beobachten. In dieser Beziehung zeigten sich 
folgende Vorkommnisse:

Als Auskleidung des Hohlraumes C h a l c e d o n ,  hierauf N a t r o l i t h ,  darauf 
K a l k s p a t h . -----Stary Swietlau.

Natrolith auf Chalcedon. —  Komnia, Stary Swietlau.
Kalkspath auf Natrolith. —  Stary Swietlau.
Kalkspath auf Eisenspath. —  Ziemlich häufig.
Kalkspath auf Brauneisenstein. —  Ebenfalls häufig.
Eisenocher auf Brauneisenstein. —  Sehr gewöhnlich.
Ueberdiess kommen solche Mineralien auch im Gesteine eingesprengt vor. 

Hierher sind zu zählen:
Ka l k s p a t h  —  öfters deutlich bemerkbar, häufig nur durch das Brausen mit 

Säuren darin zu erkennen.
K u p f e r k i e s  —  einzelne Pünctchen davon im Gesteine von Komnia.
M a g n e t e i s e n .  —  Wenn man auch sonst überall das Magneteisen als 

ursprünglich gebildetes Mineral gelten lassen will, so ist diess ganz unstatthaft dort, 
wo es pseudomorph nach Augit2)  und Hornblende vorkömmt. Diese Erscheinung, 
welche, so viel mir bekannt, noch wenig beobachtet wurde, zeigt sich aus
gezeichnet auf künstlichen Durchschnitten und geschlilTenen Flächen des Gesteines. 
Der Magneteisenstein zeigt sich zuerst als Ausscheidung aus den genannten 
Mineralien aussen sowohl als innen längs den Spaltungsrichtungen hin, an 
anderen Stellen verdrängt er aber auch die frühere Substanz, so dass das neu
gebildete Mineral ganz oder theilweise den Raum einnimmt; so zeigen sich Ecken 
der Krysfalle von Augit und Amphibol, ganze oder Theile der Krystalle durch 
Magneteisen ersetzt. Einsiedelei, Nezdenitz.

P yr i t .  —  Ganz genau so wie das eben beschriebene Vorkommen des 
Magneteisens ist das des Pyritcs als Pseudomorphose nach Augit im Trachyte von 
Komnia. Diess wird durch die Farbe des Minerals noch leichter bemerkber, doch 
fand ich die Krystalle stets nur theilweise umgewandelt. Der Pyrit scheint wohl 
erst durch eine fernere Umwandlung aus dem Magneteisen entstanden zu sein. 
Ueberdiess kommt der Pyrit in einzelnen Pünctchen im Gesteine zerstreut vor.

*) Aus dessen Manuscriptc.
*) Vergleiche F o r c li li u in 111 e r in dem amtlichen Berichte über die 24. Versammlung 

deutscher Naturforscher in Kiel, Seite 281, und hierüber G. B i s c h o f :  Lehrbuch der 
chemischen und physikalischen Geologie II, Seile S68.
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V er w i t t e r u n g s  - E r s c h e i n u n g e n .

Der Trachyt zeigt je nach der Art der Verwitterung und der einzelnen 
Stadien derselben sehr mannigfaltige Erscheinungen, von denen wir bloss Einiges 
erwähnen wollen.

Die Grundmasse ändert beim Beginne der Verwitterung ihre Farbe, sie wird 
braun, hierauf wieder lichter und porös. Die einzelnen kleinen Hohlräume sind oft 
mit Eisenocher ausgekleidet, darauf wird das Gestein immer weicher und lichter, bis 
es in eine weisse thonige Masse verwandelt ist. Bei einem anderen Gange der Ver
witterung wird das Gestein rotbbraun, welche Farbe es bis zum Zerfallen behält.

Die Feldspathkrystalle werden anfangs trübe, dann weich, verschwinden 
endlich fast ganz und lassen in dem bohlen Raume bloss eine Auskleidung vob 
kaolinartiger Beschaffenheit zurück.

Die Hornblende verliert ihren Glanz, die Cohärenz und Härte und lässt 
schliesslich nur ein dunkelbraunes ocheriges Pulver zurück. An einigen Orten 
finden sich in einer weissen thonigen Masse, einem Verwitterungsproducte des 
Trachytes, ausgezeichnete Pseudomorphoscn der Hornblende. Dieselbe ist in eine 
gelbliche steinmarkähnliche Substanz umgewandelt, welche noch die Form und 
Spaltbarkeit des ursprünglichen Minerals, auch ziemlichen Glanz auf den Spalt
flächen besitzt, öfters findet sich noch ein schwarzer Kern von unveränderter 
Hornblende im Innern ,) .  Ich war bisher durch Mangel an Material und Zeit 
gehindert, diese Bildungen chemisch zu untersuchen.

Merkwürdig ist das Auftreten des Glimmers in solchen verwitterten 
Gesleinsstücken, da er sonst nicht in diesen Trachyten vorkommt. Diess ist nach 
Fr. v. H a u e r  in dem verwitterten Gesteine von Komnia der Fall. Ich fand ein
zelne tombackbraune Blättchen auf Flächen von ziemlich angegriffenen Horn- 
blendekrystallen, ferner in einzelnen Schüppchen hie und da, jedoch selten, 
in einem verwitterten Trachyte bei der Einsiedelei. Man dürfte demnach schwer
lich irren, wenn inan den Glimmer hier als Zcrsetzungsproduct, das wahrschein
lich aus Hornblende entstanden ist, betrachtet.

Ferner fand ich am Stary Swietlau ein verwittertes Gesteinsstück, das aus 
einem Aggregat von Quarzkrystallen und kleinen Magneleisen-Oktaedern bestand, 
welche durch thonige Masse verkittet waren.

Um den Gang der Verwitterung auch vom chemischen Gesichtspuncte aus 
an einem Beispiele deuten zu können, theile ich noch die Analyse eines verwit
terten thonarligen Trachytes von der Einsiedelei (II) mit, und stelle die bereits 
angeführten Resultate, ein frisch aussehendes Gestein von demselben Orte
betreffend , daneben CO-

I. II. 1. II.
Kieselsäure.. 50-74 62-73 Kali.............. 0 -92 0 -97
Thonerde. . . 15 36 20-02 Natron . . . . 1-91 0-89
Eisenoxydul. 10-78 3-32  (Oxyduloxyd) Kohlensäure 1-72 0-00
Kalkerde . . . 8-81 5-92 Wasser. . . . 3 12 2-44
Magnesia . . . 6-90 3-37 100-20 99-66

Nehmen wir hier an, der Gehalt an Thonerde sei bei der Verwitterung 
unverändert geblioben, so zeigt sich bei Vergleichung der Zusammensetzung 
beider Gesteine, dass durch die Verwitterung das Eisenoxydul am meisten abge
nommen habe, dessen Ausscheidung ja auch zuerst beginnt. Der etwa 2ä pCt. 
von der ursprünglichen Menge betragende Rest findet sich in kleinen Magnet- 
eisenkrystallen im Verwilterungsproducte. Demnächst erfahren das Natron und

1)  Vergleiche v. D e c h e n :  Beschreibung des Siebengebirges u. g. w., Seite 368.
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die Magnesia die grösste relative Verminderung, hierauf die Kalkerde; Kali und 
Kieselerde wurden am wenigsten weggeführt. Der kohlensaure Kalk fehlt in dem 
zerstörten Gesteine. Es ist nicht zu bezweifeln, dass die Verwitterung namentlich 
durch kohlensäurehällige Gewässer bewirkt wurde.

Ferner muss noch der von F. v. Hauer  am Trachyte vom Nezdenitzer Sauer
brunnen beobachteten Erscheinung gedacht werden:

„Mitten in diesem Trachyte entspringt eine Mineralquelle, die sehr viel 
Eisenocher absetzt. Der Trachyt in ihrer unmittelbaren Nähe ist ganz zerstört 
und wie ausgelaugt. Er erscheint hier locker, erdig, hellgelb gefärbt. Nur hie 
und da gewahrt man (Jeberrestc noch unzersetzter Hornblende, sonst erscheint 
Alles gleichförmig. Das Gestein braust nicht in Säuren, ist aber dafür ganz durch
drungen von einer grossen Menge von Gypskryställchen, welche auf den Kluft- 
Mächen oft sternförmig gruppirt sind. Das specifische Gewicht beträgt 2 4 0 3 “ !) .

Hier wäre es offenbar interessant, die Zusammensetzung des Mineralwassers 
zu kennen und dieselbe mit jener des unveränderten und des umgewandelten 
Gesteines zu vergleichen.

An einem bereits zu einer weichen thonigen Masse verwitterten Trachyte 
bei Suchalosa endlich beobachtete ich eine bemerkenswerlhe Aussonderung von 
im Mittel 1 Centim. grossen Kugeln, die beim Zerschlagen herausfielen und bei 
näherer Untersuchung sich aus concentrischen Lagen bestehend erwiesen. Die 
äusserste Schale, die mit Dendriten bedeckt war, bestand aus thoniger Substanz, 
die zweite Lage aus dichtem Brauneisenstein, während der übrige Raum durch 
eine gelbe ocherigc Substanz ausgefüllt war.

B r u c h s t ü c k e  f r e m d e n  G e s t e i n s  im T r a c h y t e .

W ie bereits oben erwähnt wurde, finden sich im Trachyte öfters Gesteins
trümmer eingeschmolzen, die zumeist dem W iener-Sandsteine und dessen 
Mergeln angeboren, nur einzelne Stücke, die eine sehr dunkle Farbe besitzen, 
dürften von tiefer liegenden Schichten herrühren. Die grobkörnigen Sandsteine 
lassen sich trotz der durch die Hitze erlittenen Veränderung noch immer als 
solche erkennen, die feinkörnigen hingegen und die Mergel, namentlich letztere, 
sind jedoch in eine jaspisähnliche Masse verwandelt, die dann freilich einem 
einfachen Minerale sehr ähnlich sieht. Zu bemerken ist, dass diese veränderten 
Stücke fast immer mit Säuren brausen. Ein merkwürdiges Verhalten jedoch 
zeigten jene Bruchslücke von Mergel, die in der Lava bei Ordgeof eingeschlossen 
Vorkommen. Sie zeigen im Aeusscren kaum eine Aenderung durch die Hitze, 
brausen mit Säuren und lösen sich grösstentheils in letzteren, wobei sich Kiesel
säure gallertartig ausscheidet. Dieses Verhalten zeigt nach meinen Versuchen 
sonst keiner der hier irgend vorkommenden Mergel, weder im veränderten noch 
im unveränderten Zustande. Es dürfte der Mühe nicht unwerth sein, die chemi
sche Zusammensetzung 2)  dieses Gesteins näher zu betrachten.

Kieselsäure . . . . . . .  24-98 Magnesia..................... . .  1 1 4
Thonerde............ ___  5-74 Kohlensäure.............. . .  9 6 4
Eisenoxydul . . . . ___  5 26
Eisenoxyd............ Unlöslich (Quarz) . . . .  11 36
K alkerde ............ . . . .  36-17 100-64

Es besteht demnach dasselbe aus 22  02 pCt. kohlensaurem Kalk, 11 29 pCt. 
Quarz und 66 69 pCt. einerkalkreichen zeolithischen Substanz. Es ist daher als wahr-

' )  Aus dessen Manuscripte.
2)  Dieselbe wurde bereits früher mitgetheilt im Jahrbuche der k. k. geologischen Reichs

anstalt, Band VIII, 3. Heft, Seite 615.
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scheinlich anzunehmen dass der Mergel in diesem Falle durch Hitze und gleichzeitige 
oder spätere Einwirkung des Wassers zum grossen Theile in einen zeolithartigen 
Körper umgewandelt worden sei. Da in der Nähe keine Mergel zu ünden sind und 
Stücke von entfernteren Puncten nicht als gleichartig angenommen werden können, 
so konnte hierin keine Vergleichung mit unverändertem Material angestellt werden.

S t r u c t u r  des  T r a c h y t e s  im G r o s s e n .

Da der Trachyt nur an wenigen Puncten in grösseren Partien ansteht, so 
lässt sich über die Absonderung desselben wenig angeben.

In der „Schlucht bei Nezdenitz“ sieht man anstehend ein e  Partie gegliederter 
Säulen von 2 Fuss Höhe, weiter gegen Nezdenitz finden sich auch einzelne, durch 
Verwitterung abgelöste Kugeln umberliegend. Nach G l o c k e r 1)  kommen an 
der „Kubänka“  bei Komnia ebenfalls gegliederte Säulen vor, deren Glieder sich 
concentrisch-schalig zeigen und 3/ 4 bis 3 Fuss dick sind.

D er B a s a l t  b e i  Hr o s e n k a u .
Dieses Vorkommen wurde bereits oben erwähnt. Der Ort dieses basaltischen 

Durchbruches im Wiener-Sandsteine liegt bereits an den östlichen Ausläufern 
jenes Gebirgszuges, der in dieser Gegend die Wasserscheide der W aag und March 
bildet, er wurde durch Li II  von L i l i e n b a c h  bekannt und später in allen der 
das eben beschriebene Trachytgebirge behandelnden Schriften zugleich erwähnt. 
Nach Fr. v. Haue r  und D. S t u r  bildet der Basalt im Norden von Hrosenkau vier 
Erhebungen, deren bedeutendste — die zweite von Hrosenkau aus —  108 Toisen 
über die Thalsohle des genannten Ortes emporsteigt. Der Basalt findet sich an 
diesen vier Puncten in losen Blöcken, welche öfters kurze Säulenglieder oder 
Kugeln darstellen, an der Oberfläche umhergestreut. An dem nördlichsten Hügel 
finden sich überdiess, wie bereits erwähnt, Bruchstücke von Trachyt.

Der Basalt ist an allen vier Puncten von gleicher Beschaffenheit, zeigt aber 
ein etwas ungewöhnliches Aussehen, so dass auch er nicht immer mit diesem Namen 
belegt wurde.

In einer grünlich-grauen sehr fein-krystallinischen Grundmasse liegen in 
grösser Menge kurze, dicke Krystalle von schwarzer Hornblende^ ferner hie und da 
grössere Partien von Olivin. Nirgends ist von Augit etwas zu bemerken. Ueberdiess 
kommen häufig krystallinische Partien von grünlichem Eisenspathe vor, der oft in 
Brauneisenstein umgewandelt ist. Der Gehalt an Magneteisen ist nicht bedeutend.

Dieser Hornblende-Basalt hat ein specifisches Gewicht von 2-958 bei einem 
Kieselsäure-Gehalt von 46 '36  Procent und einen Gehalt von i 4 ’20 Proc. Kalkerde.

E n d r e s u l t a t e .

Die aus den vorstehenden Beobachtungen gezogenen Schlüsse wären in 
kürzester Form die folgenden:

1. Das Hervortreten des Trachytes in der Gegend von Banow fällt nach der 
Bildung des Wiener-Sandsteines.

2. Das Empordringen desselben geschah nicht überall zur selben Zeit und 
es lassen sich hier wenigstens zwei Perioden annehmen.

3. Die Ausbrüche bei Ordgeof fallen in die zweite Periode und hatten mit 
Schluss derselben ihr Ende erreicht.

4. Als letztes W erk der vulcanischen Thätigkeit kann die Basaltbildung bei 
Hrosenkau betrachtet werden.

*) A. a. 0 .
/
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IV. Bericht über einige im östlichen und nordöstlichen 
Mähren und Schlesien ausgefuhrte Höhenmessungen.

(Siebente Fortsetzung der früheren Berichte über nöheiimessuugen in diesem Jabrbuche.)

Von Karl K o r i s t k a ,
Professor am polytechnischen Institute in Prag.

In den letzten zwei verflossenen Jahren (1856  und 1857) habe ich über 
Einladung der Direction des Werner-Vereines in Brünn meine vor dieser Zeit in 
Mähren und Schlesien ausgeführten Höhenmessungen fortgesetzt, und zwar im 
möglichsten Einklänge mit der fortschreitenden geologischen Aufnahme des 
Landes, für welche die Kenntniss der Höhenverhältnisse von Wichtigkeit ist. Da 
der östliche Theil von Oesterreichisch-Schlesien, der Teschner Kreis, durch die 
gründlichen und umfassenden Arbeiten H o h e n e g g e r ’s in Bezug auf seine geo
logischen Verhältnisse allseitig durchforscht ist, so erschien es vor Allem 
wünschenswerth, daselbst auch meine im Jahre 1855 begonnenen, und über die 
westliche und südliche Hälfte jenes Gebietes ausgedehnten hypsometrischen 
Arbeiten auch im nördlichen und östlichen Theile zu vollenden, und da jene geo
logischen Untersuchungen über den Teschner Kreis hinaus nach W esten bei 
Stramberg und Neutitschein sich fortsetzen, dort aber (1 8 5 6 ) von dem geo
logischen Commissär des Vereines, Herrn k. k. Bergrath F o e t t e r l e  aufgenommen 
und über den grössten Theil des Prerauer Kreises weiter geführt wurden, so 
folgte auch ich denselben mit meinen Messungen in jenes in orographischer 
Beziehung so interessante und doch so wenig bekannte Gebiet. Im Jahre 1857 
aber wurde das Gebiet der March von Napagedl bis Göding, und die westlichen 
Ausläufer der kleinen Karpathen, welche den grössten Theil des Terrains im 
Hradischer Kreise bilden, als Object zu meinen Messungen gewählt, und zugleich 
eine wichtige Durchschnittslinie durch das Marsgebirge von Buchlowitz nach 
Koritschan bestimmt. Da das zwischen beiden Arbeiten liegende Gebiet der 
oberen Beczwa durch zahlreiche Barometermessungen des Herrn Hilfsgeologen 
W o l f  im verflossenen Jahre als in Bezug auf seine Niveauverhältnisse hinlänglich 
durchforscht erscheint, so dürften durch diese Arbeiten die Höhenmessungen im 
südöstlichen, östlichen und nordöstlichen Theile von Mähren und im Teschner 
Kreise von Schlesien als für die Zwecke des Vereines abgeschlossen zu betrachten 
sein, da die gemessenen Puncte als charakteristische Terrainpuncte so gewählt 
sind, dass sie hinreichende Anhaltspuncte zum Entwürfe einer Niveaukarte 
dieses ganzen Gebietes geben. Es bleibt in hypsometrischer Beziehung nun 
nur noch der Troppauer Kreis, der nördliche und nordwestliche Theil des 
Olmützer Kreises und ein Theil des Marsgebirges übrig, um das hypsometrische 
Netz über ganz Mähren und Oesterreichisch-Schlesien gleichförmig ausgebreitet 
zu haben.

Nach diesen Bemerkungen wird es nicht nöthig sein, die Wahl und 
Aufeinanderfolge meiner Standpuncte, von denen aus ich meine Messungen 
vorgenommen habe, weiter zu rechtfertigen; wohl aber dürfte es zu einer 
besseren Uebersicht der im Folgenden angeführten Messungen wünschenswerth 
sein, die Gebiete zu bezeichnen, in deren Umfang dieselben ausgeführt wurden. 
Dieselben enthalten nämlich: A )  D i e  im  J a h r e  1856 a u s g e f ü h r t e n  
H ö h e n m e s s u n g e n  und zwar in Schlesien die Umgebungen von Frei
stadt, Skotschau und Bielitz, in Mähren die Umgebungen von Prerau, Bystrzitz,



Keltsch, Wallachisch-Meseritsch, Roznau, Stramberg, Braunsberg, Odrau und 
Bodenstadt. Ferner: B ) D ie  im J a h r e  1887 a u s g e f ü h r t e n  H ö h e n 
m e s s u n g e n  und zwar die Umgebungen von Göding, W essely, Ungarisch- 
Brod, Luhatschowitz, Klobauk, Klastiow-Wald, Zlin, Napajedl, Hradisch und 
Koritschan.

Durch diese Messungen wurden nahezu 600 Bestimmungen von grössten- 
theils neuen, wegen ihrer Lage wichtigen Puncten gemacht.

Die von mir hierbei angewendete Methode war ausschliesslich die trigono
metrische, indem von den Standpuncten aus die Höhenwinkel gemessen, und aus 
den Specialblättern der Generalstabs-Karten die Horizontal-Distanz entnommen 
wurde. Da ich diese Messungsmethode bereits in meinen früheren Berichten 
beschrieben habe, so kann ich selbe hier übergehen, nur erlaube ich mir zu 
erwähnen, dass ich mich bei Messung der Höhenwinkel durchgehends des von mir 
construirten Reflexionshypsometers bedient habe, welcher wegen seiner leichten 
Transportabilität bei derartigen Messungen besondere Bequemlichkeiten darbietet. 
Die Berechnung des Höhenunterschiedes wurde nach der Formel ausgeführt:

H =  D taug w +  C 
wo log C — 2 log D -j- 0 -i i2 2 7 0 — 7 ist, eine Formel, deren Ableitung ich 
bereits an einem anderen Orte gegeben habe, und in welcher D die Horizontal- 
Distanz und w den Höhen- und Verticalwinkel bedeutet, und wobei das positive 
Zeichen für höhere, das negative Vorzeichen von C jedoch für niedrigere Puncte 
gilt, als der Standpunct ist.

Ueber die Bedeutung der Columncn wird es kaum nöthig sein, etwas zu 
bemerken. In der zweiten Columne bedeutet das Zeichen A einen Triangulirungs- 
punct und die nebenstehende Zahl dessen Seehöhe, die Buchstaben m. H. d. 0 . 
„mittlere Höhe des Ortes“  beziehen sich auf jene Häuser (Basis derselben), 
welche nahezu in der Mitte liegen zwischen den tiefsten und höchsten Häusern 
desselben. W o nicht ausdrücklich etwas anderes bemerkt ist, beziehen sich die 
Seehöhen immer auf den natürlichenBoden des Punctes, welcher pointirt wurde. 
Was die Benennungen und Schreibweise der gemessenen Puncte betrifft, so habe 
ich mich nach Verwerfung verschiedener Auskunftsmittel zuletzt entschlossen, 
die auf den Specialblättern der sonst so ausgezeichneten Generalstabs-Karten 
eingefuhrte beizubehalten, obwohl dieselbe sehr häufig, besonders bei den 
slavischen Orten unrichtig ist, und mit dem wahren Namen des Ortes nicht über
einstimmt; denn es war diess das einzige Mittel, die Auffindung des Ortes auf 
der Karte möglich zu machen. Einer anzuhoffenden späteren Zusammenstellung 
särnmtlicher in Mähren und Schlesien ausgeführten Höhenraessungen mag es 
Vorbehalten bleiben, unter (lem Rathe sprachkundiger Topographen die Ortho
graphie festzustellen. In der Columne „corrigirter Höhenunterschied“ bedeutet 
das positive Vorzeichen, dass der anvisirte Punct höher, das negative, dass er 
tiefer liege, als der Standpunct. In der letzten Columne bedeuten alle Zahlen die 
Seehöhe des anvisirten Punctes in W iener Klaftern, mit Ausnahme jener, hinter 
denen die Buchstaben „Stdp.“  stehen, welche die aus diesem Puncte berechnete 
Seehöhe des Standpunctcs bezeichnen. Die Seehöhe der Standpuncte bezieht sich 
immer auf die Axe des Fernrohres (d . F .).

üericht üb. einige im ösll. u. noidöstl. Mähren u. Schlesien ausgdiihrle llöhemnessimgen. 8 1

K . k .  g e o l o g is c h e  n e ich s a n ä ta ll . 0 . Ja1irg;nt- 1 8 3 8 . 1. h
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A. Trigonometrische Höhenmcssungen, aasgeführt im Jahre 1856.

ü
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Yisur auf:
Gemessen: Berechnete YVertlie:

V ertica l-
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H öbfounter-

schieil
Seehöhe in 
W . K lafler

Slandpnuct Nr. I. Anhöhe 10Y , östlich von Freistadt in Schlesien (Teschen)
unweit dem Triangulirungspuncte (1 58 -43 ). Das Fernrohr 0-63 tiefer, daher

Seehöhe d. F. =  157-80 Wiener Klafter.
1 Miserau, Dorf nordösll. von

Freystadt, untere Häuser
am Waldrande................... 1 °3 5 '2 0 ' 990 27-46 0-12 —  27-24 130-56

2 Ober-Marklowitz, Häuser auf
der Strasse von Petrowilz
nach Freystadt amPlatcau 0 33 20 2090 20-26 0-56 — 19-70 138-10

3 Jägerhaus im Olilasek-Wald. 0 52 20 2840 43-24 1-04 — 42-20 115-60
4 Dombrau, Schlosshof, Basis . 0 39 30 3760 43-20 1-83 — 41-37 116-43
5 VonKarwin nordwestl., obere

Häuser am Kohlcnberg . . 0 11 30 4280 14-30 2-37 — 11-93 145-87
6 Altstadt, Meierhof.................. 0 58 20 2410 40-90 0-75 — 40-15 117-65
7 Freystadt, Schloss, Basis . .  . 1 25 40 1540 38-38 0-30 —  38-08 119-72
8 Spluchau bei Freystadt an

der S trasse....................... 1 49 30 1160 36-96 0 17 —  36-79 121-01
9 Von Karwin westlich Haupt-

sch a ch t.............................. 0 16 10 3450 16-22 1-54 —  14-68 1 4 3 1 2
10 Ka'win, Kirche, Basis............ 0 30 50 2920 26 19 1-10 —  25-09 132-71
11 Oltrembau, Wirthshaus an der

Strasse r. Freystadt nach
Tescben.............................. 0 16 20 1210 5-74 0-18 —  5-55 152-25

Standpunct Nr. II. Von ZAMARSK (nördlich von Teschen) wesllieh kleiner
Hügel am Plateau. Seehöhe des Fernrohres aus Nr. 1 und 2 im Mittel

201-32 Wien. Klafter.
1 Grodischtz, südl. von Tier-

litzko (A 2 2 1 -7 9 ) ............ 0 °1 5 '5 0 ’ Kl 40 23-67 3-41 —  20-26 201-53 Stdp.
2 Kotznbenz, nordöstlich vom

' Vorigen (A 183 66) . . . . 0 18 10 3620 1 9 1 3 1-69 — 17-44 201-10 Stdp.
3 Karwiner Hauptschacht . . . . 0 33 40 7270 71-20 6-84 —  64-36 136-96
4 Seibersdorf, Eisenbahnvia-

duct, Bahnhöhe................ 0 46 30 6050 81-84 4-74 —  77-10 124-22
5 „  Eisenhahnviaduct, Fuss

0 51 10 6050 90-06 4 -74 —  85-33 llC -0 0
6 Karlshof bei Kuntschitz . . . . 0 46 0 3540 47-37 1-62 —  45-75 155-57
7 (äross-Kunlschitz, Kirche . .  . 1 14 10 3280 70-77 1-39 —  69-38 131-94
8 Haslach, Wirtschaftsgebäude

beim Jägerhause.............. 2 2 0 1460 51-84 0-27 -  51-57 149-75
9 Lubowetz - H of, Basis am

Plateau .............................. 0 50 20 3390 49-64 1-48 —  4 8 1 6 153-16
10 Baumgarten, Kirche, Basis . . 1 3 10 3030 55-68 1-19 —  54-49 146 83
11 Plateau von Bobrek................ 0 2 5 760 0-46 0 0 7 +  0-53 201-85

Standpunct Nr. III. TORNOWABERG bei Iskrifschin . Seehöhe des Fernrohres
aus Nr. 1, 2 und 3 im Mittel . . . 181-51 Wien Klafter.

11 Gr.-Czantoryberg bei Ustron
(A 521-68) ....................... 2 °4 2 ' 0 ’ 7120 335-77 6-57 + 3 4 2 -3 4 179-34 Stdp.

2 'Tulberg bei Ober -  Lisehna
1
1

(3 1 7 -1 7 ) ............................ 1 19 20 5650 130-40 4-13 + 1 3 4 -5 3 182-64 Stdp.
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3 Rownicaberg (A 463-5 2 ). . . 2°45' 0" 5760 276-67 4-29 +280 96 182-56 Stdp.
4 Ogrodzon, Kirche, Basis . . . . 0 37 40 1650 18-08 0-35 -  17-73 163-78
5 Kostkowitzer Hof (Kemskui

d w u r ) ................................ 1 0 20 940 16-50 0-11 -  16-39 165-12
6 Iskritschin-Hof, Basis............ 1 40 20 200 5-84 0-01 — 5*83 175-68
7 Royer Hof, nördl. von Bauin-

garlen, am B a ch e ............ 1 18 10 2280 51-85 0-67 — 5118 130-33
8 Schimoradz, Kirche, Basis . . 0 29 20 1140 9-73 0 1 7 — 9 5 6 171-95

Standnunct Nr. IV. Vom Dorfe W IS L IT Z  nördlich hinter dem letzten Hause,
Halde von alten Steinbrüchen. Mittlere Seehöhe des Fernrohres aus Nr. 1, 2 ,

3 . . 177-24 Wien. Klafter.
1 Rownicaberg (A 461- 5 2 ) . . . 2°28’ 0 ” 6530 281-30 S-52 +286-82 176-70 Stdp.
2 Grosse Czantory -  Berg (A

521-68)............................ 2 16 0 • 8570 339-21 9-51 +348-72 172-96 Stdp.
3 Riegersdorf, Kirche, Basis

(A 178-27)...................... 0 4 54 4530 6-46 2-65 — 3-81 182-08 Stdp.
4 Knayer Hof bei Pruchna . . . . 0 50 40 3450 50-85 1-54 —  49-31 127-93
5 Gross-Ochab, Kirche, Basis . 2 7 0 1240 45-83 0-20 —  45-63 131-61
6 Höhe zwischen Ochab' und

P erstietz............................ 0 52 00 1290 19-83 0-21 -  19-62 157-62

Standnunct Nr. V. Vom STARY GRON nördlicher Borgabhang in der Bi enna.
Mittl. Seehöhe d. F. aus Nr. 4, 7, 12 . . 280-24 W ien. Klafter.

1 Rzibrzitka, waldige Berg-
0°36'50" 3390 36-32 1-48 +  37-80 318-04

2 Am Gross -  Czisowa -  Berg,
oherste Feldcultur.......... 6 9 0 2070 223-05 0-55 +223-60 503-84

3 St. G enois-B erg............ 6 11 0 2300 249-18 0-68 +249 86 530 10
4 Stolowberg (A 5 4 3 -4 2 ) . .. . 5 35 0 2660 260 04 0-91 +260-95 282-47 Stdp.
5 Kottarzberg, K u p p e .............. 6 17 0 1360 149-74 0-23 +149-97 430-21
6 Am Orlowaberg (oberste

H Suser).............................. 3 37 0 1760 111-29 0-40 +  111-69 391 93
7 Orlowaberg, höchster Punct

(A 401-66)..................... 3 49 0 1840 122-75 0-43 +  123-18 278-48 Stdp.
8 Haus am Lisnitzabacb, wesll.

unterm Stary G ron......... 3 24 0 730 43-37 0-08 — 43-29 236-95
9 Brenna, Kirche, B asis........... 7 7 0 490 6 1 1 7 0 0 3 — 61-14 21910

to Haus in der Brenna, an der
Mündung des Bukowa-
baches ................................ 0 51 20 1700 25-39 0-37 — 25-02 255-22 ’

11 Gross-Gui ek. Kirche, Basis . 1 13 0 3990 107-96 2-06 — 105-90 174-34
12 Bu£i-Hof, nordwestlich von

Gross-Giirek..................... 1 5 10 4430 83-99 2-54 — 81-54 279-77 Stdp.

Standnunct Nr. VI. Von GRODIETZ südwesllich am W eg e von B ucihof nach
Grodietz. 20 0  Klafter nördlich von W italuschbcrg. Mittl. Seehöhe d. F. aus

Nr. 1, 5 . . . 187-08 Wien. Klafter.
1 Rownicaberg (A ,463 -5 2 ) . . . 4° 5 ’ 0 ’ 3820 272-70 1-89 +274-59 188-93 Stdp.
2 Buci-Hof, nordwestl. v. Gross-

Gurek.................................. 0 54 30 705 11-18 0-06 +  11-24 198-32
3 Grodietz, Schloss, Basis (An

höhe) ................................... 1 28 30 910 23-43 0-11 — 23-32 163-76

11*
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4 Bielowitzko, Kirche, Basis.. . 0° 0 '4 2 ’ 1750 0-56 0-39 +  0-95 188-03
5 Riegersdorf, K irchc, Basis 

(A  1 7 8 -2 7 )....................... 0 7 40 4090 9-12 2-16 —  6-96 185-23 Stdp.

Standpunct Nr. VII. ALT BIELITZ , von den obersten Häusern am Plateau
südlich. Mittl. Seehöhe d. F. aus N r.l, 2, 5, 11 . . . 200-04 Wien. Klafter.

1 Riegersdorf, Kirchc, Basis 
(A 1 7 8 -2 7 )....................... 0 ° 1 7 '10 ' 4610 23 02 2-75 — 20-27 198-54 Stdp.

2 Lazy, Dorf, oberste Häuser 
(A  2 0 2 -0 0 ) ....................... 0 7 0 3940 8 00 2-01 — 5-99 207-99 Stdp.

3 Anhöhe östlich v. der Kirche 
von Heinzcndorf.............. 0 8 0 2050 4-47 0 54 —  3-93 196-11

4 Swientoschufka, obere Häuser 
am Waldrande................... 0 2 40 3940 3-00 2-01 —  0-99 199-05

3 G rodietz, Bergkuppe (A 
2 4 6 - 3 8 ) . . . . ..................... 0 31 40 4840 44-95 3-08 +  48-03 198-35 Stdp.

6 Rzibrzitka, Felsen unterhalb 
der K uppe......................... 1 8 10 5080 100-74 3 -34 + 1 0 4 -0 8 304-12

7 Ernsdorf bei der Kirche . . . . 0 2 20 2220 1-48 0-63 —  0-85 199-19
8 Ostryberg bei Ernsdorf . . . . 2 17 20 3420 136-69 1-51 + 1 3 8 -2 0 338-24
9 Gross-Polane Berg bei Erns

dorf ..................................... 3 5 20 3990 215-31 2-06 + 2 1 7 -3 7 417-41
10 Spitzberg bei Ernsdorf......... 3 48 50 2440 162-66 0 -77 | 163-43 363-47
11 Stolowberg (A 5 4 3 -4 2 ) . . . . 4 29 30 4400 345-64 2-50 + 3 4 8 -1 4 195-28 Stdp.
12 Tuchfabrik an der Strasse 

westlich von Dielitz......... 1 20 40 690 10-19 0 0 6 —  1 6 1 3 183-91
13 Alexanderfeld, südwestl. von 

Bielitz, obere Häuser . . . 0 9 40 1030 2-89 0-13 —  2-76 197-28
14 Bielilz, Wiener Gasse, obere

0 29 30 1430 12-27 0-26 — 12-01 188-03
IS Kirche auf einer Anhöhe am 

W ege v. Bielitz nach Alt- 
B ie lilz ................................. 1 7 30 1170 '2 2 -9 8 0*17 —  22-81 177-23

16 Bielitz, Häuser nördl. an der 
B ie la ................................... 1 S 50 2080 39-84 0-56 —  39-28 160-76

Standpunct Nr. VIII. Anhöhe am KURZ WALD BERGE, nördlich vom höchsten
Puncte. Mittl. Seellöhe d. F. aus Nr. 1, 7, 1 0  . . . 160-81 Wien. Klafter.

1 Anhöhe nordwestl. von Bielitz 
(A 2 0 1 -1 6 ) ....................... 0 °5 0 ' 0 ’ 2410 35 05 0-75 —  35-80 165-36 Stdp.

2 Matzdorf, Häuser am Bache 
ober der K irch e .............. 1 29 50 930 24-31 0-11 — 24-20 142 61

3 Czurtiag, Hof östlich v. Matz
dorf an der Strasse......... 0 3 40 1Ö80 1-67 0-32 — 1-35 165-46

4 Waldkuppe östl. von Dzicditz 0 33 10 4010 38-69 2-08 — 36-61 130-20
5 Zahreg, Kirche, Basis............ 0 37 O 3740 40-25 1-80 -  38-45 128-36
6 Ellgott, nordwestl. v. Matz

dorf, Kirche....................... 1 28 0 1380 35-33 0-24 — 35-09 131-72
7 Riegersdorf, Kirche, Basis 

(A 1 7 8 -2 7 ) ....................... 0 9 0 2850 7-46 1-05 +  8 -5 4 169-76 Stdp.
8 Larischauer Hof am Berge . . 0 3 10 3150 2-88 1-28 —  1-60 165-21
9 Lariscbau, untere Häuser im 

T hale................................... O 18 0 2330 12-20 0-70 — 11-50 155-31
10 Stolowberf; (A 543-42) . . . . 3 17 30 6480 372-69 5-43 + 3 7 8 -1 2 165 <30 Stdp.
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11 Skalkabcrg an der Grunze v. 
Galizien.............................. 3 °1 6 ’ 10 ' 6990 399-30 6-32 + 4 0 6 -6 2 572-43

12 W ippers, Borg unterm Ort
plan .................................. .. 2 35 10 4930 222-67 3 1 4 + 22 5 -8 1 392-62

13 Ortplan, Bergkuppe (etwas 
unsicher)............................ 3 32 40 5720 354-30 4-23 + 3 5 8 -5 3 525-34

Standpunct Nr. IX. ZAHONNIBERG, südöstlich von Prerau. Am höchsten Puncte
der alten Schanzen. Mittl. Seehühe d. F. aus A  = 154-27 - f  0-75 dann 2 u.

1

10
Prerau, Schloss, Basis............

. . . 156-9
1° 9 '5 0 '

4 Wiet
2130

1. Klaftt 
43-28

sr.
0-59 — 42-69 114-25

2 „  Bahnhof, Schienen 
(1 0 7 -6 6 ) ........................... 1 39 0 1740 50-12 0-39 —  49-73 157-39 Stdp.

3 Roketnitz, Häuser bei der
0 43 30 4170 52-67 2-25 —  50-51 106-43

4 Bochorz, 111. H. d. 0 ................ ' 1 31 50 1980 52-90 0-50 — 52-40 104-54
5 Am Wege von Aujezd nach 

Prerau, grösser Birnbaum 3 1 30 670 35-40 0-05 —  35-35 121-59
6 Pawlowitz, Kirche, B asis .. . . 0 8 10 3800 9-01 1-86 -  7-15 149-79
7 Podoly, m. H. d. 0 ................... 0 45 20 2360 31-12 .0-72 —  30-40 126-54
8 Hosteinberg, Kirche, Basis . . 1 19 30 8760 202-62 9-93 + 2 1 2 -5 5 369-49
9 ßeniow, Dorf, südöstlich vom 

Stdp., m. H......................... 0 23 40 910 6-26 0-10 —  6-16 150-78
10 Helly kopetz,Berg(A186-83) 0 39 50 2390 27-69 0-73 -  28-42 158-41 Stdp.

Standpunct Nr.. X. Von PAWLOWITZ bei Prerau südlich Anhöhe am Wald-
rande. Mittl. Seehöhe d. F. aus Nr. 1, 7, 9 . . . 160-22 Wien. Klafter.

1 Prerau, Pfarrkirche, Basis 
(A  1 1 3 -4 1 ) ....................... 0 ° 5 f3 0 " 3540 53 03 1-62 — 51-41 164-82 Stdp.

2 Tutschin, östlich von Prerau, 
W indm ühle....................... 1 33 40 880 23-98 0-10 -  23-88 136-34

3 Sobischek, östlich von Kokor, 
oberste H äuser................ 0 0 10 4460 0-22 2-57 +  2-79 163-01

4 Gross -  Prossenitz, Kirchc, 
B a s is ................................... 0 51 40 3120 46-89 1-26 —  45-63 114-59

5 Buk? nordwestl. v. Prossenitz, 
mittlere H ö h e ................... 0 31 50 3930 36-39 2 -00 — 34-39 125-83

0 Wesselitzko, Schloss, Basis . 0 9 50 4500 32-86 2 -62 -  10-24 149-98
7 Ossek, südwest]. von Leipnik, 

Kirche (A 1 1 6 -7 5 ) .......... 0 44 40 3290 42-74 1-40 —  41-34 158-09 Stdp.
8 Untcr-Aujezd, Kirchc, Basis. 0 6 20 5220 9 -59 3-52 -  6 07 154-15
9 Ruine Helfenstein, Terrasse 

(A 2 1 1 -3 9 ) ....................... 0 33 50 50Ö0 49-69 3-30 +  52-99 158-40 Stdp.
10 Schlock. oberste Hauser (un

sicher) ......................... 1 18 10 7570 172-15 7-42 + 1 7 9 -5 7 339-79

Standpunct Nr. XI. Von LIPOWA nördlich, Plateau auf den Feldern, höchster
Punct. Mittl. Seehöhe d F. aus Ni•• 1, 9, 12  . . 157‘KO Wien. Klafter.

1 Bystrzitz, Kirchthurmknopf 
(aus XIII und X IV . .  . 
2 0 1 -7 7 ) .............................. 1° 0 '4 0 " 2440 43 06 0-77 +  43-83 157-94 Stdp.

2 Bilawsko, Kirche, Basis . . . . 0 35 40 2290 23-67 0-67 | 24-43 181-93
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3 Kable Bergkuppc südöstl. v. 
B ilaw sko............................ 0 ° 2 0 '» 0 ’ 2580 65 -18 0-86 +  66-04 223-54

4 Slawkow, südl. von Bystrzitz, 
mittl. H ö h e ....................... 0 B8 30 3280 55-81 1-39 +  57-20 214-70

.'i Im Ochosawakl, höchste 
Kuppe ................................ 0 BO 10 1280 18-67 0-21 +  18-88 176-38

6 Lipowa, obere Häuser............ 1 37 »0 580 16-49 0 0 4 -  16-45 141-05
7 Domazelitz, Kirche, B asis.. . 0 38 50 2690 30-38 0-93 — 29-45 128-05
8 Waldkuppe nördl. v. Drewo- 

hostitz................................ 0 21 30 1530 9-56 0-30 +  9-86 167-36
9 Ruine Helfenstein, obere 

Terrasse +  2 - 0 0 ............ 0 32 20 5810 . 54-64 4-37 +  59 01 154-38 Stdp.
iO Lhotska-Hof, nordöstlich von 

Drewohostitz..................... 0 28 50 2090 17-52 0 - 56 -  16-96 140-54
11 Sobiechleb, nordöstlich von 

Drewohostitz, K irche.. . . 0 5 20 3680 5 '6 8 1-75 -  3-93 153-57
12 Hosteinberg, Kirche, Hasis 

(3 7 3 -2 1 )............................ 3 7 50 3860 2 1111 1-92 + 2 1 3  03 160-18 Stdp.
13 Oprostowitz bei Sobiechleb. 

mittl. H ö h e ....................... 0 4 0 2960 3 -44 1-13 +  4-57 162-07

Standnunct Nr. XII. HOSTEINBERG. Scharfer Rergrücken nordöstlich von der
Kirche. A  • • ■ 385*39 - ) -  0-76, also Seehöhe d. F. . . . 386-15 W . Klafter.

1 Waldkuppe „u trech kamen»“ 1 °2 3 '10* 2480 60-00 0 -79 +  60-79 446-94
2 Janczuwiescn, Waldkuppe . . 0 36 50 119Ü 19-67 0-18 — 19-49 366-66
3 Skalnv, Ruine „na skaly“ . . . 0 16 50 1060 5-18 0-14 — 5-04 381-11
4 Hosteinberg, Basis der Kirche 2 46 50 190 9-22 0-00 —  9-22 376-93

Standpunct Nr. XIII. Am HOSTEINBERG, alte Verschanzungen unterhalb der
Kirche, an der siidweslliehen Ecke derselben. Mittlere Seehöhe d. Fernr. . . .

1 Bystrzitz, Kirchthurraknopf .
346-75 V 
5 °2 3 '2 0 '

Ifien. K 
1520

afler.
143-35 0-29 — 143-06 203-69

2 „  mittl. Höhe bei der Kirche 6 24 50 1510 169-74 0-29 — 169-45 177-30
3 Blasitz, nordöstl. von Drewo

hostitz, K ir c h e ................ 2 46 30 4080 197-75 2-15 — 195-60 151-15
4 Ober-Nietschitz, mittl. Höhe 1 52 10 5420 176-90 3-80 — 173-10 173-65
5 Pruszinowitz, Kirche, Basis . 2 54 20 4020 204-03 2-09 — 201-94 144-81
6 Kostclctz, Kirche, Basis . . . . 1 42 0 6940 205-97 6-23 — 199-74 147 01
7 Jägerhaus im Walde, südöstl. 

von Pruszinowitz.............. 3 5 50 3060 165 57 1-21 — 164-36 182-39
8 Jankowitz am Russawahache, 

mittl. H ö h e ....................... 3 38 20 3070 194-60 1-21 — 193-39 153-36
9 Brusin. m. H. d. 0 ................... 6 49 0 1450 173-32 0-27 — 173-03 173-70

10 Kahle Kuppe zwisch. Hoslein- 
berg und na skali, Zug 
gegen Brusin..................... 0 54 20 580 9-16 0-04 — 9-12 337 63

H Hosteinberg, Kirche, Basis 
(3 7 3 -2 1 )............................ 8 36 0 157 26-46 0-00 —  26-46 346-75 Stdp.

Standnunct Nr. XIV. Am TARTARENHÜGEL, südlich von Bystrzitz. Mittlere

i
Sechöhe

Bystrzitz, Kirchthurmknopf .
d. F_____

2°52 '10*
239-36

790
Wien.
39-59

Klafte
0-08

r.
— 39-51 199-85

2 .Tawornikbcrg, östlich von 
Bystrzitz (A 452-37) . . . 3 36 10 3360 211-55 1-46 + 2 1 3  01 239 -36 Stdp.
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3 Lhota Chwalczow, obere 
Häuser................................ 3 °1 3 ’ S0’ 8 6 » 48-48 0-09 —  48-39 190-97

4 Niedrige Waldkuppe nördl. 
von Chwalczow................ 0 28 10 1550 12-69 0-31 +  13-00 252-36

5 Waldkuppe östl. von Chwal
czow, westl. von Jawornik 3 58 40 2110 146-72 0-57 + 1 4 7 -2 9 386-65

6 Steingut-Fabrik östlich von 
Bystrzitz............................ 1 43 40 1780 53-69 0-41 —  53-28 186-08

7 Loukow, Kirche, B asis......... 1 8 30 2800 55-79 1-01 -  54-78 184-58
8 Ober-Aujezd, Kirche, Basis 

(unsicher)......................... 0 46 10 4160 55-87 2-24 —  53-63 185-73
9 Neuliof, nördl. v. Bystrzitz . . 1 43 50 2390 72-20 0-73 —  71-47 167-89

10 Parschowitz, Kirche, Basis . 0 33 20 6720 65-15 5-84 —  59-31 180-05
l i Prikas, nordöstl. v. Kloukow, 

obere Häuser.................... 0 36 0 3550 37 17 1-63 — 35-54 203-82

Standpunct Nr. XV. Am STRACZIBERG, westlich von Lauczka, Anhöhe. Mittl.
Seehöhe d. F. aus Nr. 1 und A  (225 -73 ) . . . 224-57 Wien. Klafter.

1 Jawornikberg (A 452 ‘ 37) . . 4 °3 4 '2 0 ' 2850 227-91 1-05 + 2 2 8 -9 6 223-41 Stdp.
2 Hradischbcrg, südwestliche 

Kuppe ................................ 3 12 20 1500 84-00 0-29 +  84-29 308-86
3 „  die nordöstliche höchste

3 11 0 1670 90-09 0-33 +  90-42 314-99
4 Lauczka, nahe der Kirche . . 0 46 0 1440 19-26 0-26 —  19-00 205-57
5 Kiinowitz, nordwestlich von 

Lauczka, obere Häuser . . 0 37 30 510 5 56 0-03 -  5-53 219-04
6 Komarowitz, östl. v. Keltsch. i  14 20 2870 62 06 1-06 — 61-00 163 57
7 Altstadt, Kirche, Basis.......... 1 37 50 2060 58-64 0-54 — 5 8 1 0 166-47
8 Keltsch, Kirche, Basis............ 1 15 50 2180 48-09 0-61 —  47-48 177-09
9 Klein-Lhota, südl. v. Keltsch, 

obere HSuser ..................... 2 9 50 900 43-00 0-10 —  33-90 190-67
10 Nieinetitz , Häuser an der 

Strasse................................ 0 35 30 3720 38-41 1-79 — 36-62 187-95
11 Thal südwestl, von Keltsch, 

einzelnes Haus an der 
Strasse................................ 2 15 0 1520 59-72 0-29 — bü-43 165-14

12 Rausko, obere Häuser beim 
Schlosse.............................. 1 19 30 1660 38-39 0-35 —  38 04 186-53

13 Wschechowitz, Kirche, Basis 1 21 0 1740 41-00 0-39 — 40-61 183-96
14 „ am Bache bei der Mühle. 2 14 40 1460 57-22 0-27 -  56-95 167-62
IS Drholetz, östl. v. Ob.-Aujczd 1 26 0 1920 48 40 0-47 —  47-57 177-00

Standpunct Nr. XVI. Am STRAZCEBERG, westlich von Wallach.-Meseritsch.
Mittl. Seehöhe d. F. aus A  (22 1 -7 3 ) und Nr. i ,  2 . . . 222-93 W . Klafter.

1 Jawornikberg (A 452-37) . . 1 °3 6 '1 0 ' 7920 221-61 8-12 — 229-73 222-64 Stdp.
2 Wallach.-Meseritsch, Kirch- 

thurm (A  161*13) ......... 2 47 50 1300 63-51 0-21 —  63-30 224-43 Stdp.
3 Lliotskowhof, nördlich von 

Branek................................ 0 3 30 1230 1-23 0-19 +  1-32 224-25
4 Lhota, südöstl. von Chorin, 

obere Hiiuser..................... 1 24 10 880 21-54 0-10 — 21-44 201-49
5 Hustopetsch, Kirche, Basis . . 1 8 40 3980 79-50 2-05 —  77-45 145-48
6 „  grosse Teich, Niveau . . . 1 20 20 3.i80 83-67 i  • 65 j—  82-02 140-91
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7 Litschcl, nordwestl. v. Husto- 
pctsch, m. II...................... 0 °2ß ' 0 ' 5460 41-23 2-30 - 38-99 183-94

8
9

1 6 30 
1 38 40

3760
24«0

72-74
71-19

1-83
0-79

—  70-91
—  70-40

152-02
152-53Löschna, Kirche, Basis.........

10 Lhotkai nordöstl. von Cliorin, 
mittl. H ö h e ....................... 2 SS 0 1570 80-00 0-31 —  79-69 143-24

11 Perna, obere Hauser.............. 0 7 0 3120 6-35 1-26 —  5-09 217-84
12 Jässenitz, obere Häuser . . . . 0 39 30 3030 34-81 1-18 — 33-63 189-30
13 Obcr-tlomoratzwald, höchste 

K u p p e ................................ 0 43 30 3660 48-79 1-73 +  50-52 273-45
14 Theresienhor, südl. vom Do- 

maretzwald....................... 0 21 30 2700 16-88 0 -94 —  15-94 206-99
13 Binina, nördl. von Wallaeh.- 

Meseritsch, untere Häuser 2 31 20 1570 6 9 1 5 0-31 —  68-84 154-09
16 Wrchhuraberg, siidüstl. von 

Wallach.-Meseritsch . . . . 1 58 SO 3940 136 26 2-01 +  138-27 361-20
17 Ruine Altitschin, bei Altit- 

schein ................................. 0 19 40 6160 25-23 4.- 91 +  40-14 263 07

Staudpunct Nr. XVII. Am BELVEßEREBERG, nordöstlich von W.-Meseritsch.
Mittl. Seehöhe d. F. aus Nr. 1. 7, 8 . . 200-98 Wien. Klafter.

1 Strazceberg, Kuppe (A 
2 2 1 -7 3 ).............................. Ö °4 1 '4 0 ' 1840 22-30 0-43 +  22-73 199-00 Stdp.

2 Pohorzberg, Waldkuppe Pe- 
csawska gura..................... 1 34 SO 3700 123-63 1 77 +  125-40 326-38

3 Stransky kopcc fB erg) . . . . 1 13 40 4070 87-23 2-15 +  89-38 290-36
4 Domoratz, Hof, Basis.............. 2 1 20 540 19-02 0-04 —  18-98 182-00
!> Ilrachowetz, obere Häuser . . 0 48 20 1460 24-41 0-28 — 20-13 180-85
6 Mühle, östlich von AVallach.- 

Mcseritseh, an d. Beczwa 2 55 10 790 40-23 0-08 —  40-17 160-81
7 Wrchhuraberg (3 6 1 -2 0 ) . . . 3 8 40 2920 160-41 1-11 +  161 -02 199-68 Stdp.
8 Wall. -  Meseritse.li , Kirche, 

B a s is .................................. 2 SO 40 870 43-23 0-10 —  4 3 1 3 204 26 Stdp.
9 „  Kirchthurmknopf.............. 1 14 40 870 18-90 0 -10 —  18-80 82-18

10 Jarzowa, südl. von Wallach.- 
Meseritsch, obere Häuser 0 30 30 2430 21-24 0-76 —  20-48 180-50

11 Jägerhaus südl. v. Kottina . . 0 0 30 2270 3-30 0-67 — 2-63 198-33
12 Nieder-Hof, östl. v. Branek.. 0 38 30 2720 30-46 0-96 —  29-50 171-48
13 Kahle Kuppe westlich von 

Jarzowa, östl. von Pisch- 
kowaberg......................... - 1 4ö 0 2690 82-97 0-94 +  83-91 284-89

Standpunct Nr. XVIII. Von STRITESCH 200 Schritte südöstlich bewaldeter
Bergabhang. Mittl. Seehöhe d. F. aus Nr. 1 ^ 4 . . . 211-38 Wien. Klafter.

1 Wallach.-Meseritsch, Kirch
thurmknopf ....................... 0 °2 6 '5 0 ' 3810 29-74 1-88 —  27-86 210-04 Stdp.

2 Belvedere bei W.-Meseritsch, 
B a sis ................................... 0 10 30 3340 10-81 1-02 -  9 1 9 210-17 Stdp.

3 Iläusergruppe pod Wiczim zu 
Zaschau .............................. 0 5 50 2480 4-21 0-80 —  3-41 207-97

4 Zaschau, Kirche, B asis......... t  0 50 1730 30-62 0-39 — 30-23 213-93 Stdp.
5 Ostryberg, nördlich von 

Zaschau .............................. 2 29 0 2880 124-90 1-07 + 1 2 5 -9 7 337-35
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6 Trojatschkaberg, nördl. von
Zaschau .............................. 2 °3 4 ’ 0 ’ 3580 160-49 1-66 +  162-15 373-53

7 Scharfer felsiger Waldrückcn
östlich von Zaschau . . . . 0 55 0 1500 24-01 0-29 +  24-30 235-68

8 Dlauhaberg, nördlich von
Zubrzy................................ 3 3 20 4460 238-17 2-58 + 2 4 0 -7 5 452-13

9 Kamenarky wreh, südöstl. v.
DIauha................................ 3 14 50 4140 234-89 2-22 + 23 7 -1 1 448-49

10 Zu Zubrzy, oberste Haoser.. 0 53 20 2980 45-98 1-15 +  47-13 258-51
11 Zubrzy, Kirche, Basis............ 0 46 20 1330 17-81 0 23 -  17-58 193-80
12 Mühle an der Beczwa zwiscli.

Zaschau und Zubrzy . . . . 2 34 50 680 32-28 0-06 —  32-22 179-16
13 Waldkuppe und Ruine, westl.

1 39 0 2050 59-05 0-54 +  59-59 270-97

Standpunct Nr. XIX. Am RADOSCHTBERG , nordöstlich von RozDau, vom
steinernen Kreuze 61 Schritte westlich. Mittl. Seehöhe aus Nr. 1, 4, 5 . . .

£98-16 Wien. Klafter.
1 Triangulirungspunct (A

5 9 2 -7 0 ).............................. 1 °5 4 '4 0 ' 24 0 -80 0-00 +  0-80 591-90 Stdp.
2 Okrouhlyberg, östlich von

Radoscht ........................... 0 43 30 2240 28 05 0-65 +  28-70 626-86
3 Im Norzizer W old, höchste

Kuppe ................................ 0 47 5 2170 29-72 0-61 —  29-11 569 05
4 Lissa hora Berg (A 696' 01) 0 32 20 9200 86-53 10-96 +  97-49 598-52 Stdp.
S Skalkaberg bei Gross-Kunt-

scliitz ( 5 0 6 - 1 8 ) .............. 1 12 ä 4810 100-87 3-00 —  97-87 604-05 Stdp.
6 Tobasek, Wasserscheide öst

lich von Gross -  Kunt-
sc liitz .................................. 5 43 30 4090 4 1 0 1 4 2-17 — 407-97 190-19

7 Kozlowitz, Kirche, B asis.. . . 3 56 40 5910 407-51 4-52 — 402-99 195 17
8 K ozlowskyberg....................... 2 11 40 7450 284-17 7 19 — 276-98 321-18
9 K aczniczow bcrg..................... 2 26 40 6860 291-65 6-09 — 285-56 312-60

10 Ruine H ochw ald..................... 2 40 5 7480 348-57 7-25 — 341-32 256-84
11 Tichowaberg bei FrankstadL 3 24 20 5300 315-39 3-64 — 311-75 286-41
12 Tichau, nahe bei der Kirche. 5 5 20 4640 413-20 2-79 — 410-41 187-75
13 Frankstadt, mittl. Höhe der

S tadt................................... G 46 20 3310 393 07 1-42 — 391-65 206-51
14 Weltschowitz, südl. Häuser . 4 25 10 5690 439-80 4-19 -4 3 5 -6 1 162-55
IS Waldkuppe westl. ’ vom T i-

chowaberge....................... 3 29 40 5670 346-20 4-16 — 342-04 256-12
16 Na peklach, Plateau, mittl.

H ö h e ................................... 3 23 40 4720 279-91 2 8 9 — 277-02 3 2 1 1 4
17 Klein-Jawornikberg................ 3 43 50 2350 153-20 7-15 — 146 05 452-11
18 Kiczeraberg.............................. 3 53 20 1930 131-20 4-82 — 126-38 471-78

Standpunct Nr. XX. Von ROZNAU südlich, Bergrücken bei Swaida, östlich.
Mittl. Seehöhe d. F. . . 321-92 Wien. Klafter.

1 Ilutisko, Kirche zu St. Joseph,
B asis ................................... 0 ° 5 9 'l0 ’ 2890 49-75 1-08 -  48-67 273-25

2 „  Häuser im Thalo unter
halb der K irche................ 1 39 30 2550 73-83 0 -84 —  72-99 248-93

3 Radoscht, Triangulirungs
punct (39 2 -7 0 ) .............. 3 20 30 4590 268-05 2-73 + 2 7 0 -7 8 321-92

K . k . g e o lo g is c h e  R e ich sa n s ta lt . 9 . J a h rga n g  1 8 5 8 . I. 12
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Standpunct Nr. XXI. Von ROZNAU südlich, Bergrücken bei Swaida , westlich.
Mittl. Seehöhe d. F. . . 324-09 Wien. Klafter.

1 Radoscht, Triangulirungs-
3°12 '30*pu nct(592 -70 ) .............. 4740 265-70 2-91 + 268-61 324-09 Stdp.

2 Kanyberg, nordöstlich von
Roznau................................ 0 22 30 4240 27-75 2-33 +  30-08 354-17

3 Oberstes Haus auf der Czerna
hora unterm Radoscht . . 1 29 3 3270 84-74 1-39 +  86-13 410-22

4 Kreuz an der Strasse nach 
Frankstadt im Sattel,
westl. unterm Kanyberg . 0 37 SO 4290 47-24 2-38 — 44-86 279-23

5 Mischyberg, nördlich von
Roznau................................ 1 1 10 3780 67-26 1-85 +  69-11 393-20

6 Scharfer Waldrücken zwisch.
Hazowitz u. Unt.-Beczwa 1 10 40 2100 43-18 0-57 -  42-61 281-48

7 Unter-Beczwa, Häuser am 
unteren Waldrande des
Zitnikaberges.................... 1 25 20 2950 73-25 1 1 3 — 72-12 251-97

8 Roinau, Hauser ain Platze . . 4 19 20 1700 128-41 0-37 — 128-04 196-05
9 Waldige Bergkuppe südöstl. 

von Roznau, westl. von
Wigantitz............................ 2 31 0 890 39 12 0-10 — 39-02 285-07

10 Wapenka, Berg, südwestlich
von Roznau ....................... 1 80 10 1450 46-48 0-27 -  46■21|277■88

Standpunct Nr. XXII. Ain STRAMBERCIKBERG, nördlich von Wernsdorf, west-
liehe Kuppe. Mittl. Seehöhe d. F. aus Nr. 1, 3 . . . 244-36 Wien. Klafter.

1 Oehlbergbei Stramberg, stein.
0 °5 2 ' 0 'Kreuz, Basis....................... 2130 32-22 0-59 +  32-71 243-25 Stdp:

2 Fuss des Oehlberges gegen
Senftleben zu..................... 2 3 0 1980 70-86 0-51 —  70-35 174 01

3 Stramberger Waldkuppe,
nordöstlich vom Orte . . . 0 SO «0 2860 42-31 1-06 +  43-37 287-73'

4 Nesselsdorf, obere Hauser
im S atte l........................... 1 30 0 23S0 61-53 9-72 -  60-81 183-55

a Senftleben, Kirche, Basis . . . 3 52 30 1100 74-51 0-16 -  74-53 170-01
0 Wernsdorf, Kirche auf der

Anhöhe .............................. 5 30 0 450 43-33 0-03 — 43-30 201-06

Standpunct Nr. XXIII. STAMBERGER WALDKUPPE, am westlichen Abhange.
Mittl. Seehöhe d. F. aus Nr. 1 , 2 . . 276-49 Wien. Klafter.

1 Radoscht, Triangulirungs-
2 °3 1 ’ 0 ’punct (392 -70 ) .............. 7070 310-7S 6-47 + 317-22 275-48 Stdp.

2 Gr.-Jawornikbcrg (A  482 ■ 00) 2 49 0 4110 202-31 2-19 1 204-50 277-50 Sldp.
3 Standpunct Nr. XXII am

Strambereik....................... 0 38 40 2850 32-07 1-05 —  31-02 245-47
4 Stambercikberg, höchste

W aldkuppe....................... 0 27 10 2890 22-84 1-08 — 21-76 254-67
5 Oehlberg bei Stramberg, stein.

Kreuz, B a s is ..................... 0 2 31 850 0-62 0-09 —  0-53 275-96
6 Reimlich, mittlere Höhe des

O rtes................................... 3 43 10 1850 120-29 0-44 -1 1 9 -8 5 156-64
7 Neutitschein, Vorstadt gegen

Schönau.............................. 1 43 0 4560 136-06 2-69 — 133-97 142-52
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Standpunct Nr. XXIV. STAMBERGER WALDKUPPE, ain östlichen Abhange.
Mittl. Seehöhe d. F. aus Nr. 1, 2 . . . 286-01 W ien. Klafter.

1 Radoscht, Triangulirungs- 
punct (5 9 2 -7 0 ) ............... 2 °2 7 ' 0 ' 7040 301-22 6-42 +  307-64 285-06 Stdp.

2 Gr.-Jawornikberg (A 482 • 00) 2 42 0 4090 192-87 2-17 + 1 9 5 -0 4 286-96 Stdp.
3 Sawersdorf, nördl. v. Stram

berg, mittl. Höhe.............. 5 26 0 1540 146-49 0-31 — 146-18 139-83
4 Liebisch, mittl. Höhe nächst 

der K irche......................... 2 43 50 2750 131-16 0-98 -1 3 0 -1 8 155-83
5 Erb-Sedelnitz, Kirche, Basis 2 12 0 4020 154-43 2-09 — 152-34 133-67
6 Partschendorf, Kirche, Basis. 1 42 50 5270 157-70 3-60 — 1 5 4 1 0 131-91
7 Freiberg, mittl. Höhe des 

Stadtplatzes..................... 2 54 30 2790 141-74 1-01 — 140-73 145-28
8 Prchalau, nordwestlich von 

Freiberg, obere Häuser.. 2 22 40 3070 127-49 1-22 — 126-27 159-74
9 Witrzkowitz, Niveau des unt. 

T e ich es .............................. 3 50 30 1940 130-28 0-49 — 129-79 156-22
10 Einzelnes Haus im Walde 

zwischen Sawersdorf und 
Sykoretz.............................. 6 32 20 920 105-45 0-11 — 105-34 180-67

Standpunct Nr. XXV. FRITSCHENDORFER BERG südlich von Braunsberg.
Mittl. Seehölie d. F. aus A  (1 8 4 -7 6 ) dann Nr. 1. 2 . . . 183-72 W . Klafter.

1 Starzitzer Berg (A 2 01 -35 ). 0 °1 6 '5 0 ' 2420 11-85 0-76 +  12-61 188-74 Stdp.
2 Krmelinberg (A 170 -73) . . . 0 7 0 2880 5-86 1-07 —  6-93 177-66 Stdp.
3 Ruine Stramberg, Basis des 

alten Thurmes.................. 0 31 10 6330 57-39 5-19 +  62-58 246-30
4 Oberhof, nordöstl. v. Freiberg 1 5 10 1580 29-95 0-32 —  29-63 154-09
5 Kaltendorf. Häuser am Bache 

im D o r fe ............................ 3 10 0 1010 55-88 0-13 -  55-75 127-97
6 Trnawka, obere Häuser am 

Bergabhange ..................... 2 31 40 1170 51-65 0-18 —  51-47 132-25
7 Gr.-Peterswald beim Schlosse 0 59 10 2740 47-17 0-97 — 46-20 137-52
8 Stiebnig, Kirche, Basis......... 0 35 0 5230 53-25 3-54 —  49-71 134 01
9 Königsberg, mittlere Höhe . . 0 23 0 6860 45-89 6-09 —  39-80 143-92

10 Gr.-Koschatka, mittl. H öhe.. 1 0 20 3800 66-72 1-87 —  64-85 118-87
11 Altendorf, Schlosstliui-m.. . . 1 8 10 2920 57-91 1-10 —  56-81 126-91
12 Antoninow, oberste Häuser.. 1 11 50 1270 26-54 0-21 -  26-33 157-39
13 Neu-Starzitz, Kirche, Basis . 0 29 20 2470 21-07 0-79 —  20-28 163-44
14 Chlebowitz, mittl. Höhe, an 

der S trasse....................... 0 3 40 2830 2-20 1-04 —  1-16 182-56
IS Fritschowitz, Häuser a. Bache, 

oberhalb der Kirche . . . . 3 26 30 790 47-63 0-08 —  47-55 1 3 6 1 7
16 Richaltitz, Kirche, -Basis . . . . 0 44 10 2360 30-33 0-72 —  29-61 154-11
17 Braunsberg, mittl. Höhe des 

Platzes................................ 2 16 40 1290 51-06 0-22 —  50-84 132-88
18 „ Pfarrkirche, Basis............ 2 3 20 1260 45-22 0-20 —  45-02 138-70

Standpunct Nr. XXVI. Am KRMELINBERG, nordöstlich von Braunsberg.
Mittl. Seehöhe d. F. aus A  (1 7 0 -7 3 ) und Nr. 7 . . . 168-52 W ien. Klafter.

1 Lichtenberg, nordwestliche 
Häuser nahe dem Walde. o°56,4o’ 1280 21 '10 0-21 —  20-8J 147-63

2 Althof, D orf, obere Häuser 
beim W alde................ 1 41 20 730 21-52 U-7( —  2 1 -4S 147 07

12*
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3 Alt-Biela, Kirche, Basis . . . . 0 °4 3 ' 0 ’ 2300 28-77 0-68 28-09 140-43
4 Rattimau, Kirche, Basis . . . . 0 41 10 3770 45 15 0-18 — 44-07 124-45
11 Misteck, Kirche, B asis......... 0 11 20 4610 15-19 2-75 — 12-44 156-08
0 Braunsberg, westlich, Marcus- 

s ä n le ................................... 0 8 30 2130 5-52 0-59 4-93 163-59
7 Starzitzberg (A 201-35) . . . 0 55 20 2140 34-45 0-59 + 33-04 166-31 Stdp.
8 Karlshütte, nordwestlich von 

F riedu ck ........................... 0 27 10 3660 28-92 1-73 27-19 141-33
9 Paskau, Kirche, B asis............ 1 13 50 1790 38-45 0-41 — 38-04 130-48

10 Itzepischt, obere Häuser an 
der S trasse....................... 0 20 2850 3-57 1-05 2*52 166 00

11 Oppersdorf, östl. v. Kriiielin. 
obere Häuser..................... 2 52 40 550 27-65 0-04 — 27-61 140-91

Stnnilpunct Nr. XXVII. Windmühle von KLOTTEN, nordwestlich von Zauchtl.
Mittl. Seehöhe d. F ans Nr. 1 . 2 ,  3 . . . 189-45 Wien. Klafter.

1 Zauchll, kathol. Kirche, Basis 
(A 1 4 6 -7 1 ) ....................... 2° 6 '5 0 " 1170 43-19 0-17 43-02 189-73 Stdp.

2, Ruine Altitschein bei Altit- 
schein ( 2 6 3 -0 7 ) .............. 0 44 30 3460 70-68 0-38 + 71-06 192-01 Stdp.

3 Sivinietz, kahle Bergkuppe 
(A 280 00) ....................... 0 48 40 6620 93-72 5-68 + 99-40 186-60 Stdp.

4 1 Altitschein, Kirche, Basis . . . 0 9 0 5660 14-82 -4-15 + 18-97 208-42
5 Hurkaberg, südöstlich von 

Deutsch-Jassnik.............. 0 5 30 4550 7-25 2-68 _ 9-93 179-52
0 Bärnsdorf, Kirche, Basis.. .  . 0 31 10 3820 34-63 1-89 — 32-74 156-71
7 Deutsch-Jassnik, Häuser am 

! Bache.................................. 0 43 50 3570 45-52 1-65 43-87 145-58
8 Msirkendorf, obere Häuser . . 1 22 10 2170 51-88 6-10 — 45-78 143-67
9 S tramberg, Sattel zwisnh. dem 

Oelbergen. d. Waldkuppe 0 20 40 9450 56-80 11-56 68-36 257-81
10 Seitendorf, Häuser beim 

G rosslio f............................ 1 34 30 1750 48-12 0-40 __ 47-72 141-73
U Petrowitz, Höhe des Ortes 

nahe der K irch e .............. 1 0 40 3870 68-30 1-94 66-36 123-09
12 Kani hora Berg bei ßielau . . 0 0 50 3160 1-25 3-45 + 2-20 191-65
13 Botlienwald, nordwestl. davon 

W indm ühle....................... 0 41 10 5110 6 1 1 9 3-38 _ 57-81 131-64
14 Klantendorf, Kirche, Basis . . 0 48 50 3110 44 18 1-25 — 42-93 146-52
IS Bielau, Kirche, Basis.............. 0 1 20 5150 1-88 3-31 + 1-43 190-88
16 Schinunelsdorf, nördlich von 

Klantendorf, mittl. Höhe. 0 10 10 4060 12-00 2 1 3 __ 9-87 179-58
17 Tyrn, nordöstlich vonFulnek, 

Kirche, Basis..................... 0 1 50 3400 1-76 1-50 __ 0-26 189-19
18 Jaslersdorf, Plateau, in. Höhe 1 45 50 1560 48-04 0-32 48-36 237-81

StnndpunctNr. XXVIII. Von ODRAU Bergabhangsüdwestl. und östl. von d. Wind
mühle von Wessiedel. Mittl. Seehöhe d. F. aus Nr. 6, 7 . . 267-35 W. Klafter.

i Odrau, Pfarrkirche, Basis . . . 5o4 6 ’ 30 ’ 1050 106-19 0-14 106-05 161-30
2 W vdenbcrg, mittl. Höhe des 

O rtes................................... 1 57 20 2600 88-77 0-88 __ 87-89 179-46
3 Sattelpunctd. Strasse v.Odrau 

nach Fulnck beim Walde. 1 11 0 3450 71-26 1-54 __ 69-72 197-63
4 Pohorz, nördl. davon Wind

mühle................................... 0 25 20 2280 16-80 «•61 — 16-19 251-16
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5 Pohorz, Kirche, Basis............ 0 °44 ' 0 ’ 2140 27-39 0-59 —  26-80 240-55
6 Olsclien Berg, östlich von

Pohorz ( A  2 4 7 - 4 8 ) . . . . 0 26 40 2480 19-23 0-80 — 18-43 265-91 Stdp.
7 Zauchtl, kath. Kirche, Basis

(A 146-71) ....................... 1 38 10 4360 124-54 2-46 - 1 2 2  08 268-79 Stdp.
8 Von Blattendorf, nordöstlich

W indm ühle....................... 1 27 10 3810 96-63 1-88 —  94-75 172-60
9 Gross-Petersdorf, unt. Mühle

an der Oder....................... 3 38 0 2070 131-44 0-SS — 130-89 136 46
10 W essiedel, nördlich davon

W indm ühle....................... 2 40 50 370 17-32 0-02 + 17-34 284-69

Standpunct Nr. XXIX. Plateau von LAUDMER, südöstlich von der Kirche, südl.
von Sponau. Seehöhe d. F_____ 303-7S W . Klafter.

1 Hutberg, westlich v. Sponau
(A 3 3 6 -1 0 ) ....................... O 'W S O " 2010 31-87 0-52 | 32-35 303-75 Stdp.

2 Liebenthal, westl. von Laud-
mer, nabe der Kirchc . .  . 0 2 40 1610 1-23 0-34 -f- 1-57 305-32

3 Lindenau, südwestlich davon
Windmühle....................... 0 41 30 1640 19-80 0-35 ■f 20-15 323-90

4 Scherzdorf, östl. v. Lindenau, *
obere Häuser..................... 0 56 0 1210 19-71 0-19 -  19-52 284-23

5 Sponau, Windmühle westlich
0 52 0 1240 18-76 0-20 h 18-96 322-71

Standpunct Nr. XXX. Von L1NDENAU südl. neben der Strasse nach Boden-
stadt, kleines Wäldchen. Seehöhe d. F_____ 313-7 3 W. Klafter.

1 Laudiner, Kirchc, Basis (A
3 0 5 -6 9 ).............................. 0 ° 1 4 'I 0 ' 2090 8-61 0-57 — 8-04 313-73 Stdp.

2 Lindenau, mitll. Höhed. Ortes 2 1 20 730 25-78 0-07 —  25-71 288-02
3 Barlelsdorf, südlich davon

W indm ühle....................... 0 46 30 1550 20-97 0-31 -  20-66 283-07

Standpunct Nr. XXXI. Strasse von BODENSTADT nach Koslau, unweit dem
Kreuze auf der Anhöhe, südwestl. von Poschkau. Mittl. Seehölie d. F. aus Nr. 1,

2, 3 . . . 313-51 W . Klafter.

1 Nawartieberg (A 2 9 2 -8 1 ) .. . 0 °1 8 ’ 0 ’ 4470 23-40 2-59 — 20-81 313-62 Stdp.
2 Lindenau, Windmühle (XXIX,

3 ) ......................................... 0 4 0 3880 4-51 1-95 +  6-46 317-44 Stdp.
3 Hutberg (A  3 3 6 - 1 0 ) . ......... 0 17 10 4750 23-72 2-92 +  26-64 309-46 Stdp.
4 Franz-Xaver-Hof, westl. von

Bodenstadt....................... 1 17 40 860 19-43 0 1 0 -  19-33 294-18
9 Bodenstadl, Rathhauslhurm . 1 41 0 2210 64-95 0-63 -  64-32 249-19
6 Poschkau, obere Häuser an

der Strasse ....................... 2 43 0 540 25-62 0-04 — 25-58 287-93
7 Fünfzighuben bei Bodenstadt,

obere Häuser..................... 1 2 10 1880 34-00 0-46 — 33-54 279-97
8 Gaisdorf, oberste Häuser . . . 0 21 10 3120 19-21 1-26 —  17-95 295-56
9 Bartelsdorf, nahe der Kirchc 0 26 40 4270 33-12 2-36 -  30-76 282-75

10 Poschkau, südlich Windmühle
auf der Anhöhe................ 1 0 20 730 12-81 0 07 -  12-74 300-77
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Standpunct Nr. XXXII. Von KOSLAU südöstlich, Feldrain am Plateau. See-
höhe d. F. . . . 334-77 W . Klafter.

1 Milchhübel-Berg (A 332-82) 0° 4 '4 0 ' 1730 2-34 0-39 —  1-95 334-77 Stdp.
2 Lonmecberg, Waldkuppc . . . 0 59 20 1780 30-72 0-41 —  30-31 304-46
3 Prussinowilz, Hiiuser auf der

Kuppe östl. r. d. Kainitzer
Mühle.................................. 3 43 30 790 51-43 0-08 —  51-35 283-42

4 Haarberg bei Koslau.............. 0 14 30 1230 5-18 0-20 +  4-98 339-76
5 Koslau, oberste Hiiuser......... 0 12 0 460 1-61 0-03 +  1-64 336-41
6 Gross-Aujezd, östl. von G r-

Winternitz, mittl. H öhe.. 2 45 20 2640 127-06 0-90 — 126-16 208-61
7 Trschitz, Schloss, Basis (etwas

unsicher)........................... 1 44 50 5360 163-50 3-72 — 159-78 174-99

Standpunct Nr. XXXIII. Bei LILIENDORF, neben der Chaussee östl. von
Gr.-Wisternitz. Seehöhe d. F. . . 1471Ö W . Klafter.

1 Heiligenberg, nordöstl. v. Ol
mütz (A 1 8 0 -8 6 ).............. 0 °2 7 '3 0 ' 3960 31-68 2-03 +  33-71 147-15 Stdp.

2 Daskabat, mittl. Höhe d.Ortes 0 6 40 1200 2-32 0-19 +  2-51 149-66
3 Doloplas, obere Hiiuser......... 0 29 10 610 5-18 0-05 — 5 1 3 142-02
4 Przaslawitz, Wirthshaus a. d.

Chaussee ............................ 0 12 50 930 3-47 0 1 1 —  3-36 143-79
5 Nirklowitz, Jägerhaus............ 0 23 20 1350 9-16 0-24 —  8-92 136-23

B. Trigonometrische Höhenmessungen, ansgeführt im Jahre 1857.
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Standpunct Nr. I. Von GÖDING nördlich oher dem Eisenbahn-Einschnitt. Mittl.
Seehölie d. F. aus Nr. 1, 2  . . 99-30 W . Klafter.

1 Göding, Kirclilhurm, Basis
(A  84-85) ......................... 0 °4 5 '2 0 ' 1110 14-64 0-16 —  14-48 99-33 Stdp.

2 Göding, Bahnhof, Schienen
(8 9 -0 0 ) .............................. 0 35 0 1020 10-39 0-13 — 10-26 99-26 Stdp.

3 Steinerne Denksiiule zwisch.
Göding u. Bainhof............ 0 4 40 510 0-69 0 0 3 I- 0-72 100-02

4 Bainhof, Basis......................... 0 14 50 1070 4-61 0-14 +  4-75 104-05
5 Von Dubnian nördlich Berg

rücken ................................ 0 37 20 4470 48-54 2-58 +  51-12 150-42
6 Rohatetz, mittl. Höhe d. Ortes 0 20 10 1880 11-03 0-45 —  10-58 88-72
7 lioütsch, mittl. Höhe, nahe d.

K irche................................ 0 2 0 3590 2 05 1-66 —  0-39 98-91

Standpunct Nr. II. Am Berge HORNI-HORI, nördlich von Biscnz A  1S3-06.
Mittl. Seehöhe d. F. aus A  und Nr. 1 . . . 182-49 W . Klafter.

1 Wesseli-Berg bei Straziowitz
(A 2 1 7 -1 5 ) ....................... 0 °2 1 '4 0 ' 8770 55-28 9-96 +  65-24 151-89 Stdp.

2 Wrazow, Kirche, Basis......... 1 19 10 2410 55-51 0-75 —  54-76 97-73
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3 Weingärten auf d .  Bergkuppe 
westl. v. Wrazow.............. 0 °4 7 '4 0 ' 2640 36-61 0-90 —  35-71 116-78

4 Höchste Bergkuppe zwisch. 
Wrazow u. Zehrawitz . . . 0 8 10 2800 6-65 1-01 +  7-66 160-15

5 Am Csaiki-Bcrge ..................... 0 31 0 1870 16-87 0-45 —  16-42 136 07
6 Zehrawilz, obere Häuser.. . . 0 9 30 2970 7-34 1-14 —  6-20 146-29
7 Demnitz, untere Häuser......... 2 35 10 1130 51-04 0-16 —  50-88 101-61
8 Sirowin, Kirche, B asis......... 0 18 0 2840 14-87 1-04 —  13-83 138-66
9 Hwisti, Windmühle b. Hostiow 0 48 40 3630 51-40 1-70 +  53-10 205-39

10 Orzechau, untere Häuser . . . 0 7 50 3080 7 0 2 1-02 +  8-04 160-53
11 Burg Buchlaa, Thurm, Basis. 0 50 40 7370 108-42 7-03 +  115-45 267-94
12 Wazan, westl. v. Pollescho- 

witz, mittl. Häuser............ 0 5 10 3450 51-85 1-54 +  53-39 205-88

Standpunct Nr. III. BERGABHANG am Feldwege vom StandpunctII nach Olscho-

1
wetz. See 

Pisck, Meierhof nächst d. Bahn
löhe d. F. 

1° 1 ' 0 '
. . .  12

1620
8 02 V 

28-75
V. Kla 

0-34
"ter‘.
—  28-41 99-61

2 Ostrau (Ung.), Kirche, Basis 0 31 20 3940 35-97 2-01 —  33-96 94-06
3 Rezkowi kopec, St. Auton- 

K irchlein........................... 0 22 40 7160 47-21 6-64 +  53-85 128-02 Stdp.
4 Gr.-Blattnitz, Häuser a. Fusse 

d. »origen B erges............ 0 8 20 6920 16-77 6-19 —  10-58 117-44
5 Wessely, Schloss, Basis 0 43 20 3520 44-37 1-60 —  42-77 85-25
6 Znorow, Kirche, Basis............ 0 26 50 3680 28-73 1-75 —  26-98 101-04
7 Bisenz, Eisenbahnstation . . . 1 51 20 820 26-56 0-08 —  26-48 101-54

Standpunct Nr. IV. REZKOWI KOPEC, St. Anton-Kirchlein, südösll. davon
Triangulirungspunct 1 8 1 8 7 + 0 -4 0 . Seehöhe d. F. . . . 182 27 W . Klafter.

1 Hluk, Kirche, Basis................ 1 °25 '20 " 2680 66-54 0-93 —  65-61 116-66
2 Kunowitz. Kirche, Basis . . . . 1 4 40 4850 91-24 3 0 4 —  88-20 94-07
3 Nendorf, Kirche, B asis......... 1 45 40 3040 93-47 1 -19 —  92-28 89-99
4 Am Rezkowi kopec, Kuppe 

östl. v. d. Antoni-Kirche. 0 40 0 540 6*28 0 0 3 +  6-31 188-58
5 Welka, Kirche, B asis............ 0 26 20 5000 38-31 3-23 —  35-08 147-19
6 Wolawetz, Bergkuppe............ 0 9 0 3300 8-01 1-47 +  9-48 191-75
7 Nowa hora, Bergkuppe......... 0 23 20 1720 10-15 0-38 —  9-77 172-50
8 Hrozna Lhota, Kirche, Basis- 1 16 0 3790 83-80 1-86 —  81-94 100-33
9 Radoschofler Hof..................... 1 11 30 2710 56-37 0-95 —  55-42 126-85

10 Kozojedek, mittl. Höhed. Ortes 1 16 0 3730 82-48 1 -81 —  80-67 101-60
11 Bisenz, Pfarrkirche, Basis . . 0 39 10 8100 92-29 8-49 —  83-80 98-47
12 Bisenz, Kirchlein nördl. am 

Berge.................................. 0 28 40 8120 67-71 8-74 —  58-97 123-30
13 Oberste Weingärten aufHorni 

Hori bei B isen z................ 0 17 30 7760 39-30 7-80 —  31-70 150-57
14 Ostrau (Ung.), Kirche, Basis 1 32 20 3510 94-30 1-59 —  92-71 89-56
15 Poleschowitz, Kirche, Basis . 0 33 20 6980 71-75 6-31 —  65-44 116-83
16 Borschitz, obere Häuser b. d. 

K irch e................................ 0 36 10 7810 79-71 7-89 —  71-82 110-45
17 Burg Buchlau, Thurm, Bapis 0 21 30 10920 68-30 15-44 +  83-74 266 01

Standpunct Nr. V. Berg CZERNA HORA, südwestlich von Ung.-Brod. Mittl.
Seehöhe d. F. aus Nr. 6 und VI, 1 . . 190-03 W . Klafter.

1 LindnerHof,südl. v.Ung.-Brod 0 °5 8 '2 0 ' 3500 59-40 1-38 —  57-82 132-21
2 Niwnitz, Kirche, B a s is ......... 1 54 50 2060 68-20 0-54 —  67-66 122-37
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3 Horniemtsch, Kirche, Basis. . 0 °2 9 ’ 1 0 ' 3600 30-55 1-68 —  28-87 161-16
4 Slawkow, mittl.Höhe d. Ortes 0 S9 40 2S20 43-73 0-82 —  42-93 147 10
5 Krawaberg, südl. v. Hluck .. 0 1 40 3360 1-63 1-46 —  0 -17 189-86
6 St. Anton-Kirclil. ( A 181-87) 0 7 40 3000 11 - IS 3-23 —  7 -92 189-79 Stdp.
7 Wltschnau, Kirche, Basis.. . 3 14 SO 1270 72-05 0-21 —  71-84 1 1 8 1 9

Standpunct Nr. VI. Von Ungr.-Brod nördl. am LAUCZKABERG, auf den Feldern
gegen Prakschitz. Mittl. Seehöhe d. F. aus Nr. 2, 4 6 . . . 170-63 W . Klafter.

. 1 Czerna hora-Berg, Standpct. 
Nr. V .................................. C lS ^ O " 4370 17 16 2 -4 7 +  19-63 190-26

2 .hsseno-waberg (A 213 -8 0 ). 0 16 0 7800 36-30 7-88 +  44-18 169-62 Stdp.
3 Waldkuppe, etwa 600 Klaft. 

nördl. V, Hawrzitz............ 0 7 30 970 2-12 0-12 +  2-24 172-87
4 Miscliinze-Berg (A 183-41) . 0 13 0 2940 1 1 1 2 1-12 +  12-24 171-19 Stdp.
3 Hradsehowitz, Kirche, Basis. 1 18 40 2630 60-63 0-90 —  39-75 110-88
G Lowiskaberg (A 1 83 -4 3 ) . . . 0 12 10 3130 H 0 8 1-27 +  12-33 171-08 Stdp.
7 Lhotka, obere Hiiuserb. Hrad- 

scliowitz.............................. 0 45 30 2190 23 02 0 62 —  22-40 148-23
8 Prakschitz, Kapelle nächst d. 

Friedhofe, östl.vom Orte. 3 11 30 620 34-36 0-03 —  34-51 136-12
9 Parschowitz, untere Häuser 

am Bache............................ 2 15 HO 1280 50-60 0-21 —  50-39 120-24
10 Obeaberg, nördl. v.Parschowitz 0 9 10 2110 5 6 5 0-37 +  G-22 176-85
11 Kclnik, westl. v.Gr.-Oriechau, 

obere Häuser................ 0 6 0 3230 S- 67 1-36 +  7 -03 177-66
12 Gr.-Orzechau, Kirche, Basis. 0 29 10 3310 28-09 1-31 +  29-60 200-23

Standpunct Nr. VII. RABIHORKABERG, westl. von Boikowitz, 46 Klafter siidl.
vom Triangulirungspuncte. Seehöhe d F. aus Nr. 1 . . .  200-39 Wien. Klafter.
1 Babihorkaberg,Triang.-Zeicl). 

(A  2 0 1 -3 8 ) ....................... 1 °1 4 '1 0 ' 40 0-99 0-00 +  0-99 200-30 Stdp.
2 Karolyhof, nordöstl. v. Ung.- 

Brod, B asis ....................... 0 13 20 3280 12-72 1-39 —  11-33 189-06
3 Meierhof ober d. Schlosse v. 

Ung.-Brod, nördl............... 0 44 30 3890 50-36 1-96 —  48-40 131-99
4 Tiesehow, Meierhof, oberhalb 

d. S tra sse ......................... 1 33 20 2080 80-93 1-01 —  79-92 120-47
5 Nezdenitz, Kirche, Basis . . . 3 46 0 970 63-86 0-12 —  63-74 136-65
G Ung.-Brod, südl. dav., Häuser 

am Olsowaflusse.............. 1 22 40 4030 96-93 2-10 —  94-83 105-56
7 Niwnitzer Hof, Basis.............. 0 SG 30 4710 77-42 2 -87 —  74-55 125-84
8 Kralow, Bergkuppe,südwestl. 

v. B anow ............................ 0 12 20 3940 14-14 2-01 —  12-13 188-26
9 Scliumitz, Kirche, Basis . . . . 4 18 SO 1083 79-67 0-15 —  79-52 120-87

10 Banow, Kirchnnmauer............ 0 32 40 2930 44 89 1-01 —  43-88 156-51
11 Waldkuppe, südwestl. v. d. 

Komniakirchc etwa 1000 
Klafter................................ 1 20 40 3090 72-52 1-23 ■f 73-73 274-14

Standpunct Nr. VIII. BABIIIORKABERG, 59 Klafter südöstlich vom Triangu-
lirungspuncte. Sechöhe d. F. aus Nr. 1 . . . 200-63 W . Klafter.

1 Rabihorkaberg,Triang.-Zeich. 
(A 2 0 1 -3 8 ) ....................... 0o4 2 '4 0 r 59 0-75 0-00 +  0-75 200 -63 Stdp.

2 Banow, Kirclienmauer............ 0 49 SO 2970 43-06 1-01 —  42-03 158-58
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3 Swietla , Schloss ,  Grund
mauer-Absatz .................. 0 °4 9 '1 0 ’ 1980 28-32 0-50 —  27-82 172-81

4 Boikowitz, Kirche am Berge.
B asis.................................. 1 10 0 2380 48-47 0-73 —  47-74 152-89

5 Pittin, Kirche, Basis . . . . . . . 0 17 20 3890 19-62 1-95 —  17 67 182-96

Standpunct Nr. IX. RUDITZER BERG, nordwestlich von Boikowitz. Seehöhe
d. F. aus Nr. 1 . . 2 1 2 1 8  W. Klafter. .

1 Babihorkaberg (A 201■ 3 8 ) . . 0 °2 2 ’ 0 ' 1620 11-11 0-31 —  10-80 212 -18 Sldp.
2 Rudilz, Kirche, Basis.............. 2 42 BO 860 ,4 0 -7 7 0-09 —  40-68 171-50
3 Goliasker W ald, Kuppe,

560 Klft. westl. d. Kirchc
v. R uditz............................ 0 30 30 1430 12-69 0-26 —  12-43 199-75

4 Dubvberg, nördl. v. Gr.-Or-
zechau ................................ 0 0 20 5360 0-52 3-27 +  3-79 215;97

Standpunct Nr. X. LUHATSCHOWITZER BERG. Triangulirungspunct. See-
höhe d. F. A  2 2 4 -9 3 + 0 -6 3 = 225-56 W . Klafter.

1 Poslowitz, Kirche, Basis . . . . 1 °1 7 '3 0 ’ 3040 68 54 1 11 —  67-43 158-13
2 1 Obietowskaberg, Waldkuppe 0 52 10 3090 46-90 1-24 +  48-14|273-70

Standpunct Nr. XI. KNIESPOLEBERG, östlich von Luhatschowitz. bei Petruwka.
Seehöhe d. F. aus A  und Nr. 5 . . . 270-76 W . Klafter.

1 Petruwka, mittl. Hübe des
r i 2 ’ 50" 580 ' 12-29 0-04 —  12-25 258-51

2 Zillin, mittlere Höhe des
O rtes................................... 3 24 20 1660 98-78 0-35 —  98-43 172-33

3 Przeczkowitzer Hof................ 2 17 0 2330 92-90 0-70 —  92-20 178-56
4 Waldkuppe, 680 Klftr. südl.

1 23 10 660 15-97 0 06 —  15-91 254-85
5 Na ploszinachberg (A250 ■ 24) 0 37 0 1950 20-99 0-49 —  20-50 270-74 Stdp.
6 Slawitschin, Kirche, Basis . . 1 34 40 2070 57-02 0-55 —  56-47 214-29
7 Luchowaberg, nordwestl. v.

Slawitschin....................... 1 26 20 1320 33-26 0-22 —  33-04 237-72
8 Newschowa, mittl. Höhe d.

Häuser................................ 1 33 0 760 20-58 0 07 —  20 51 250-25
9 Husch tbcrg, nördl. v. Knies

pole ..................................... 0 14 10 1840 7-58 0-43 +  8 0 1 278-77
10 Obietowskaberg,« Waldkuppe 0 12 0 1605 5-60 0-32 —  5-28 265-48
11 Im Komonec-Walde, Slawitz-

ky-K opec........................... 0 46 20 4020 54 18 2 09 +  56-27 327-03
12 Im Komonec-Walde, Komo-

necberg .............................. 1 16 40 3670 81-86 1-60 +  83-46 354-22
13 Kamenzinberg, W aldkuppe.. 0 7 20 1200 2-56 0-18 +  2-74 273-50
14 Podhrady ,  untere Häuser

gegen Poslaw itz.............. 1 38 10 2850 81-41 1-50 —  80-36 190-40
15 Kapelle im Sattel am Wege

von Poslowitz nach Male-
0 7 50 3850 8-77 1-92 +  10-69 281-45

16 Ruine Alt-Swietlau amKomo-
necberge ........................... 0 45 10 3650 47-96 1-72 + 49-68 320-44

K. k. ^oologisselu* Hi>ichsaiu)talt. 0 . Jahrg^n"- 1. 13
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Standpunct Nr. XII. ANHÖHE auf den Feldern etwa 700 Klafter
•

östlich der
Kirche von Wlachowitz. Seehölie d. F. aus Nr. 1, 1 . . . 202-62 W . Klafter.
1 Kobilinetzberg, nördl. y. Wla

chowitz (A 248-26) . . . . 1 °3 9 '1 0 ' 1550 44-72 0-31 +  45-03 203-23 Stdp.
2 Wlachowa lliotta, unt. Häuser 1 23 40 1310 31-89 0-22 +  32-11 234-73
3 Anhöhe, 680 Klftr. nördl. d. 

Kirche v. Wlachowitz . . . 2 7 30 630 23-37 0-05 +  23-42 226-04
4 Wlachowitz, herrschaftlich. 

M eierhof............................ 1 37 0 810 22-86 0 -08 —  22-78 179-84
S Diwnitzer Berg, südöstl. v. 

D iw nitz.............................. 0 41 10 3120 37-36 1-26 +  38-62 241-24
6 Anhöhe etwa 730 Klftr. siid- 

östl. v. Kraltfzko, mittl. 
Höhe neben d. Strasse . . 0 10 30 1770 5-41 0-40 + 5-81 208-43

7 Hajekberg, westl. v. Klobauk 1 51 30 1120 36-87 0 1 6 | 37-03 202-00 Stdp.
8 Krzekow, mittlere Höhe des 

O rtes .................................. 0 35 10 360 3-08 0-01 —  3-67 198-95
9 Lippina, mittl. Höhe d. Ortes 1 20 30 1030 24-12 0-13 +  24-25 226-87

Standpunct Nr. XIII. ANHÖHE westlich von Klobauk beim steinernen Kreuze.
Mittl. Seehöhe d. F. aus Nr. 5 und XIV, 13 . . . 234-35 W. Klafter.

1 Klobauk, Pfarrkirche, Basis . 3 °2 2 '2 0 " 430 25-34 0-02 —  25-32 209-03
2 Klobauk, untere Häuser am 

Bache.................................. 2 54 30 730 37-16 0-07 37-09 197-26
3 Potesch, obere Hiiuser......... 0 17 20 1910 9 63 0-47 —  9-16 225-19
4 Hajekberg, westl. v. Klobauk 0 20 50 770 4-67 0-07 +  4-74 239-09
5 Kobilinetzberg (A  2 4 8 '2 6 ) .. 0 29 20 1600 13-63 0-33 +  13-98 234 28 Stdp.

Standpunct Nr. XIV. Anhöhe KOBILINETZ bei Wlacliowa lliotta. Mittl. Seehöhe
d. F. aus A  248-26, dann Nr. 1, 15 . . . 248-82 W . Klafter.

1 Hakusitz am K uczowanice- 
berge (A 272 - 8 8 ) ............ 0 ° 3 4 '10’ 2310 22-96 0-69 f  23 65 249 -23 Stdp.

2 Planodjly, mittl. Höhe, Basis. 0 12 20 1390 4-99 0-25 +  5-24 254-06
3 Anhöhe 320 Klftr. südöstl. d. 

Kirche v. Aujezd................ 0 26 50 1840 • 14-36 0-44 +  14-80 263-62
4 Anhöhe etwalOOOKIftr. östl. 

d. Kirche v. Aujezd......... 0 40 0 1190 13-83 0-18 |- 14 03 262-85
y Wisokopole, inittl. Höhe d.

0 41 20 1630 19-60 0 34 —  19-26 229-56
6 Suchyberg (unsichere Visur) 2 9 40 34UO 130-19 1-54 +  131-73 380-55
7 R ow n cberg .............................. 2 25 30 3090 130-85 1-23 +  132-08 380-90
8 Sattel zwisch. Suchy- und 

R ow neberg....................... 1 37 50 3240 92-23 1-36 | 93-59 342-41
9 Klastiowbei g, Waldkuppo .. 2 40 10 3130 151-41 1-27 +  152-68 401-50

10 Swiradow, B ergkuppe......... 2 11 50 3610 138-50 1-68 +  140-18 389 00
11 Lazberg, westl. v. Lideczko . 1 54 30 4030 134-27 2-10 +  136-37 383-19
12 Miroschow, Häuser im Thale 2 55 30 960 49-05 0-12 —  48-93 199-89
13 Standp. Nr. XIII, steinernes 

Kreuz.................................. 0 31 40 1600 14-74 0-33 —  14-41 234-41
14 Lipinskiberg, südl. r. Klobauk 2 22 50 2390 99-36 0-74 +  1 0 0 1 0 348-92
15 Kubui hajberg (A 3 37 -0 8 ) . . 1 55 20 2600 87-26 0-87 +  88-13 248-95 S Id p.
lf> Hajekberg, westl. v. Klobauk 0 36 10 940 9-89 0 1 1 —  9-78 239-04
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Standpunct Nr. XV. Anhöhe HRABINA, westlich von Aujezd bei Lauczka. Mittl. 
Seehöhe d. F. aus Nr. 1, 5, 6 . . . 212-36 W . Klafter.

1 Aujezd, Kirche, Basis(226'65) 0 °3 6 'I)0 ' 1320 14-14 0-22 +  14-36 212-29 Stdp.
2
3

Lauczka, mittl. Höhe d. Ortes 
Dubrawaberg im Janowa-

1 19 30 360 8-32 0-02 +  8-34 220-70

4
W a ld e ................................

Klokoczyberg im Janowa-
6 23 0 1180 132 00 0-18 +  13 2 -i8 345-54

W a ld e ................................ 4 54 10 1340 Ü 4 -9 4 0 1 1 +  115-05 327-4 i
5 Komonccberg (3S 6-32) . . . . 2 7 0 39i0 144-51 1-99 +  146-50 209-82 Stdp.
6 Anhöhe (XIV, 3 ) .................... 1 55 30 1440 48-40 0-26 +  48-66 214-96 Stdp.

Standpunct Nr. XVI. ANHÖHE südl. vom Dorfe Rzetechow, nördl. von Luhat-
scliowitz. Mittl. Seehöhe d. F. aus Nr. 4, 6, 10, 12, 

Klafter.
17, 21 . . . 2 3 4 1 5  Wien.

1 Aujezd, Kirche, Basis............ 0° 6 '5 0 " G660 13-24 5-74 —  7-50 226-65
2
3

Slopna, Häuser n. d. Strasse 
Sedlarz,Mühle im Luhulscho-

0 49 0 4320 61-58 2-41 —  59-17 174-98

4
witzer Thale.....................

Poslowitz, Kirche, Basis
3 IS 0 1650 93-70 0-35 —  93-35 140-80

5
( 1 5 8 1 3 ) ............................

Oboraberg, nordwesll. v.Salz-
4 12 30 1000 73-58 0-12 —  73-46 231-59 Stdp.

G
bail.......................................

Luhatschowitzer Borg (A
2 11 50 840 32-23 0-08 —  32-15 202-00

7
224-93 ) ...........................

Oberhof, nordwesll. v. Lu-
0 15 10 2880 12-71 1-07 —  11-64 236-57 Sldp.

1 38 40 1570 45-08 0-31 —  44-77 i8 9 -3 8
8 Risknpitz, Häuser im Thule . 2 11 0 2820 107 51 1-03 — 106-48 127-67
9 Gr.-Orzechuu, Schloss, Basis 0 3G 30 3110 33-02 1-25 —  31-77 202-38

10 Windmühle am Dubyberge. . 0 18 50 3230 17-69 i-3 5 —  16-34 232-31 Stdp.
11
12

Kamenaberg...........................
Oberskiberg, Triangulirungs-

0 36 10 1710 17-99 0-37 | 18-36 252-51

13
punct (A 2 5 2 -8 6 ) ............

Höehslc Kuppe zw. Oherski
0 45 0 1100 i4 -4 0 0-15 +  14-55 238-31 Stdp.

und Teufelstein................ 2 4 30 1420 51-45 0-26 +  5 1 -7 i 285-86
(4
IS

Teufelstein, Felsen................
Pradlisko, Häuser oberhalb d.

0 4G 40 1520 20-64 0-29 +  20-93 255 08

IG
Mühle..................................

Klenzowberg, nordwesll. v.
4 27 0 900 70-04 0-10 — 69-94 164-21

Prowodow......................... 0 58 10 2720 46-03 0-95 +  46-98 281 i3
17
18

Kapelle (XI, i S . . .8 8 1 -4 8 ). 
Rzetechow, ini 111. Höhe d.

2 34 30 1040 46-77 0-14 —  46-91 234-54 Stdp.

O rtes.................................. 2 SG 0 230 11-78 0-01 —  11-77 222-38
19
20

K om onecberg..........................
Bergrücken am Woge v. Pod-

3 30 20 2020 123-74 0-52 +  124-26 358-41

21
hrady nach Oh.-Lhota . .  

Ruine Alt-SwietlauaniKomo-
0 16 0 1860 8-65 0-44 +  9-09 243-24

neeberge ............................ 3 10 0 1G00 88-52 0-33 —  88 85 231-59 Stdp.

Standnunct Nr. XVII. KLENZOWBERG, nordwestlich von Prowödow. Mittl.
Seehöhe d. F. ans Nr. 1, 4 und XVI, 16 . . . 280-93 W. Klafter.

1
2

Komonecberg (35 6 -3 2 ) . . . .  
Malenisko im Komonecwnlde,

2° G '20" 2080 7G-47 0-56 +  77-03 279-29 Stdp.

Kirche, Basis..................... 1 37 0 1340 43-47 0-30 —  4 3 1 7 237-76

1 3 *
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3 Prowodow, untere Häuser im 
T h ale .................................. <i° 1 ' 0 ' 910 93-91 0-11 —  95-80 183-13

4 Teufelstcin, Kelsen (253 • 08) 1 1!) 20 1190 27-47 0-18 —  27*29 282*37 Stdp.
3 Kleczuwka, östl. v. Zlin, 

Hauptgebäude .................. 1 30 10 3760 98-64 1*83 —  96-81 184-12

Standpunct Nr. XVIII. ZAHOMNINBERG, südöstlich von Zlin * ) .  Mittl. Seehöhe

1

d. F. aus
Im Lumaniskowaldc, höchste 

Kuppe ................................

Nr. 5, 8  . 

0° 3 '1 0 "

. . 247 

1990

■35 W  

1-83

Klaft

0-30

er.

—  1-33 246*02
2 Zlin, Pfarrkirche, Basis.......... 4 17 10 1730 1 3 1 13 0-39 — 130*76 116*59
3 Waldkuppe hei Uily, siidüstl. 

„ v. Z lin ................................ 0 53 0 780 12 03 0*07 —  11*96 233*39
4 Im Mlatzowe.r Waldgebirge, 

höchste Kuppe................ 0 20 10 3860 22-64 1*93 —  20*71 226*64
5 Hosteiner Berg, Kirche, Basis 0 36 40 10300 111-99 14*28 +  126*27 246 94 Stdp.
6 Jaroslawitz, Häuser im Sattel 3 16 20 660 37-73 0*05 —  37*68 209*67
7 Buchengobirgswald, oberste 

H. auf d. nordw. Seite am 
W ege nach Kudlow.......... 0 24 10 1040 7-31 0-14 —  7*17 240*18

7 Kleczuwka, Schloss, Basis . . 1 5 40 3410 63-14 1*50 —  63 64 247*76 Stdp.

’ )  Meine Messung dieses Standpunctes, welcher zugleich Triangulirungspunct ist,
weicht von der in S en o n e r ’s Verzeichniss enthaltenen Sechöhe (A 207*71) so
bedeutend ah, dass ich diess nur einem Druckfehler in diesem Verzeichnisse zu
schreiben kann. A Die richtige Zahl für diesen Standpunct ist aus den Protokollen des
Katasters =  241 • 04 W. Klafter. Anmcrk. v. W o lf . 

Standpunct Nr. XIX. BERGABHANG auf dem Acker südlich von Przna unterm
Lumaniskowuldc. Seehöhe d. F aus Ni . 1 . . . 122*23 W . Klafter.

1 Zlin, Pfarrkirche, Dasis......... 0 °1 3 '3 0 " 1310 5-93 0*29 —  5*64 122*23 Stdp.
2 Anhöhe,- etwa 1020 Klftr. 

nördl.-von Nr. 1 ................ 1 23 30 2310 57*46 0*69 + 88-13 180*38
3 Mlatzow, mittl. Höhe d. Ortes 1 23 30 1490 36*19 0*28 +  36*47 138*70
4 Przna, untere Häuser a. Bache 2 34 40 503 22*74 0 0 3 — 22-71 99*52
5 Chum, oh. Häuser am Plateau 1 12 20 1330 32*62 0-31 +  32-93 155-16
6 Mallenowitz, Häus. b. d. Mühle 0 33 30 1310 21 15 0-22 —  20-93 101-30
7 Mallenowitz, untere Thurm- 

dachkante ......................... 0 3 30 1710 1*74 0-38 —  1-36 120*87

V e r b in d u n g s p u n c t :  Kapelle an der Strasse von Mallenowitz nach Kwilkowitz.

1 Mallenowitz, untere Thurm- 
dachkante .......................... 0 °4 7 150 ' 1100 15-31 0-15 +  1S-46 105*41 Stdp.

2 Tctschowitz, obere Kirch- 
dachkante ......................... 0 48 30 1430 20*31 0-26 + 20-37 123-98

Standpunct Nr. XX. NAPAJEDLER BERG, östlich von Napajedl. Seehöhe d. F.
( A  1 4 4 -0 8 + 0 -4 0 ) =  144-48 W . Klaftei

1 Napajedl, Ziegelei nordwestl. 
davon .................................. 2° 6 '2 0 r 1260 46*33 0*21 —  4 6 1 2 98-36

2 Sudnabcrg bei Z u ltaw ......... 0 31 30 2390 38*80 0*86 h 39*66 184-14
3 Zutlaw, obere Häuser............ 0 24 30 2310 17*89 0-81 + 18*70 163-18
4 Oflrokovitz. Kirche, Basis . . 1 13 20 2230 49*31 0-63 —  48*66 95-82
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schied
Seehüheio 
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5 Theresicnhof, Basis d. Haupt
gebäudes ............................ 0 °4 4 '2 0 ' 3600 46-42 1 67 —  44-75 99-73

0 Neuhof, Basis d. Hauptge
bäudes ................................ 0 28 10 3890 31-87 1-95 —  29-92 114-56

7 Runiefhof, Hauptgebäude. . . 0 19 20 3620 20-36 1-05 — 19-31 125 17
8 Karlowitz, Häuser mitt. i. Orte 0 41 20 2070 24-89 0-55 +  25-44 169-92
9 (ir .-Lliotta, Häuser ain Plateau 0 50 30 2740 40-26 0-97 +  41-23 185-71

10 Pnhorzelitz, Wallfahrtskirche, 
südüstl................................. 1 28 40 670 17-28 0-05 —  17-23 127-25

LI Komarow, mittl. Höhe d. Ortes 0 35 0 1820 18-53 0-42 + 18-95 163-.43

Standpunct Nr. XXI. Anhöhe ROWNJA, östlich von Ung.-Hradisch. Mittl. Sec-
höhe d. F. aus A  1 7535  und Nr. 1 . . . 174-77 W . Klafter.

1 Lowiskaberg bei Ung.-Brod 
(A 1 8 3 -4 3 ) ....................... 0 °1 3 ’ 40" 2190 8-71 0-54 +  9-25 174-18 Stdp.

2 Popowilz, mittl. Höhe d. Ortes 1 49 0 1300 41-23 0-21 —  41 • 02 133-75
3 Kunowitz, Kirche, Basis . . . . 1 47 0 2740 85-31 0-97 —  84-34 90-43
4 Poleschowitz, Kirche,Basis") 0 19 40 7060 40-39 6-45 —  33-94 140-83
5 Roehuskapelle östl. v. Hra

disch, Dachkantc............ 1 10 0 750 15-27 0-07 —  15-20 159-57
0 Welehrad, Kirche, B asis.. . . 0 43 40 4810 6 1 1 0 2-99 —  58-11 116-66
7 Jalub, Kirche, Basis ............ 0 43 0 4060 50-79 2-13 —  48-66 126-11
8 Allcnkowitz, Kirche, Basis . . 0 9 30 6000 16-58 4-66 —  11-92 162-85
9 Allenkowsky-Hof .................. 0 49 10 4730 67-65 2-89 —  64-76 110-01

10 Napajedl, Schloss, Basis. . . . 0 43 10 5670 71-20 4-16 —  67-04 107-73
4)  Die Seehöhe von Poleschowitz ergibt sich hier zu-440‘ 83, während in Standpunct IV,

Nr. 16 derselbe Punct zu 116-83 gefunden wurde. Da eine Verwechslung nach der
Lage desselben nicht möglich ist, so ist diese grosse DilTerenz nur durch ein Vcr-
sehen bei Notirung des beobachteten HöhenwiiikeU erklärlich, und ist daher dieser
Punct bis zu einer nächsten Messung als unbestimmt zu betrachten.

Standpunct Nr. XXII. Nächst der St. ROCHUS-KAPELLE, Anhöhe östlich von
Ungar. - Hradisch. Mittlere Scchöhe d. F. aus Nr. 1, 2, S . . . 162-21 Wien.

1 Roehuskapelle, Dachkantc 
(189 ■ 3 7 ) ...........................

Kl

3° 4 '4 0 '

after.

33 1-77 0-00 +  1-77 157-80 Stdp.
2 St. Barbarakapelle b.Buchlau 

(274 0 0 ) ............................ 0 51 30 6940 103-97 6-23 +  110-20 163-80 Stdp.
3 Napajedlberg (A 144 * 0 8 ).. . 0 15 30 5850 26-38 4-43 —  21-95 165-03 Stdp.
4 Neuhof b. Brezolup................ 0 14 40 4540 19-37 2-66 —  16 71 145-50
5 Bfezolup, mittl. Höhe d. Ortes 0 46 10 4310 57-88 2 40 —  53-48 106-73
6 Ungar. - Hradisch , Bahnhof,

1 19 40 2650 61-42 0 -ü l —  60-31 101-90

Standpunct Nr. XXIII. HÖCHSTER PUNCT der Strasse von Zlechau nach
Buchlowitz. Seehölie d. F. aus Nr. 2- . . . 143-57 W . Klafter.

1 Tupes, obere Häuser.............. 1° 3 ' 0 ’ 920 16-86 0-10 —  16-76 126-81
2 Roehuskapelle, Dachkante 

( 1 5 9 - 5 7 ) . . . .................... 0 11 0 5260 16-83 3-58 +  20-41 143-57 Stdp.
3 Dörl'el bei Hradisch, Kirche, 

. B asis .................................. 0 31 10 5070 45-97 3-32 —  42-65 100-92
4 Im Rakosehwaldc , höchste 

Kuppe östl. v. KominiU . 1 44 40 2450 74-62 0-77 -t- 75 -39 218-96
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5 Windmühle am W ege von 
Buchlowitz nach Breslek 1° 7 ’ 10* 1110 21-69 0-15 +  21-84 165-41

G Buchlowitz, Schloss, Basis . . 0 37 10 940 10-17 0-11 —  1 0 0 6 133-51
7 Bergkuppe, etwa 340 Klftr. 

südöstl. v. Leopoldbade . 1 33 10 1220 33-06 0 1 9 +  33-25 176-82

Strasse von Buchlowitz nach Koritschan. Nivellement von der Kirche zu Buchlowitz,
nnd zwar: Niveau der Strasse 530 Klafter von der Kirchc entfernt.. .1 9 3 ’ 35 Klafter
Scehöhe; 800 Klafter von der Kirche entfernt . .  .226-96 Klftr. Seehöhe; 1500 Klftr.
von der Kirche entfernt, höchster Punct der Strasse.. 258-50 Klafter Seehöhe.

Standnunct Nr. XXIV. Auf der STRASSE von Ruchlowitz nach Koritsclian, etwa
800 Klafter nordöstlich von Stupawa. Mittl. Seehöhe d. F. aus Nr. 1, 3 . . .

1 Burg Buchlau, Thurm, Basis 
(A 2 7 6 -7 9 ) .......................

236-71

1°17 ’ 20 ’

W . Kla 

1830

’ter.

41-18 0-43 !- 40-75 235-94 Stdp.
2 Barharakapelle hei Buchlau . 1 1 40 2100 37-68 0-57 ■+ 38-25 274-96
3 Ozasekberg (A 289-92) . . . . 2 10 0 1380 52-21 0-24 +  52-45 237-47 Stdp.
4 Wrzababerg bei Koritsclian, 

oberste H äuser................ 0 35 40 3090 32-06 1-23 + 33-29 270 00
5 Zimburg, Ruine, Grundmauer 0 6 30 2230 4-21 0-64 —  3-57 233-14
G Stupawa, Jägerhaus.............. 3 29 50 990 60-50 0-12 —  60-38 176-33

Standpunct Nr. XXV. KORITSCIIAN, höchster Punct der Strasse von da nach
Maudritz. Mittl. Seehöhe d. F. aus Nr. 1, 2 . . . 161-75 W . Klafter.

1 Waldkuppe, etwa 700 Klflr. 
siidwcsU. vom Holykopec 
(250 0 5 ) ........................... 2 °5 3 1 0 ’ 1830 92-17 0-43 +  9 2 -GO 161-45 Sldp.

2 Koritschan, Schloss, Basis 
(1 5 7 -6 4 ) ............................ 0 26 20 580 4-44 0 0 4 —  4-40 162-04 Stdp.

3 Koritschan, Mühle am Wege 
nach B lisch ilz.................. 1 53 40 780 25-80 0-07 —  25-73 136 02

4 Lcskowitz, südl. Häuser an 
der S trasse....................... 0 21 10 1470 9-05 0-27 —  8 -78 152 94

5 Leskowilzer Hof am Bei-gah- 
hange.................................. 0 52 30 1670 25-51 0-36 +  25-87 187-62

G Höchster Punct d. Strasse v. 
Koritschan nach Strilck . 0 38 20 1970 21-96 0-50 f- 22-46 184-21

7 Blischilz, mittl. Höhe d. Ortes 0 24 20 1190 8-42 0-18 —  8-24 153-51
8 Schäferei oherhalbBlischilz . 0 54 40 1680 26-71 0-36 +  27-07 188-82
0 Meierhof in N em olitz............ 0 58 40 1510 25-77 0 29 —  25-48 136-27

Standpunct Nr. XXVI. Am FUSSWEGK zwischen Nemotitz und Letoschan,
höchster Pnnct. Seehöhe d. F. ans Nr. 1 . . . 164-48 W . Klafter.

1 Holykopec, siidl. v. Koritschan 
(A  277 1 7 ) ....................... 1 °3 7 '5 0 ’ 3890 110-73 1-9G 1-112-69 164-48 Stdp.

2 Waldkuppe (XXVI, Nr. 1 ) -. i 17 0 3910 87-59 1-98 |- 89-57 254 05
3 Jägerhaus, westl. unterm Ho- 

lykopee .............................. 0 16 40 3360 16-29 1-46 +  17-75 182-23
4 Koritschan, Schloss, Basis . . 0 9 40 2790 7-84 1-00 — 6-84 157-64
!i Snowidek, Häuser am Bache 3 42 0 610 39-45 0-04 — 39-41 125 07
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V. Ueber die Eoeengebilde im Erzherzog thume Oesterreich 
und in Salzburg. 

Von Franz Ritter von H auer.
Die folgende Zusammenstellung bezweckt eine Darlegung aller mir bekannt 

gewordenen Thatsachen, die sich auf das Vorkommen von, der Eocenforination 
ungehörigen Gesteinen in jenem Landesthcile beziehen, welchen die von der k. k. 
geologischen Reichsanstalt bearbeiteten geologischen Karten des Erzherzogthuines 
Oesterreich ob und unter der Enns und von Salzburg umfassen.

Die Grundlage der letzteren bilden bekanntlich die von dem k. k. General
Quartiermeisterstabe herausgegebenen Karten der genannten Länder; die erstere 
erstreckt sich über die nördliche Gränze hinaus, über die südlichsten Theile von 
Mähren bis zum Parallelkreise von Jamnilz, so dass was sich daselbst von Eocen- 
schichten vorfindet, ebenfalls mit in diese Arbeit einbezogen werden konnte. 
Dagegen sind die östlich in den kleinen Karpathen und in dem Marsgebirge auf
tretenden Eoeengebilde nicht aufgenommen, da sich ihre Schilderung passender au 
eine geologische Beschreibung der Karpathen überhaupt anreihen wird.

Ausser den bereits gedruckt vorliegenden Daten und eigenen Beobachtungen 
an den meisten der beschriebenen Localitäten benützte ich hauptsächlich die 
Manuscript -  Tagebücher, welche die bei den Aufnahmen beschäftigten Herren 
Geologen im Archive der k. k. geologischen Reichsanstalt niedergelegt haben, 
namentlich der Herren Bergrath F o e t t e r l e  für die in Mähren gelegenen Par
tien, Bergrath L i p o i d  und P r i n z i n g e r  für die Umgegend von Stockerau in 
Oesterreich und für Salzburg, und Bergrath C z j z e k  für Oesterreich unter der 
Enns. Eine kurze Uebersicht Jur Ergebnisse meiner Zusammenstellung habe ich 
bereits in den Sitzungen der k. k. geologischen Reichsanstalt am 7. November 
und 19. December 18S4 (Jahrbuch Band V, Seite 879 und 8 9 7 ) mitgetheilt.

Allgemeine l’eberslcht.
Nach dem gegenwärtigen Stande der Wissenschaft bedarf es wohl keiner 

besonderen Rechtfertigung, wenn auf unseren österreichischen Karten alle die
jenigen Gesteinsarten, welche Nummuliten enthalten, derEocenformation zugezählt 
werden. Die neueren Arbeiten der ausgezeichnetsten Geologen in sehr entlegenen 
Gegenden, namentlich aber d ’A r c h i a c ’s glänzende Abhandlung über die Num- 
mulitenformation haben zur Erkenntniss geführt, dass alle früheren Angaben über 
das Auftreten der Nummuliten in älteren Gebirgsbildungen auf ungeuau beobach
teten oder unrichtig gedeuteten Thatsachen beruhen.

Mit voller Sicherheit dürfen demnach hierher bezogen werden der von 
F o e t t e r l e  entdeckte Sandstein am Holy Vrh nördlich von Gurdau, nordöstlich 
von Auspitz iu Mähren, der mehrfach unterbrochene Zug von Kalksteinen und 
kalkigen Sandsteinen nordöstlich von Stockerau, von denen namentlich der 
Waschberg und Michelsberg südöstlich von Wollmannsberg schon seit längerer 
Zeit bekannt und durch beträchtlichen Reichthum an Versteinerungen aus
gezeichnet sind, jener Theil der sogenannten Wiener-Sandsteine der am Nord- 
randc der Kette nordwestlich von Klosterneuburg zwischen Kritzendorf, Greifeii- 
stein und St. Andrae gelegen ist, da es gelang wenn auch sehr vereinzelte 
Nummuliten darin aufzufioden, ferner die kleine von C z j z e k  aufgefundene Partie

') Histoire des Progre's de la Geologie Tom. III.
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von Nummulitenkalk beim R;ibenrat auf der Ostseite des Pecligiabeus nördlich von 
Grossraming, die schon länger bekannten Nummulitengesteine von Oberweis und 
die Sandsteine im Geschliefgrahen bei Gmunden, endlich die ebenfalls schon 
lange bekannten Nummulitengesteine, die in einem nur wenig unterbrochenen 
Zuge von Gebertsheim am Trumersee über Mattsee bis nach St. Pangratz süd
östlich von Laufen fortstreichen.

Ausser diesen unzweifelhaft eocenen Gebilden glaubte ich aber noch eine 
Heiho anderer derselben Formation anreihen zu müssen, die man bisher zum 
grössten Theil in andere Formationen gestellt hatte, und in Betreff dieser scheint 
es wohl erfordlich, die Gründe näher zu erörtern, die mit mehr oder weniger 
Sicherheit für ihr eoccnes Alter sprechen. Dahin gehören:

1. Die Menilitschiefer, die am Nordrande unserer Karte bei Nikolschitz und 
Schitborzitz nördlich von Auspitz in Mähren auftreten und noch weiter hin über das 
Gebiet der Karte hinaus fortsetzen. Diese Schiefer, wie weiter unten umständ
licher erörtert werden soll von vielen Schriftstellern erwähnt, wurden bisher meist 
in die Neogenformution gestellt, allein sie haben nach den Untersuchungen 
B ou e 's  *) eine stellenweise sehr steil geneigte Lage, während die Neogenschichten 
im Gebiete unserer Karte beinahe durchgehends horizontal liegen.

Von den drei Arten fossiler Fische, welche sie nach H e c k e l ’s*)  Unter
suchungen enthalten, finden sich zwei, dieMeletfa longimana und der Lepidopides 
leptospondylus, auch zu Krakowize bei Inwald in den galizischen Menilitschichten, 
welche wohl nicht von der Nummulitenformation getrennt werden dürfen3)  und 
nach H o h e n e g g e r * )  das obere Glied derselben bilden. Nach H ö r n e s 5)  findet 
sich in dem Leithakalkconglomerate, das am Berge zwischen Seelowitz, Nusslau und 
Bautschitz unter dem Leithakalke liegt, Gerölle von Menilit, und eben so fand 
F o e t t e r l e  in dem Tertiärschotter nördlich von Gurdau, nordöstlich von Auspitz, 
Geschiebe aus den Menilitschichten.

Alle diese Verhältnisse beweisen wohl zur Genüge, dass die in Rede stehen
den Menilite und die sie begleitenden Schiefer wesentlich verschieden sind von 
jenen, d i e C z j z e k 6)  aus Nieder-Oesterreich beschreibt. Statt der im Obigen 
aufgeführten Fische enthalten sie Abdrücke und hauptsächlich Schuppen der zu 
Radoboj in Croatien so häufig vorkommenden und darum sicher neogenen Meletta 
sardinites Ileckel. Sie liegen stets horizontal und werden bei Grübern südwestlich 
von Meissau von einer Schichtenfolge unterteuft, welche die bezeichnenden Petre
facten des Leithakalkes enthält.

Man muss demnach wohl das Vorhandensein von zwei in ihrem Alter sehr 
verschiedenen Ablagerungen mit Meniliten und Fischresten zugeben, deren eine 
der jüngsten Abtheilung der Neogenformation angehört, während die zweite aller 
Wahrscheinlichkeit nach schon als eocen betrachtet werden darf.

2. Einige Partien des Wiener-Sandsteines. So die von Pollehraditz und 
Steyrowitz südwestlich von Ober-Klobauk in Mähren, die Partien bei Naglern 
und jene im Rohrwald, die südlich mit dem Schliefberge nordwestlich von 
Korneuburg endigen.

*) Geogüostisches Gemälde von Deutschland Seite 45!).
3)  Beiträge zur Kenntniss der fossilen Fische Oesterreichs. Denkschriften der Kais. Akademie 

der Wissenschaften I, Seite 201 u. s. w.
3) Vergl. H örn cs . Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften IV, Seite 164.

Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstatt III, 3. Heft, Seite 143.
5)  Berichte über die Miltheilungen von Freunden der Naturwissenschaften III, Seile 86.
fi)  Erläuterungen zur geologischen Karte der Umgebungen von Krems und vom Mannhards- 

berge, Seite 22.
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Von diesen Partien stimmen diejenigen des Rohrwaldes und bei Naglern 
in petrographischer Beziehung, so wie durch ihre geographische Lage am äusser- 
sten Rande der Wiener Sandsteinzone so genau mit den Sandsteinen von Kritzcn- 
dorf und Greifenstein, die durch ihre Nummuliten als eocen bezeichnet werden, 
überein, dass man sie wohl füglich mit ihnen zusammenstellen darf. —  Die Vor
kommen südwestlich von Klobauk liegen eben so wie die des Robrwaldes dem 
älteren W iener Sandstein vor, sie treten überdiess in nächster Nachbarschaft 
der Nummulitenschichten des Holy Vrh bei Gurdau auf, und dürfen darum Wohl 
auch als eocen betrachtet werden.

Wenn auch in petrographischer Beziehung,' besonders in einzelnen Hand- 
stücken, den derNeocomienformation zugezählten Wiener Sandsteinen sehr ähnlich, 
unterscheiden sich doch die sicher eocenen Wiener Sandsteine in unserem Gebiete 
durch einige bemerkenswerthe Eigenthümlichkeiten. Dahin gehören:

nj Das gänzliche Fehlen von Aptychenkalk (hydraulischem Kalk, Ruinen
m ergel), der, wenn auch selten nur Aptychen oder andere Fossilien enthaltend, 
doch mit sehr conslanter petrographischer Beschaffenheit allenthalben die älteren 
Wiener Sandsteine begleitet.

b) Die Seltenheit von Fucoiden.
cj  Das Auftreten sehr mächtiger (bis über 10 Klafter) Bänke von nicht 

weiter geschichteten Sandsteinen, wie inan sie namentlich bei Kritzendorf und 
Greifenstein trifft. Diese Bänke unterscheiden sich durch hellere Färbung, durch 
zahlreiche grössere und kleinere Poren, so wie meistens durch geringere Festig
keit von den gewöhnlichen Varietäten des älteren Wiener Sandsteines.

Eine Untersuchung des Bindemittels der cocenen Wiener Sandsteine, welche 
mein Bruder Karl v. Ha u e r  auf meine Bitte ausfiihrte1) ,  ergab keinen bemerkens- 
werthen Unterschied gegen die älteren W iener Sandsteine. Bei den einen, wie 
bei den anderen besteht dasselbe aus einem Gemenge von kohlensaurem Eisen
oxydul, kohlensaurem Kalke und kohlensaurer Bittererde, deren gesammtc und 
relative Gewichtsmenge sehr grossen Schwankungen unterliegt. So betrug die 
Gesammtmenge des Bindemittels: 1. bei einem gelbbraunen Sandsteine von 
mittelfeinem Korne von dem ersten Steinbruche zwischen Klosterneuburg und 
Kritzendorf 24 ‘02 Procent; 2. bei einem mürben grauen, leicht zerreiblichen 
Stücke aus dem zweiten Steinbruche nordwestlich vom Herzogenburgerhofe bei 
Kritzendorf 5 4 4  Procent; 3. bei einem gelblichen feinkörnigen Sandsteine mit 
einzelnen eingesprengten gröberen Quarzkörnern, der eine mehrere Klaftern 
mächtige Schichte in dem Steinbruche östlich von Höflein bei Greifenstein bildet, 
1 ’90 Procent. In 100 Theilen bestand das Bindemittel aus:

3. Noch endlich glaube ich den Eocenschichten beizählen zu dürfen die 
in allen früheren Karten als Jungtertiär bezeicluieten Sand- und Mergelgebilde 
in der Umgegend von Maisbierbaum, Nieder-Fellabrunn, Nieder -  Hollabrunn 
und Wollmannsberg, nordöstlich von Stockerau > dann südseits der Donau die 
Partie der Mergel, Sandsteine und Conglomerate des Tullner Beckens bis zum 
Perschlingbach, endlich die bisher bald als Wiener Sandstein, bald als jungtertiär 
betrachtete Partie von ähnlichen Gebilden an derWestgränze des ganzen Gebietes

>) Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt VI. Band, Seite 42.
K. k. g eo log isch e  Reichsaostalt. 9 . Jahrgang 1 8 5 8 .1. 1 4

kohlensaurem Eisenoxvdul 
kohlensaurer Kalkerde . .  

_ Bittererde. .

1. 2. 3.
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nördlich von dem Zuge der Nummulitenschichten zwischen Gebertsheim und 
St. Pangratz und durch ihn von dem Wiener Sandstein getrennt.

Die meisten Geologen, die sich mit der Untersuchung dieser Gebilde beschäf
tigt haben, erkannten, dass viele Gründe vorliegen ihnen ein höheres Alter 
zuzuschreiben, als den Schichten des Tertiärbeckens von Wien. So kemerkte 
P a r t s  c h 1) ,  dass die Molasse und die mit ihr alternirenden Mergelbänke, welche 
das Becken von St. Pölten auslullen, älter sein müssen als die ältesten Tegel- und 
Sandlagen des Wiener Beckens, denn sie stimmen ganz überein mit den Saud- und 
Mergelschichten, welche unter dem Nummulitenkalke des Waschberges und 
Michelsberges bei Stockerau liegen. C z j z e k 2)  spricht aus demselben Grunde 
die sämmtlichen Schichten des Tullner Beckens geradezu als eocen an; auf seiner 
Karte der Umgebungen Wiens selbst jedoch erscheinen der Auberg nordöstlich 
von Sieghartskirchen, der Hohenwartberg südwestlich von Sieghartskirchen und 
die Gegend bei Starzing als Wiener Sandstein, die übrigen Stellen, so weit sie 
auf jener Karte ersichtlich werden, sind nicht durch besondere Bezeichnung von 
den Sand-, Tegel- und Conglomeratschichten des Wiener Beckens getrennt. Bei 
seinen späteren Untersuchungen») gab er jedoch, gestützt auf die Auffindung von 
Petrefacten an verschiedenen Stellen des Tullner Beckens, seine früheren An
sichten wieder auf, und betrachtet sämmtliche Gebilde dieses Beckens, mit Ein
schluss der oben bezeichneten früher als Wiener Sandstein angesehenen Schichten 
als jungtertiär.

Vergleicht mau unbefangen die beobachteten Thatsachen, so kann man sich 
nicht verhehlen, dass noch kein vollkommen sicher begründetes Urtheil über das 
Alter der Schichten, die uns beschäftigen, gefällt werden kann, doch scheint mir 
für jenen Theil dieser Schichten, die ich als eocen bezeichne, die Wagschale sich 
sehr zu Gunsten der Ansichten von P a r t s c h  und dev älteren Ansicht von C z j z o k  
zu neigen. Diese Thatsachen der Beihe nach aufgezählt sind ungefähr folgende: 

a) Die Schichten, die uns beschäftigen, haben überall eine geneigte Lage; 
wo sie immer mit sicheren Eocen- oder Wiener Sandsteinschichten in Contact 
treten, sind sie ihnen conform gelagert und scheinen sie zu unterteufen. —  Die 
Schichten des Wiener Beckens dagegen liegen beinahe stets horizontal, nur an 
wenigen Stellen sind durch locale Störungen zu erklärende Neigungen nachzu
weisen. An den Schichten des Wiener Sandsteines stossen sie, wo sie mit ihnen 
in Berührung treten, horizontal ab.

h) Ihrem petrographischen Bestände nach ähneln sic sehr den auch als 
neogen bezeichneten Schichten des Tullner. Beckens, die aber ebenfalls horizontal 
oder flach wellenförmig geneigt erscheinen. Mehr verschieden in petrographischer 
Beziehung sind sie von den Schichten des Wiener Beckens. Sie enthalten ein
geschlossen kleinere und grössere Geschiebe, dann ungeheuere Blöcke von 
Urgebirgsgesteinen, unter denen sich besonders Granite mit rothem Feldspath 
auszeichnen. Ganz gleiche Gesteine linden sich auch in den Nummulitenkalk- 
und Sandsteinen eingeschlossen, sie fehlen dagegen den Schichten des Wiener 
Beckens, so wie den horizontal abgelagerten Massen des Tullner und ober- 
österreichischen Beckens.

c ) Bezeichnende Versteinerungen haben diese Schichten noch an keiner 
Stelle geliefert; die wenigen sehr unvollkommenen Fragmente von Pflanzen und 
Thieron, welche man hie und da auffand, sind ganz ungenügend zu einer sicheren

*) In R eu ss : Fossile Polyparien des Reckens von Wien. Naturw. Abh., Abth. II, Seite 4 u. S.
*) ErläuteruDgen zur geologischen Karte der Umgebungen Wiens, Seite 64.
3)  Reiseberichte im Jahrbuche der k. k. geologischen Reichsanstalt I, Seite 622 und III, 

Seite 98.
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Bestimmung. In den horizontalen Schichten des Tullner Beckens dagegen, so wie 
im Öberösterreichischen Becken wurden an mehreren Stellen Fossilien gefunden, 
welche zum Theil mit denjenigen des WienerBeckens übereinstimmen. Die unseren 
Eocenscbichten zunächst gelegenen derartigen Puncte im Tullner Becken sind die 
Umgebungen von Sitzenberg, wo ich im Sande Bruchstücke von Venus gregaria 
und Cardium auffand; Mechters, westlich von Böheimkirchen, wo Herr D. S t u r  
im gelben Sande Spuren von Tertiärpetrefacten bemerkte, endlich der Prater bei 
St. Pölten, wo C z j z e k  im Sande der Keller Melanopsis Martyniana, Venus 
gregaria u. s. w. sammelte.

Die geneigte Lage der Schichten und die Art dieser Neigung macht es un
zweifelhaft, dass die Ablagerungen, die uns beschäftigen, wenigstens an der letzten 
Hebung der Wiener Sandsteine und Nummulitengebilde Theil genommen haben. 
Die Schichten des Wiener Beckens dagegen, die bei Nussdorf, Grinzing, Sievering 
in einer Entfernung von kaum 1 ' /2 Meile am Südostrande der Wiener Sandstein
zone überall horizontal liegen, können erst nach dieser Hebung abgesetzt worden 
sein, ein Alters-Unterschied beider würde hierdurch sicher bewiesen erscheinen, 
wenn nicht ein Umstand neue Zweifel brächte. Es ist diess das Verhalten der 
als neogen betrachteten Schichten im oberösterreichischen Tertiärbecken und 
der Molasse in der Schweiz. Zwar liegen die ersteren horizontal oder zeigen 
sanfte wellenförmige Biegungen, wie sie auch ohne gewaltsame Störungen 
erklärlich sind, allein ihr petrograpbischer Bestand ist ganz gleich dem unserer 
Eocenschichten und nirgend ist ein Abstossen der Schichten der einen gegen die 
anderen beobachtet, vielmehr glaubt C z j z e k ,  dass die Neigungen der Schichten 
weiter gegen Nord allmählich sanfter und sanfter werden und dass so beiderlei 
Gebilde untrennbar mit einander verbunden sind. In der That musste die Nord- 
gränze, wie sie unsere Karte darstellt, beinahe ganz, willkürlich gezogen werden.

Ebenso bedenklich erscheint das Verhalten der subalpinen Molasse der 
Schweiz; während sie in grösser Menge Fossilien enthält, die auch nach den 
neueren sorgfältigen Bestimmungen von Karl M a y e r J)  zum grossen Theile mit 
jenen des W'iener Beckens übereinstimmen, zeigt sie in ihrer Schichtenstellung, so 
wie in ihren petrographisehen Verhältnissen, namentlich in den Nagelfluhbänken, 
die ganz wohl mit dem Conglomeratzuge des Buchberges verglichen werden 
könnten, eine so grosse Analogie mit unseren vermeintlichen Eocenschichten, 
dass man sich nur schwer entschliesscn kann beide als verschiedene Gebilde zu 
bezeichnen. Dieses Verhältniss hauptsächlich ist es, das die hier vertretenen 
Ansichten immer noch als hypothetisch erscheinen lässt. Vielleicht wird es 
gelingen mehr Sicherheit zu erlangen, wenn es etwa möglich würde einen Theil 
der Schichten des Tullner Beckens als oligocen nachzuweisen2).

Ich habe bisher das Verhältniss nicht berührt, welches die Herren Pa r t s c h  
und C z j z e k  hauptsächlich bestimmte, die Schichten, die uns beschäftigen, als

*) ln S tu d e r ’s Geologie der Schweiz, Band 2, Seite 452.
s)  Eben wie diese Blätter zum Drucke abgegeben werden sollen, erhalte ich ein Schreiben 

meines hochverehrten Freundes des kön. bayer. Bergmeisters Herrn W. G ü m b e l mit 
Nachrichten über eine wichtige Beobachtung bezüglich der bayerischen Molassc, die ich 
hier beizufügen mir erlaube. „Ich fand“  schreibt Herr G ü m b e l ,  „dass die echte 
schweizerisch-baycrische Molasse, welche durchweg gehoben ist und in steiler Schicht
stellung sich befindet, im Verlaufe gegen Osten völlig am Gebirgsrandc sich auskeilt und 
ihr Ende bei Traunstein nimmt, und dass sich dagegen eine offenbar jüngere, Molassc 
ähnliclic Terliärbildung, welche nicht gehoben ist, sondern nur horizontale Lagerung 
besitzt, im Osten entfernt vom Gcbirgsrande an die Molassezonc anlcgt, nach Osten zu 
immer dem Gebirge näher nickt, und endlich wo die Molasse sich s iu s k e i l t  init horizontalen 
Schichten ans Gebirg herantritt. Diese Verhältnisse erklären die Sonderbarkeit, dass jen
seits der Salzach keine Spur unserer schonen Molassckohle mehr sich findet, sondern nur 
der Lignit der jüngeren Tertiärbildung hei Wildshuth“ .

14*
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eoccn zu betrachten; nämlich die Lage, welche dieselben anscheinend unter 
dem Nummulitenkalte des Wasehberges und Michelsberges einnehmen. Hier so 
wenig wie bei der Schweizer Molasse scheint der Schluss gerechtfertigt, dass die 
weiter nordöstlich liegenden, aber südöstlich einfallenden Schichten älter seien 
als diejenigen, die bei gleicher Neigung weiter südöstlich folgen. Den Beweis 
dafür mögen die beifolgenden Idoalprofile geben.

Figur 1.
Fellabronn. Braun*beri?-Wal<l. DohnvaUl. Karoabninn. W eineleiff. KraulwaM.

th

I . L5ss. 2. Eoceninergel und Sand. 3. Eoceocongloinerat. 4. Kohlenflötz. 5. E oceom ergcl und Sand.. G. A eltorcr W iener
Sandstein. 7. Alpenkolk (h ier  L iaskalk ).

Würde man im ersten derselben die Eocenmergel (3 )  für älter halten, wie 
die Nummulitenkalke (4 ) ,  so müssten auch diese älter sein als die Sandsteine des 
fcohrwaldes, und diese wieder älter als jene des Krautwaldes, welche aber schon 
jener Partie des W iener Sandsteines angehören, die durch ihre Ziige von hydrau
lischen Kalken als dem Neocomien angehörig bezeichnet sind. Ebenso müssten 
im zweiten Profile die Mergel älter sein als die Neocom-Sandsteine, und diese 
wieder älter als der Liaskalk bei Kaltenleutgeben. Es scheint daher ziemlich sicher, 
dass man hier die ganze Reihenfolge als verkehrt und die scheinbar obersten 
Schichten als die ältesten ansehen muss. Bestätigt wird diese Ansicht durch 
den Grubenbau von Starzing, indem nach den Mittheilungen von C z j z e k 1)  das 
Flötz schon in sehr geringer Tiefe ein immer steileres Fallen annimmt und sich 
wahrscheinlich bald ganz umbiegt, um von dem südöstlichen in das normale 
nordwestliche Fallen überzugehen.

Es würden demnach von allen im Obigen abgehandelten Eocengebilden die 
eocenen Wiener Sandsteine die ältesten sein, ihnen folgen wahrscheinlich als 
nächst jüngere Gruppe die Mergel, Sandsteine und Conglomerate des Tullner 
Beckens u. s. w ., in welchen die Nummuliten reichen Kalk- und Sandsteine wohl 
nur stellenweise Einlagerungen bilden, die aber z. B. im Tullner Becken selbst 
ganz fehlen. Ueber das Verhältniss der Menilitschiefer kann unser Gebiet, indem 
sie mit anderen Eocen-Ahlagmmgen an keiner Stelle in Berührung treten, keinen 
Aufschluss geben. Nach H o h e n e g g e r ’s Beobachtungen aber liegen sie, wie 
schon oben erwähnt, in den Karpathen über den eigentlichen Nummulitenschichten, 
können also wohl als das jüngste Glied der ganzen Formation betrachtet werden.

Ohne in weiteres Detail über die petrographische Beschaffenheit der einzelnen 
erwähnten Gebilde einzugehen, da diese ohnediess weiter unten bei Beschreibung 
der einzelnen Loyalitäten ausführlicher gegeben werden muss, sei es nur noch

1)  Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt 18S2, III. Heft, Seite 40.



gestattet, ’ das Phänomen der erratischen oder besser exotischen Blöcke, 
welche das mittlere Glied unserer Formation charakterisiren, etwas näher zu 
beleuchten.

Erwähnt sind diese Blöcke in vielen älteren und neueren Publicationen, eine 
ausführlichere Schilderung gibt namentlich M o r l o t 1) .  In unserem Gebiete finden 
sich diese Blockt' in den eigentlichen Nummulitenschichten, dann in den sie be
gleitenden Mergeln und Sandsteinen, nicht beobachtet sind sie in dem eocenen 
Wiener Sandsteine, und eben so wenig in der ausgedehnten Zone der Neocomien- 
Wiener Sandsteine. Dagegen sollen sie nach mehl-faltigen Beobachtungen auch 
im Liassandsteino der Alpen auftreten.

Sie liegen theils mehr vereinzelt, theils in grösserer Zahl angehäuft in den 
anstehenden Schichten eingewickelt, und diejenigen, die man an der Oberfläche 
umherliegend antrifft* sind wohl als ausgewittert aus anstehenden Schichten zu 
betrachten.

Ein ganz ähnliches Verhalten ist bekanntlich seit längerer Zeit für die Granite 
am Böigen bei Sonthofen, für die des Hahkeren-Thales 11. s. w. nachgewiesen, auch 
diese sind in dem eocenen Flysch eingewickelt.

Von besonderer Wichtigkeit schien es die Gesteine dieser Blöcke einer sorg
fältigeren petrographischen Untersuchung zu unterziehen, um nach Möglichkeit 
über ihre ursprüngliche Lagerstätte Aufschluss zu erhalten. Auf meine Bitte 
unternahm Herr Dr. H o c h s t e t t e r  diese Untersuchung und berücksichtigte dabei 
auch jene Flötze, welche im Pechgraben, in der Grossau und bei Waidhofen an
geblich aus den der Liasformation angehörigen Sandsteinschichten stammen2). 
Die Aehnlichkeit, welche diese Blöcke mit jenen der Eocenformation darbieten, 
ladet sehr ein, sie ebenfalls als dieser Formation angchörig zu betrachten, und 
für die Localität im Pechgraben wenigstens hätte diese Annahme um so mehr 
Wahrscheinlichkeit, als die dort aufgefundenen Nummulitenschichten ganz nahe 
bei den Granitblöcken anstehen. Dagegen liegen mchrfältig Nachrichten vor, dass 
solche Blöcke bei Waidhofen sowohl als in der Grossau in der That in den 
Grubenbauen angetrolTen werden, und weder an dem einen noch am anderen Orte 
sind bisher Eocenschichten beobachtet worden.

Jedenfalls schien es des Zusammenhanges wegen am vortheilhaftesten, die 
petrographische Beschreibung dieser Blöcke aücli hier unmittelbar jener der 
Blöcke der Eocenformation anzuschliessen.

Es fand sich unter den Gesteinen vom
Holingsteiner Berg. G r a n i t ,  kleinkörnig mit rothem Feldspath, etwas 

weissem Oligoklas, nur schwarzem Glimmer, grauem und gelblichem Quarz.
Wasehberg. G r a n i t i t ,  ähnlich dem vom Holingsteiner Berge, nur mittleres 

Korn. —  G r a n i t ,  feinkörnig. —  D i o r i t .  —  G n e i s s ,  von gewöhnlichem 
Ansehen, wie er in verschiedenen Gegenden im böhmisch-mährischen Gebirge 
getroffen wird.

Tulbinger Kogel am Nordabhange. G r a n i t i t ,  ganz übereinstimmend mit dem 
des Hahkerenthales in der Schweiz.

Slegcrsdorf bei Neulengbach. G r a n i t ,  unregelmässig porphyrartig, grob
körnig, charakterisirt durch wenig Oligoklas und accessorische Hornblende, nur 
schwarzer, kein weisser Glimmer; er entspricht dem Granit, der das grosse 
Terrain nördlich der Donau zwischen Linz und Krems bildet, das den öster
reichischen Kalk- und Graphitlagcrzug von dem böhmischen trennt.

Ueber die Eoeengebilde im Er/.hcrzogthume Oesterreich und in Salzburg. 1 0 9

' )  Erläuterungen zur geologischen Uebersichtskartc der nordöstlichen Alpen, Seite 92. 
)  Siehe M o r I o t’s Erläuterungen, Seite 98.
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Pechgrabcn. Gr a n i t i t ,  milteikörnig bis grobkörnig, mit rothein Orthoklas, 
weissein Oligoklas, grauem Quarz und wenig grünem Chloritglimmer; als acces- 
sorische Bestandteile Titanit und Pistazit in aderartigen Streifen. —  Ho r n 
b l e n d e g e s t e i n ,  massig, man könnte es Syenit nennen, mit rothem Orthoklas, 
grünschwarzer Hornblende, wenig schwarzem Glimmer und grauem Quarz. —  
G n e i s s ,  porphyrartig, sehr granitisch. In einer grünlich-schwarzen Masse, die 
aus innig mit einander verwachsenem Chloritglimmer und Hornblende zu bestehen 
scheint, sind vollkommen ausgebildete Krystalle von röthlich-weissem Orthoklas 
eingewachsen. Das Gestein enthält üherdiess viel gelblichen Quarz. Ein ähnlicher 
granitischer Gneiss findet sich im südlichen Böhmen an den nordöstlichen Aus
läufern des Böhmer-Waldes in der Umgegend von Nettolilz, und setzt dort ein 
grösseres Gebiet zusammen, noch mehr stimmt der Gneiss von Grübern südwest
lich von Meissau. —  Gne i s s ,  grobkörnig, bestehend aus röthlichem und weissem 
Orthoklas, wenig grauem Quarz und schwarzem Glimmer, der, schuppige Fasern 
zwischen der übrigen Masse bildend, dem Gestein eine deutliche Parallel- 
strnctur gibt.

Grossan. G n e i s s ,  ganz übereinstimmend mit den zwei letzterwähnten Varie
täten vom Pechgraben.

Waldhofen. G r a n i t i  t, grobkörnig, mit rothem und weissem Orthoklas, der 
rothe meist frisch, der weisse mehr weniger in Kaolin umgewandelt, sehr wenig 
Oligoklas, grauem Quarz und grünlich-schwarzem Chloritglimmer.

Achthai bei Salzburg. Grani t ,  mittelkörnig bis grosskörnig, mit rothem Ortho
klas, wenig weissem Oligoklas, grauem lind gelblichem Quarz und grünem Chlorit
glimmer; als accessorische Bestandteile Titanit und Schwefelkies. —  Grani t ,  
mittelkörnig, mit weissem und rolhem Orthoklas, weissem Oligoklas, grauem und 
röthlichem Quarz, schwarzem Glimmer. Beide Varietäten gehören zu den von G. 
R o s e  alsGranitit ausgeschiedenen Varietäten, scheinen jedoch nur untergeordneten 
Gang- oder stockförmigen Vorkommnissen anzugehören. Sie stimmen am meisten 
überein mit einem granitischen Gestein, das als gangartige Einlagerung im Gneisse 
westlich von Griibern, eine Stunde südwestlich von Meissau von Herrn Bergrath 
J. C z j z e k  aufgesammelt wurde, dann mit den Graniten, die in den Brüchen bei 
Meissau gewonnen werden.

„Aus den Alpen“ , setzt Herr Dr. H o c h s t e t t e r  hinzu, „scheinen alle diese 
Blöcke nicht herzustammen, dagegen finden sich im Urgebirgsgebiete, von Nie
der- und Oberösterreich, im Böhmerwalde und im mährisch-böhmischen Gränz- 
gebirge, überhaupt im südlichen Mähren und Böhmen in den verschiedensten Ge
genden Gesteine, die mehr oder weniger pelrographisch mit den obigen Blöcken 
stimmen, ohne dass jedoch irgend eine Uehereinslimmung so auffallend und cha
rakteristisch wäre, dass man bestimmte Localitäten bezeichnen könnte, von denen 
man mit Sicherheit die Blöcke herstammend annehmen müsste. Die Ueberein- 
stimmung ist nur eine solche, dass man sagen kann, Gesteine von demselben 
Charakter, wie ihn die Blöcke zeigen, kommen indem bezeichneten Gebiet vor, 
sind ihm nicht fremd. Der Gesteins-Charakter der Blöcke ist nicht ein solcher, 
dass man zu weiterliegenden Hypothesen berechtigt wäre, am wenigsten zu der 
Annahme, dass die Blöcke vielleicht sich in Verbindung bringen liessen mit den 
Geschieben der norddeutschen Ebene; nach ihrem ganzen Gesteins - Charakter 
sind die Blöckc viel mehr verwandt den Gesteinen-des krystallinischen Gebietes 
nördlich der Donau als den nordischen Geschieben. Noch weniger ist man berech
tigt, wie M o r l o t  thut, aussereuropäische Vergleiche anzustellen“ .

Wenn aber Dr. H ö c h s t e  tte r's Untersuchungen es beinahe gewiss ma
chen,  dass die Blöcke, welche er untersuchte, nicht aus den Alpen, sondern von
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dem ihnen nördlich gegenüberliegenden alten Festlande stammen, so darf es doch 
als sicher betrachtet werden, dass mit ihnen zusammen auch Gesteine Vorkom
men, welche urprünglich diesem Gebirgszuge angehören. So sind z. B. unter 
den Blöcken , welche am Abhange des Michelsberges ganze Schichten zu
sammensetzen, weitaus an Zahl vorherrschend die Sandsteine des Rohrwaldes; 
die Geschiebe des Conglomerates am Buchberg bei Neulengbach bestehen bei
nahe nur aus Alpengesteinen; in dem Urfels-Conglomerat im Geschliefgraben end
lich traf ich nebst den Graniten mit rnthem Feldspath auch Kalksteine mit flach- 
muschligem Bruch, die wohl auch als Alpenkalke betrachtet werden müssen.

Detallbeschreibungen.
Bei den nun folgenden ausführlichen Schilderungen der einzelnen Locali- 

täten ist die im Vorigen angedeutete Abtheilung in vier Hauptgruppen, die der 
eocenen Wiener Sandsteine, der Mergel und Sandgebilde, der eigentlichen Num- 
mulitenschichten und dei* Menilitschiefer beibehalten; um jedoch von dem Bestirn
ten und Sicheren zu dem mehr zweifelhaften vorschreiten zu können, mit den 
eigentlichen Nummuliten-Gebilden der Anfang gemacht. Innerhalb jeder Abthei
lung sind die Localitäten von Ost nach W est an einander gereiht.

1. E i g e n t l i c h e  N u m m u l i t e n - G e b i l d e .
N u m m u l i t e n s  c h i c h t e n  n ö r d l i c h  v o n  Gurdau.  Nördlieh von dem 

genannten, ganz nahe bei Auspitz in Mähren gelegenen Orte auf der Höhe des 
Holy Vrh Berges entdeckte Herr Franz F o e t t e r l e  ' )  einen grobkörnigen grau
lich-gelben kalkreichen Sandstein, der in sandigen Kalk übergeht und dann dem 
Kalkstein des Waschberges bei Stockerau sehr ähnlich wird. An frischen Bruch
flächen, noch mehr aber an ausgewitterten Oberflächen findet man zahlreiche 
Durchschnitte von Nummuliten. Die Stelle, an welcher die Nummulitenschich- 
ten anstehen, ist kaum 2— 300 Klafter lang und 100 Klafter breit, die Ober
fläche ganz bewachsen, so dass nichts über die Lage der Schichten zu beobach
ten war. Rings herum sind die Nummulitenschichten von tertiärem Sande bedeckt.

Andere Fossilien als Nummuliten kennt man von dieser Localität bisher nicht.
B r u d e r n d o r f .  Das nordöstlichste Vorkommen von Gesteinen der Eocen- 

formatiou, in dem bezeichnende Versteinerungen Vorkommen, in Oesterreich ist das 
bei Bruderndorf ungefähr 1 i/z Meile nordöstlich von Stockerau. Kaum eine halbe 
Stunde nordöstlich vom genannten Orte erhebt sich nach den Beobachtungen 
L i p o l d ’ s aus dem Tegel ein kleiner Hügel, an dessen Westgehänge sich Löss 
mit den bezeichnenden Schnecken (Pupa u. s. w .) zeigt. Am Ostgehänge ist da
gegen ein Steinbruch in einem festen Sandstein eröffnet. Derselbe ist im Allge
meinen massig, doch lässt sich die Schichtung erkennen rfiit einem Streichen in 
Nordwest (St. 2 2 ) und einem Fallen von 2 0 — 30° in Nordost. Derselbe ist gelb
lich bis bräunlich gefärbt, nach unten zu lichter, mit dünnen Lagen von Braun
eisenstein bandförmig durchzogen; besteht aus Quarzkörnern und enthält Num- 
muliten, Korallen und Bivalven (Pcctcn).

Eine zweite Partie, südöstlich etwa eine halbe Stunde von der ersteren ge
legen, befindet sich gerade Östlich von Bruderndorf und Nieder-Fellabrunn. Man 
findet hier auf der Höhe bis gegen den Braunsberger Wald hin eine Reihe von 
kleinen Entblössungen von Nummulitenkalk. Zwar konnte die Lage der Schichten 
nicht beobachtet werden, doch ist dos Gestein hier sicher anstehend; es enthält 
zahlreiche Nummuliten und auch Spuren von anderen Petrefacten und gleicht 
vollkommen den weiter unten zu beschreibenden vom Michelsberge.

! )  Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanslalt IV. Jahrgang, Seite Bl.
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Sehr petrefactenreich ist die nächste Partie im Pfafieiiholz, südlich kaum 
eine Viertelstunde von der vorigen gelegen, gerade östlich von Niedcr-Hollabrunn. 
Man findet hier in einem kleinen Auf'bruche einen sehr ungleichförmigen, unrei
nen, durchaus krystallinischen gelb oder wo er weniger verwittert ist, blaugrau 
gefärbten Kalkstein. Er ist mit grösseren und kleineren Löchern durchzogen, in 
denen häufig Kalkspath auskrystallisirt ist, auch durchziehen ihn Bänder von 
krystallinischem Kalkspath. Stellenweise beobachtet man auch Lagen von strei
figem blauem Kalkmergel, die sich in einzelnen Schichten aussondern. In einem 
Handstück in der Sammlung der k. k. geologischen Reichsanstalt finden sich 
darin bis zu zollgrosse Gerölle von Quarz und verschiedenen Urgehirgsgesteinen, 
namentlich Gneiss.

Nesterweise enthält dieser Kalkstein Fossilien in ungeheurer Menge. Es sind 
meist Steinkerne und Abdrücke, zwischen welchen ein Hohlraum die Stelle an
zeigt, welche die Schale des Petrefactes früher eingenommen hatte. Bei anderen 
Stücken wurde die Schale selbst theilweise in krystallinischen Kalkspath ver
wandelt, bei noch anderen, deren Inneres hohl erscheint, setzte sich an der 
Innenseite Kalkspath ab, der nach Zerstörung der Schale, da er den inneren Hohl
raum nicht ganz ausfüllt, als hohler Steinkern erscheint.

Was nun die Fossilienarten selbst betrifft, so fällt es vor allem auf, dass 
sich unter denselben durchaus keine Nummuliten befinden. Am häufigsten 
erscheint eine grosse Schnecke, wahrscheinlich eine

Natica, die einen Durchmesser an der Basis bis zu 4 Zoll und eine Höhe 
von ebenfalls 3 — 4 Zoll erreicht. An einzelnen Stücken beobachtet man deutliche 
Spuren von Längsstreifung.

Ncrita. Steinkerne einer kleinen, nicht näher bestimmbaren Art ; ■— Fiisus, 
Mytilus, Modiola u. s. w.

H o l i n g s t e i n e r  B e r g .  Auf der Spitze des Holingsteiner Berges, gerade 
östlich von Haselhach, trifft man ebenfalls bedeutende Massen von Kalkstein; der 
Kalkstein ist, so wie der der vorhergehenden Partien sehr ungleichartig, heller 
oder dunkler braungrau, häufig krystallinisch, mit Adern und Ausscheidungen von 
krystallinischem Kalkspath durchzogen, ist voll Löcher, die an dem Innenrand mit. 
Kalkspathkrystallen ausgekleidet sind. Einzelne Partien, erscheinen aber auch 
etwas gleichförmiger und dichter, und könnten zur Ansicht verleiten, man habe 
es nicht mit einem Kalkstein der Eocenformation, sondern mit einem letzten vor
geschobenen Puncte der Ernstbrunner Jurakalke zu thun.

In einem Steinbruche am Westabhange des Berges erkennt man, aber nicht 
sehr deutlich, da die einzelnen Bänke innig mit einander verwachsen sind, eine 
Schichtung. Streichen Nordost, Fallen steil 80° nach Nordwest. In einem zweiten 
Steinbruche an der Spitze des Berges sieht man dagegen keine deutliche Struc- 
turrichtung.

Nummuliten wurden bisher im Kalksteine des Holingsteiner Berges nicht ge
funden. Ueberhaupt lieferte er bisher nur aus dem Bruche an der Spitze mehrere 
Stiipke einer kleinen kaum näher zu bestimmenden Bivalve.

W a s c h b e r g .  W eit ausgedehnter als die eben geschilderten ist die 
Partie von Eocengesteinen, die etwas über eine halbe Meile nordöstlich von 
Stockerau und eine Meile südlich von der vorhergehenden auftritt. Sie umfasst 
den Michelsberg und Waschberg und ist schon seit längerer Zeit den Geologen 
bekannt. Die erste Nachricht darüber finden wir bei B o u e  *), der bereits das 
dortige Gestein für tertiären Korallenkalk erklärte. Eine etwas ausführlichere

*) v. L e o n h a r d ’ s und B ron n ’s Jahrbuch i830 , Seite 76.
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Schilderung der Gesteine und ihres Vorkommens lieferte P. P a r t s c h  in einer 
N oie, die der Abhandlung des Herrn Prof. R e u s s  über die fossilen Polyparien 
des Wiener Beckens1)  beigedruckt ist, während gleichzeitig der Letztere in der 
genannten Abhandlung Abbildungen und Beschreibungen der Korallen des Wasch
berges gab. Noch spätere Mittheilungen verdanken wir Herrn Bergrath Johann 
C z j z e k 2)  und Herrn H. P r i n z i n g e r 3).

Das Gestein ist am Waschberge reiner kalkig, am Michelsberge mehr sandig. 
Es ist durch zahlreiche Steinbrüche aufgeschlossen. Die zwei bedeutendsten der
selben befinden sich am südwestlichen Gehänge des Waschberges. Die iJi bis
2 Fuss mächtigen Schichten des Kalksteines wechseln mit vorwaltend Ihonigen 
und mergeligen Zwischenlagen von i/t bis 1 Fuss Mächtigkeit. Sie streichen 
Ost 30° Nord (St. 5 )  und fallen im unteren Steinbruch flach 15°, im oberen 
steiler, 30— 40° nach SO. Der Kalkstein ist vorwaltend braungrau, mitunter auch 
röthlichgrau und dunkelgrau gefärbt, sehr ungleichförmig und unrein, beinahe 
durchgehends krystallinisch, bald von gröberem, bald von feinerem Korn; überall 
porös und luckig, die Wände aller Hohlräume mit Kalkspathkrystallen von der 
Form 2 R. ausgekleidet. Einzelne Schichten zeigen sich beinahe breccienartig, 
die Petrefacten-Fragmente und Stücke feinkörnigeren Kalksteines durch gröber 
krystallinische Masse verbunden.

Im Kalksteine selbst, noch häufiger in den Zwischenlagen finden sich eckige 
Trümmer und Geschiebe von Urgebirgsarten, hauptsächlich Granit und Gneiss, 
dann auch Serpentin, Hornblendegestein, Quarz u. s. w. Die Petrefacten, die 
unten namhaft gemacht werden sollen, fanden sich nach Aussage der Arbeiter 
vorzugsweise in dem tieferen Bruche, im höheren werden sie weit seltener ange
troffen. Das Gestein wird hauptsächlich für Strassen-Schotter gebrochen.

Am höchsten Rücken des Waschberges ragen grosse, mehrere Fuss im 
Durchmesser haltende Granitblöcke hervor, die sich auch an den Gehängen der 
ganzen Umgegend bis nach Ober-Rohrenbach hinab mehr oder weniger häufig 
zerstreut finden. Offenbar sind alle aus den Eocenschichten ausgewittert.

Auch am Michelsberge finden sich mehrere Steinbrüche. In einem der
selben am Siidabhange fallen die Schichten unter etwa 30° nach Nord. Die 
einzelnen Bänke sind kaum 1 Fuss mächtig und bestehen aus Nummulitenkalk, 
der dem des Waschberges ganz ähnlich, nur häufiger abgerundete Sand
körner enthält. Auch hier finden sich in dem Kalksteine eckige Fragmente von 
Gneiss und anderen Urgebirgsarten. Die Lage der Schichten scheint übrigens 
hier keine ganz regelmässige, denn in einem Bruche beobachtete Herr 
Bergrath L i p o i d  ein Streichen nach Nordwest mit dem Fallen von 20 Grad 
in Südwest und in einem anderen höher oben gelegenen grösseren Bruche ein 
Streichen nach Nord 30° in Ost (St. 3 ) und ein Fallen mit 30 Grad in Südost.

Was nun die Versteinerungen betrifft, welche in den geschilderten Gebilden 
bisher aufgefunden wurden, so ist zu bemerken, dass die grosse Mehrzahl der
selben aus den Steinbrüchen am Waschberge stammt. Am Michelsberge wurden 
bisher mit Ausnahme der Nurnmuliten nur unvollständige, nicht näher bestimm
bare Fragmente, Austerschalen u. s. w. aufgefunden. Das folgende Yerzeichniss 
gibt eine Uebersicht der bisher beobachteten Vorkommen. Nähere Bestimmungen 
sind nur bei den wenigsten möglich, da von Fischen nur vereinzelnte Zähne Vor
kommen, die Mollusken aber meist nur als Steinkerne vorliegen.

*) W. H ai d in g  e r ’s naturwissenschaftliche Abhandlungen II, 1, Seite 5.
*) Erläuterungen zur geologischen Karte der Umgebungen Wiens. 
s_) Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt 1852, 4 Heft, Seite 22.

K. k. geologische ReichtanstaU. 9. Jahrgang 1858. 1. I S
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Squnliden-Zähne, glatte sowohl als gekerbte, mehrere Arten.
Nautilus lingulatus v. Buch. Nur in lose auf einander liegenden Kernen 

der einzelnen Kammern, an denen man die zwei Hörner, welche den spitzen 
seitlichen Loben der Scheidewände entsprechen, sehr gut beobachten kann. 
Das eigenthümliche Ansehen dieser Kerne erregte in nicht geringem Grade die 
Aufmerksamkeit der Arbeiter, welche sie auffanden. Sie wussten so wenig eine 
Erklärung dafür, dass sie dieselben endlich kurzweg als Teufelsköpfchen 
bezeichneten.

Cerithium giganteum. Steinkernte von nicht sehr bedeutender Grösse, die 
sich jedoch der charakteristischen zwei Spindelfalten wegen mit ziemlicher 
Sicherheit hierher zählen lassen.

Cypraea. Steinkerne einer sehr aufgeblähten Art; wohl nicht näher zu 
bestimmen.

Helix. Steinkern einer niederen genabelten Art.
Natica. Eine Art mit hohem Gewinde, die allenfalls mit N. longispira 

Leym. *) verglichen werden könnte.
Pleurotomaria concava Desh. Mehrere Exemplare einer am Waschberge, 

wie es scheint eben nicht seltenen Schnecke glaube ich der genannten Art 
zuzählen zu dürfen, die sich nach B e l l a r d i  ~) auch in den Nummulitenschichten 
von Palarea bei Nizza findet. Eines der Exemplare stimmt in seiner Form ganz 
gut mit D e s h a y e s 1 Abbildung5) ;  einige andere haben einen etwas stumpferen 
Windungswinkel und dürften sich hierdurch noch mehr den Exemplaren von 
Nizza anschliessen. Theile der Schale, die an unseren Exemplaren erhalten sind, 
lassen die gekörnten Streifen der Oberfläche gut erkennen. Die Schale ist sehr 
dick, namentlich an der Sutur; sie gleicht die beträchtlichen Unebenheiten des 
Kernes, der demnach eine sehr abweichende Gestalt besitzt, beinahe vollständig 
aus. In der That sind am Kerne die einzelnen Umgänge treppenförmig gegen 
einander abgesetzt, und die Seitenfläche eines jeden Umganges ist concav. Die 
Schale dagegen bildet einen regelmässigen Kegel, an welchem es schwer hält, 
die Sutur nur überhaupt aufzufinden. Die Schale unserer Exemplare ist in krystal- 
linischen Kalkspath verwandelt.

Patella. Der Abdruck eines Bruchstückes einer grossenArt vom Michelsberge.
Nerita. Der Steiukem lässt drei von der Mundöffnung gegen die Spitze 

rasch an Grösse abnehmende Windungen erkennen. Der letzte Theil der letzten 
Windung lässt deutliche feine Längsstreifen erkennen, welche anzeigen, dass 
die Innenseite der Lippe der Schale solche trug.

Corbis austriaca n. sp. Eine kleine Partie der Schale auf einem der Kerne 
mit der so charakteristischen Zeichnung lässt über die Bestimmung des Ge
schlechtes keinen Zw eifel; doch unterscheidet sich die Art von allen schon be
kannten. In Grösse und Beschaffenheit der Schalenzeichnung ganz übereinstim
mend mit Corbis lamellosa Lam., ist sie doch beträchtlich höher gewölbt. Sie ist 
beinahe gleichseitig. Von den Muskeleindrücken gegen den Buckel hin läuft auf 
den Kernen eine schmale vertiefte Furche, welche eine Leiste auf der Innenseite 
der Schale anzeigt. Spuren solcher Leisten finden sich in der That bisweilen an 
der Innenseite der Corbis lamellosa. Von C. pectunculus Lam., die ebenfalls 
höher gewölbt ist als C. lamellosa, unterscheidet sie eine dünnere Schale, so wie 
die feinere und regelmässigere Streifung.

' )  L e y m e r ie , Mem. soe. geol. de France, 2. Serie, I, pl. 16, fig. 3.
a)  Memoires Soc. geol. de France, 2. Serie, IV , 1, pag. 214.
3)  CoquiUes fossiles des Environs de Paris, II, 246 , pl. 32, fig. 1— 3.
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Area Genei Beil.? Zwar nur ein unvollständiges Bruchstück, doch die 
Oberfläche gut übereinstimmend mit der von B e l l a r d i  abgebildeten Art ‘ )> 
namentlich erkennt man deutlich die durch Querstreifung hervorgebrachten Dornen 
der Rippen.

Pema Lamarckii Desh. ? Der genannten A rt2)  jedenfalls sehr nahe stehend, 
doch ist das einzige vorliegende Exemplar zu einer sicheren Bestimmung nicht 
hinreichend wohl erhalten. Es scheint eine weniger verlängerte Schale, dann 
einen längeren, mehr geraden Schlossrand besessen zu haben.

Spondylus radula Lam. Nur eine Deckelklappe, welche übrigens die Ober
flächenzeichnung gut erkennen lässt, liegt vor. Ich nehme um so weniger Anstand 
sie der bezeichneten Art zuzuzählen, als diese schon mehrfach in Nummuliten- 
schichten beobachtet .wurde.

Pentacrinites didactylus d'Orb. Ein leider sehr unvollständig erhaltenes 
Stielfragment. Der unregelmässige fünfeckige Querschnitt ist aber doch genü
gend deutlich zu erkennen.

Astraea rudis Beuss Porites ähnl. Deshayesiana Mich.
„ ähnlich funesta Brongn. Cladocora ?

Madrepora raristella? sp. Defr. Turbinolia?
„ taurinensia sp. Mich. Agaricia. ähnl. apennina Mich.

Meandrina angigyra Beuss. „  infundibuliformis sp.
n reticulata Beuss. Mich.

Porites leiophylla Beuss. Alveolina longa Czjzek.
P e c h g r a b e n .  Die Sandsteine bei Greifenstein, wenn sie auch Nurnmuliten 

enthalten, schliessen sich doch ihrer ganzen Beschaffenheit nach mehr den eocenen 
Wiener Sandsteinen an und sind bei diesen abgehandelt. —  Erst nach längerer 
Unterbrechung wieder stossen wir auf eine kleine Partie eigentlicher Nummuliten- 
schichten im Pechgraben nördlich von Grossraming.

Dieses Vorkommen, von Herrn Bergrath J. C z j z e k  entdeckt und bereits von 
Herrn A. von M o r l o t  erwähnt8) ,  ist um so merkwürdiger, als es das einzige ist, 
welches ausserhalb der W iener Sandsteinzone, wenn auch nicht weit von dieser 
entfernt, schon in den Kalkalpen beobachtet wurde.

Die Stelle befindet sich auf der Ostseite des Pechgrabens, kaum 500 Schritt 
nord-nordöstlich vom Bauernhause Rabenreit, ungefähr eine Stunde nördlich von 
Grossraming. Es zeigt sich hier ein kleiner Hügel bei 10 Klafter lang und 5 bis 
6 Klafter breit, der aus braun gefärbtem Nummulitenkalk besteht. Am Fusse 
des Hügels findet sich ein verlassener, ehemals vom Aerar betriebener Stollen, 
der bei 6 Klafter durch diesen Kalk getrieben wurde und unter demselben .einen 
braungrauen versteinerungsleeren Mergel erreichte. Der Kalkstein zeigt grüne 
Flecken von Grüneisenerde, er streicht nordöstlich (Stunde 4 )  und fällt unter 
45 Grad nach Südost.

Von organischen Resten lieferte er folgende Arten:
Squaliden-Zähne. Nummulites
Serpula spirulaea. Crinoiden-Stielglieder.
Weiter trifft man in der ganzen Umgegend, die sehr genau durchforscht ist, 

keine Spuren von Eocengesteinen. Ein lichter grober Quarzsand mit Körnern von 
Chloritschiefer, Granit u. s. w., der an mehreren Stellen ansteht, gehört, obgleich 
er ein von den gewöhnlichen Sandsteinen der Grestener Schichten abweichendes

*) Mem. Soc. geol. de France, 2 . Serie, IV , I , pag. 2S1, pl. X IX , fig. 13.
*) Coqu. fossiles des Em . de Paris, Tom. I, pl. 4 0 , fig. 7— 8.
3)  Erläuterungen zur geologischen Ucbcrsichtskarte der nordöstlichen Alpen, Seite 95.

1 5 «
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Ansehen darbietet, wohl dieser und nicht der Eocenformation an, und in zwei 
weiter nördlich gelegenen Stollen sieht man diesen Sandstein unmittelbar auf 
Kohle aufliegen.

O b e r w e i s .  Eine kleine Partie von Nummulitengesteinen tritt nördlich 
etwa eine Stunde von Gmunden entfernt bei dem Dörfchen Oberweis zu Tage. 
Die ersten Nachrichten über dieses Vorkommen gibt M o r l o t ' ) ,  denen später 
Z e u s c h n e r 2)  und E h r l i c h 3)  einige weitere Bemerkungen beifügten. Ungefähr 
10 Minuten nördlich vom genannten Orte beim Gütelbauer, dicht an dem Ufer 
auf der rechten Seite der Traun, tritt unter dem Diluvialconglomerate das Gestein, 
ein mergeliger Sandstein, zu Tage. Es ist horizontal geschichtet und stösst nach 
Z e u s c h n e r  gegen Wiener Sandstein, der einen steilen Einfallswinkel nach Süd 
zeigt, ab. Uebrigens wurde nach den Mittheilungen E h r l i c h ’s der anstehende 
Block des Gesteines in neuerer Zeit ganz weggesprengt.

Bei den Aufnahmen im Jahre 1882 beobachtete Herr H. P r i n z i n g e r  eben
falls hierher gehörige Gesteine, und zwar in einer etwas ausgedehnteren Partie 
auch gerade gegenüber am linken Ufer der Traun von der Raidl- (Papier-) Mühle 
bis gegenüber der Kothmühle steht am Ufer Wiener Sandstein an, der nach Süden 
fällt. Etwas weiter im Graben, der von Ohlsdorf herabführt, findet sich aber hinter 
dem Wiener Sandsteine ein weissgelb gefärbter Kalkstein, der viele Quarzkörner 
eingeschlossen enthält und Nummuliten führt. Schichtung war nicht mit Bestimmt
heit zu erkennen, doch schien das Gebilde ebenfalls nach Süden zu fallen.

Neben dem Ausbisse am rechten Ufer fand Herr von M o r l o t  auch in einer 
Lage feiner Pfeifenerde einen Granitblock.

Die Versteinerungen, welche an dieser Stelle gefunden wurden, sind:
Fischzähne. HemiasterverticalisAg. ( Mo r l o t ) .
Cancer hispidiformis. H. v. Mey. 4)  Macropneu&ter pulvinatus Ag.
Serpula spirulaea. ( M o r l o t ) .
Ostrea. EckinolampassubsimilisQA o r l  o t).
Terebratula. Nummuliten.
G e s c h l i e f g r a b e n .  Das sehr auffallende Vorkommen von Nummuliten

schichten am Südrande unserer Wiener Sandsteinzone südöstlich von Gmunden 
war schon L i l l  von L i l i e n b a c h  bekannt. „Besonders überrascht wurde ich“ , 
sagt e r 5) ,  „am Nordfusse des Traunstein senkrecht gelagerte von Ost nach West 
streichende sandstein- und schieferthonartige Schichten mit vielen grünen Körnern, 
Eisenbohnerz, dann vielen organischen Resten, namentlich Nummuliten zu finden“ . 
Später wurde der sogenannte Geschliefgraben, in welchem diese Gebilde auftreten, 
von S i m o n y  und von L i p o i d  wieder untersucht. Eine reiche Sammlung der 
sehr interessanten Petrefacten dieser Localität legte Herr M e y e r h o f e r  in 
Gmunden an. Er begleitete Herrn Custos E h r l i c h  und mich im Sommer 1854 
an die Fundstelle.

Aus den der obersten Kreideformation angehörigen Mergeln, welche Anan- 
chytes ovata, dann andere Echinodermen, die Herr M i c h e l i n  bei seiner letzten 
Anwesenheit in Wien als Micraster gibbus? Pyrina carinata? und Diplopodea 
bestimmte, endlich Inoceramen, die mit jenen des Seewerkalkes übereinstimmen,

Berichte über die Mitlheilungen von Freunden der Naturwissenschaften, Bd. II, S. 225 und 
Erläuterungen zur geologischen Uebersichlskarte der nordöstlichen Alpen, Seite 96 u. 104.

3) Berichte über die Mittheilungen u. s. w. Band 111, Seite 64.
s)  Ueber die nordöstlichen Alpen, Seite 21 und geognostische Wanderungen in den nordöst

lichen Alpen, Seite 67.
4)  Abgebildet in E h r lic h ’s „nordöstlichen Alpen“ , Seite 25.
5)  v. L e o n h a r d s  Zeitschrift für Mineralogie 1829, 1, Seite 149.
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enthalten und rings von ihnen umgeben, ragt im oberen Theile des Geschlief- 
grabens nord-nordwestlich von der Spitze des Traunstein ein ganz kleiner Felsen 
hervor, der aus Nummulitengesteinen besteht. Er ist geschichtet, die Schichten 
streichen von Osten nach Westen und fallen unter etwa 70 Grad nach Süden. 
Lagen von 1 —  2 Fuss Nummulitenkalk wechseln mit etwas mächtigeren Bänken 
von dunklem etwas schiefrigem, feinkörnigem sehr lokerem Sandstein, der viel grüne 
chloritische Körner enthält und in dem einzelne Petrefacten stecken. Der Kalk
stein ist sehr unrein, etwas sandig, ebenfalls mit grünen Puncten, an einigen 
Stellen voll Nummuliten. An der Südseite des Felsen, der im Ganzen nur etwa 
6 Klafter hoch und an der Basis eben so breit ist, finden sich noch mehr Fossilien, 
namentlich im Sandstein, der hier auch viele Bohnerze enthält. Einzelne Schichten 
sind ganz loker, und theilweise verdrückt, die festeren Schichten in Folge dessen 
vielfach verworfen.

Weiter aufwärts und abwärts im Graben lassen sich diese Schichten nicht 
weiter verfolgen, da in Folge der grossartigsten Erdabrutschungen keine festen 
Schichten zu sehen sind; weiter hinab findet man zahlreiche Blöcke von Nummu- 
litenkalkstein, weiter aufwärts aber traf ich einen Block von Urgebirgsconglomerat, 
ähnlich jenen des Böigen, in dem sich, verbunden durch ein sandiges Cement, 
Bruchstücke von Granit mit rothem Feldspath, Glimmerschiefer, Quarz, dann aber 
auch graue Kalksteine mit flachmuschligem Bruch vorfinden.

Von Versteinerungen aus dem Geschliefgraben wurden mir die folgenden 
Arten bekannt:

Myliobates toliapicus Ag. Nautilus Hngulatus Buch.
Ranina Aldrovandi. Nautilus, sp. ?
Cancer.

dann viele grosse Nummuliten und Echinodermen, darunter n achH errnM ichelin 's  
Bestimmung:

Linthia irregularis. Eupatagus.
Linthia sp. ? Prenaster alpinus Mer.
Mat t s e e .  ln ausgedehnteren Partien treten Eocengesteine von verschiede

ner petrographischer Beschaffenheit am westlichen Ende unseres Gebietes, nörd
lich von Salzburg gegen den Nordrand der Wiener Sandsteinzone zu, aber ihr 
noch angehörig, auf. Sie bilden von ßoitsham, über Mattsee, Seehain bis über 
St. Pangraz bei Laufen hinaus einen mehrfach unterbrochenen Zug, der von Ost- 
Nordost nach West-Südwest gerichtet ist.

Die ausführlichsten gedruckten Nachrichten über diese schon seit langer 
Zeit bekannten Vorkommen lieferte in neuerer Zeit Herr K. E h r l i c h 1) .  Bei 
unserer Aufnahme hat dieselben Herr M. V. L i p o l  d näher untersucht2) .

Im nordöstlichsten Theile des ganzen Zuges zu Roitsham ist das Gestein, in 
mehreren Steinbrüchen aufgeschlossen, ein röthlich-braun gefärbter Sandstein, 
der von Ost nach W est streicht und in einem Bruche ganz senkrecht steht, in 
einem ändern gegen Süd, in einem dritten gegen Nord einfällt. Weiter westlich 
bei Saubach, Mattsee u. s. w. ist aber das Einfallen regelmässig gegen Süd gerichtet.

Die Nummulitensandsteine bilden einen vom Wiener Sandstein des Tann
berges durch eine Mulde getrennten Höhenzug, der gegen Norden gegen den 
Trummer-See, wo er die Schichtenköpfe darbietet, steiler abfällt. Die Mulde 
zwischen beiden scheint von den in der ganzen Gegend sehr verbreiteten

i )  Berichte über die Mittheilungen von Freunden der Naturwissenschaften, IV. Bd., Seite 347,
V. Band, Seite 80 und „über die nordöstlichen Alpen“ , Seite 20. 

aj  Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt 185i, 3. Heft, Seite 118.
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Figur 3.
Sch alh t'iiD . Tannbcrj.

1. Conglomerat. 2 .  Nommulilen-SaDdatein. 3 . Wiener Sandstein.

jüngeren Conglo-
meraten ausgefüllt Nied.-Trummeraee. Sauliach 

zu sein. Das bei- NW. 
gefügte Profil ist 
L i p o 1 d's Tage
buch entnommen.

Etwas weiter 
westlich von Sau
bach gegen Rumoos 
zu befinden sich
Nummulitenkalksteine, licht bis dunkelgrau gefärbt, oft gebändert, schiefrig und 
mitunter von dunklem chloritischen Thon durchzogen. Das Gestein ist deutlich 
geschichtet, die Bänke y a bis 1 Fus9 mächtig, zwischen ihnen dieselben dunklen 
Thone. Sie streichen von Ost gegen West und fallen unter 40— 50° nach Süd. 
An nassen Stellen setzen sich auf den Kalksteinen tropfsteinartige Gebilde von 
sehr schön weisser Farbe ab. Der Lage der Schichten nach ruht hier der Num- 
mulitenkalk auf den Sandsteinen von Roithsam; doch zeigt sich in den Brüchen 
auch auf dem Kalkstein wieder röthlich-gelber Nummulitensandstein, und zu oberst 
mehrere Fuss mächtig gelber nur locker zusammengebackener Kiessand.

Bei Mattsee selbst bildet das Land eine nach Norden vorspringende Halbinsel 
zwischen dem Ober- und Nieder-Trummer-See. Der Schlossberg und Wartstein 
stehen als Fortsetzung des Zuges der Eocengesteine auf der südlichen Hälfte die
ser Halbinsel, während der Nordfuss derselben schon aus einem älteren Gesteine 
bestehen mag. Mindestens deutet auf ein solches das Vorkommen von Belemniten, 
welche am seichten Ufer des See’s im Sande gefunden w erden1).

Das nebenstehende pjgUr ^
Profil vom Wartstein, 
welches im Allgemeinen 
gut mit dem, welches 
E h r l i c h  veröffent
lichte , übereinstimmt, 
ist dem Tagebuche 
L i p o 1 d's entnommen.
Der oberste Theil des 
Berges his über den 
Rücken desselben (1 )  
besteht aus bräunlich- 
rothem festen Nummu- 
litensandstein; ( 2 )  in 
einem Steinbruch auf
geschlossen, schiefriger geschichteter Kalkstein unter 60 bis 70° nach Süd ein
fallend, er ist graulich-weiss, enthält viele Körner grüner Eisenerde und zahl
reiche Fossilien, nur seine unteren Schichten sind reiner und zum Brennen 
geeignet; (3 )  eine auf 3 bis 4 Klafter Mächtigkeit entblösste Lage von Sand, 
welcher zu unterst mehr licht, höher gelb und endlich unter der Tagdecke roth 
wird. Er enthält mitunter sehr grosse Geschiebe von Nummulitenkalkstein und 
von Nummulitensandstein eingeschlossen; ( 4 )  blauer Thon; (5 )  sandiger Mergel 
mit Petrefacten, dunkelblaugrau gefärbt. Diese unteren Schichten 4 und 5 waren 
in einer Kellergrabung entblösst.

Wartatein.

<) L i p o i d :  Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt 1881, 3. Heft, Seite 118.



Der Kalkstein lässt sich bis zum westlichen Ende des Berges verfolgen, wo 
man die Auflagerung des Sandsteines auf denselben deutlich sieht. Der Sandstein 
ist hier w eich, die Körner beinahe lose, gelb gefärbt, sehr rein, petrefac- 
tenleer.

Ein Steinbruch an der Südwestseite des Wartsteines entblösst verschiedene 
Arten von Sandstein, der deutlich von Ost nach W est streicht und unter etwa 
60 Grad nach Süd verflacht. Er ist theils lichtgelb bis grau, fest, und enthält dann 
grüne Putzen mit Nummuliten, theils röthlich und sehr reich an Bohnerz und 
Nummuliten, theils dunkelbraungrau, beinahe nur aus Bohnerz bestehend. Auf 
Klüften ist weisser krystallinischer Kalkspath, auf anderen in dünnen Schnürchen 
Roth- und Brauneisenstein ausgeschieden. In diesem Steinbruch sind die Petre- 
facten, besonders Echinodermen am häufigsten,

Auch am östlichen Abhange des Wartberges endlich sind die Sandsteine in 
einem Steinbruche entblösst. Die Decke bildet hier ein sehr zerklüfteter, schiefe- 
riger, gelber, petrefactenreicher Sandstein, darunter folgt mehr massiger, rother 
und gelber Sandstein mit Bohnerzen und Schnürchen von Rotheisenstein; sie 
enthält einzelne Putzen von grün gefärbtem Sandstein.

An dem östlich vom Wartstein gelegenen Schlossberg, der sich zu einer 
absoluten Höhe von 1734 Fuss (1 3 4  Puss über den Spiegel des See’ s ) erhebt, 
kommen alle oben geschilderten Sandsteinvarietäten wieder zum Vorschein. Auch 
hier sind die oberen, weiter gegen Süd liegenden Schichten reicher an Petrefacten 
als die tieferen, welche fester und mehr grau gefärbt erscheinen. Schichtung ist 
an diesem Berge nicht mit Deutlichkeit zu erkennen.

Gegenüber von Mattsee auf der westlichen Seite des Trummer-See’s, nörd
lich von Seehain, findet sich abermals eine Partie von Eocengesteinen. Die 
Schichtungsverhältnisse sind hier etwas unklar. In einem kleinen Bruche neben 
dem Bauernhause Eisenharting beobachtete L i p o i d  körnigen Nummulitenkalk- 
stein, der in Schichten von 2 Fuss Mächtigkeit nach Nordost (St. 4 )  streicht und 
unter 45° nach Südost einfallt. Oben in den Bruche gewahrt man Mergel mit 
Bruchstücken des Nummulitenkalkes. Der Kalkstein selbst scheint sich in der Höhe 
umzubiegen und in einer zweiten viel bedeutenderen, nördlich von der ersten 
gelegenen Entblössung findet sich liclitgrauer, verhärteter, kurzklüftiger Kalk
mergel, der ebenfalls Kalkknollen einschliesst und in schönen 3 Zoll bis 2 Fuss 
mächtigen Schichten nach Nord 30° in pj~ur 5
Ost (Stunde 3 ) streicht und 45° nach 
Nordwest einfällt. Er dürfte demnach auf 
dem Kalkstein liegen, ungefähr wie im 
beifolgenden Profil.

Der Mergel wird zum Behufe der 
Düngung der Felder gegraben.

Ein weiteres, jedoch sehr beschränk
tes Vorkommen von Nummulitensandsteinen

.  .  . i  n . .  » n .. j  x  o i . *  1 . K alk ste in . 2 . M e rg e l m it K a lk kn ollen .zeigt sich Sud-Sudwest von Seeham im
Teufelsgraben mitten im Gebiete des Wiener Sandsteines mit einem Fallen der 
Schichten nach Süd. Nach L i p o i d 1)  wären die Nummulitenschichten hier dem 
Wiener Sandsteine von unten keilförmig eingesclioben.

W eit bedeutender dagegen wieder ist die letzte in unser Gebiet fallende 
Partie, die von St. Pangraz, östlich von Laufen. Die Begränzung des hier auftre- 
tendenNummulitensandsteines ist nur gegen Norden hin einigermassen verlässlich;

Ueber die Eocengebildc im Erzherzogthuine Oesterreich und in Salzburg. 1 1 9

' )  Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt 1851, 3. Heft, Seite 118.
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gegen Süden ist alles so bedeckt, dass die Gräuze willkürlich gezogen 
werden musste.

Die Kirche St. Pangraz selbst und das Schulhaus, die einstige Ritterburg 
der Herren vom Haunsberge, steht auf Felsen von Nummulitensandstein, der in 
senkrechten von Ost nach W est streichenden Schichten ansteht und gegen die 
Ebene westlich schroffe Wände bildet. Er ist gelb bis braun gefärbt und enthält 
zahlreiche Nummuliten und andere Petrefacten. Unter dem Sandstein zeigt sich 
nach Ehr l i ches  Beobachtung1)  in einer mehrere hundert Schritte langen Wand 
Nummulitenkalk. Thoneisenstein findet sich mitunter in grösseren Körnern und 
häufiger, so dass er in früherer Zeit zu einigen bergmännischen Untersuchungs
bauten Veranlassung gab.

Ausser dem braunen Sandstein trifft man auch gelblichen bis weissen, 
lockerer zusammengebackenen feinkörnigen Quarzsand, der für die Glashütten in 
Ober-Alm gebrochen wird; er liegt, wie man besonders auch in einem Steinbruche 
im Mayerhansergraben sehen kann, auf dem gewöhnlichen Nummulitensandstein.

Gegen Osten von St. Pangraz zu über Hoff, gegen das Bauerngut Wimmer 
zu, findet man an den Wänden hin hauptsächlich nur den compacten Quarzsand. 
Erst dort tritt wieder der gewöhnliche Nummulitensandstein auf, senkrechte, 
50 bis 100 Fuss hohe Wände bildend.

Hinter dem Wimmer bilden zwei Felswände eine schöne Spalte, von wel
cher sich eine Höhle, das sogenannte Frauenloch, ziemlich tief in den Berg hinein 
zieht. Auch hier streichen die Schichten von Ost nach West und stehen bei
nahe saiger, nur ganz wenig gegen Norden geneigt.

Aus den vorhergehenden Details scheint hervorzugehen, dass die Kalk
steine, Mergel und die weitaus vorherrschenden Sandsteine der Nummuliten- 
formation in der Umgegend von Mattsee und St. Pangraz nicht bestimmt auf
einander folgende Etagen bilden, sondern alle zusammen einen Schichtencomplex 
ausmachen, in welchem die benannten Gesteine bald höhere, bald tiefere Stellen 
einnehmen. W ollte man eine Reihenfolge dennoch gelten lassen, so müsste man 
die lockeren Quarzsande von St. Pangraz als das oberste Glied, die gelben und 
braunen Nummulitensandsteine als das nächst tiefere, und die Mergel als das 
tiefste betrachten, während die Kalksteine den unteren Theilen der Sandsteine so 
wie den Mergeln eingelagert sein möchten.

Das folgende Verzeichniss enthält die bisher bestimmten Petrefacten dieser 
Gegend:

Carcharias heterodon Ag. Nach H e c k e l ’s Bestimmung angeführt von Herrn 
E h r l i  ch.

Ausserdem viele bisher nicht näher bestimmte Squaliden-Zähne.
Nautilus lingulatus v. Buch ( E h r l i c h ) .
Nautilus zigzag Sow. (d 'A  r c h i a c ).
Conus. Der Steinkern eines Exemplares mit sehr flacher, beinahe ebener 

Spitze und auch kurzem Kegel, der Form nach unter den aus den Nummuliten- 
schichten bekannten Conen am ehesten zu vergleichen mit Conus diversiformis 
Desh. oder mit einigen der von J. D e  C. S o w e r b y 2)  beschriebenen Arten von 
Sumrow in Cutch.

Cassidaria carinata Lam. Die Steinkerne stimmen namentlich mit der von 
D e s h a y e s 3)  gegebenen Abbildung gut überein. Dass auch die von M ü n s t e r

■) Nordöstlicbe Alpen, Seite 22.
2)  Transact. Land. geol. Soe. 2. Serie, Vol. V, pl. 2 6 ,fig . 3 0 — SS.
s)  CoquiUes fossiles des Environs de Paris, Tom. II, pl. 8 3 , fig. i2 .
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unter dem Namen C. subcarinata und C. bicarinata, so wie eine andere, die er 
unter dem Namen C. tricarinata Ju versenden pflegte, hierher gehören, ist min
destens sehr wahrscheinlich.

Mitra, am nächsten verwandt der M. plicatella Lam., aber mit längerem 
Gewinde.

Pleurotomaria Deshayesii Bellardi. Das viel niederere Gewinde und fei- . 
nere Oberflächenzeichnung unterscheiden unsere Exemplare, so wie jene die 
B e l l a r d i 1)  beschreibt, von Pl. concava Desh.

Rostellaria colimbaria Lam. Diese Art wurde zwar bisher in den Nuramu- 
litenschichten nicht aufgefunden, doch lässt das vorliegende Exemplar, an dem 
der Flügel abgebrochen, aber einTheil der Schale, an dem man die Stelle erkennt, 
an welcher derselbe angeheftet war, kaum einen Zweifel über die Richtigkeit der 
Bestimmung.

Paludina.
Cypraea.
Anatina rugosa Bellardi. In Gestalt und Grösse der bezeichneten Art sehr 

nahestehend; doch zeigt die Art der Faltung einige leichte Verschiedenheiten, 
namentlich halten die Falten bis zum Rande der Schale in gleicher Stärke an, 
während nach B e l l a r d i ’s Abbildung3)  bei den Exemplaren aus der Umgegend 
von Nizza die Falten ia der Gegend der Buckeln stärker hervortreten als am Rande.

Clavagella coronata.Desh. Ein einziges Exemplar, in den wichtigen Cha
rakteren gut stimmend. Die Form der Schale, die man an den Steinkernen gut 
erkennt, ist unregelmässiger als bei D e s h a y e s  Abbildung3).

Tcredo Tournali Leym. Die Röhren finden sich in einzelnen Blöcken des 
Nummulitensandsteines in grösser Anzahl gesellig beisammen.

Cardium n. sp. Durch die schmale langgestreckte Schale einigermassen 
ähnlich dem C. ambiguum Sow., doch weniger ungleichseitig als dieses.

Cardium Orbignyanum d’Archiac. Die Exemplare sind etwas weniges klei
ner, stimmen aber sonst in jeder Beziehung mit der bezeichneten Art; an 
einigen bemerkt man unter der Loupe Spuren einer sehr feinen Radialstreifung.

Chama calcarata Lam. Die feine Punctirung beider Schalen, die sich auf 
dem Kerne sehr deutlich bemerkbar macht, lässt die Bestimmung als ziemlich 
sicher erscheinen.

Pecten subtripartitus d’Archiac.
Ostrea vesicularis Lam. ( d ’A r c h i a c ) .
Serpula spirulaea Lam. Ein einziges Exemplar dieser in den Nummu- 

litenschichten oft so häufigen Art befindet sich in dem Museum der k. k. geolog. 
Reichsanstalt.

Conoclypus conoideus sp. Lesk. ( E h r l i c h ,  d’A r c h i a c  u. s. w .). Eine der 
zahlreichsten Arten in Mattsee, woselbst sie sich in Exemplaren bis über 6 Zoll 
Durchmesser findet. Lange bevor die Aufmerksamkeit der Bewohner des Ortes 
auf die Petrefacten.der Umgegend von dem reisenden Geologen gerichtet wor
den war, waren ihnen die zahlreichen Exemplare dieser Art aufgefallen und im 
Hause fand man einzelne Stücke auf den Fensterstöcken aufbewahrt.

Conoclypus costellatm Ag. (d’ A r c h i a c ) .
Macropneusterpulvitiatus Ag. ( d ’A r c h i a c ) .
Echinolampas ellipsoidalis Arch. (d ’A r c h i a c ).

*) Mem. Soc. geol. de France, 2 , Serie, IV, pag. 214, pl. 13, fig. 16— 18.
3)  Mem. Soc. geol. de France, 2. Serie, IV , pag. 2 33 , pl. 16, fig. 13.
3)  Mem. Soc. geol. 2 . Serie, II, pl. 7 , fig. 13.
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Nummulina laevigata Lam. (d ’A r c h i a c ).
Nummulina scabra Lam. ( d ’A r c h i a c ) .
Orbüoliics submedia Arch. ( d ’A r c h i a c ) .

2. E o c e n e r  W i e n e r  S a n d s t e i n .

Im Klobauker W alde nördlich von Pollehraditz, am Naddanowberge, ferner 
südöstlich von Auspitz von der Neumühle am Strassberge bis gegen Klein-Stei- 
rowitz hin traf F o e t t e r l e  ‘ )  blaugraue, glimmerreiche Sandsteine, die durch 
Verwitterung bräunlich und gelblich werden. Sie enthalten nicht selten Mergel 
und Mergelschiefer; die Schichten fallen nach Süd-Südwest.

R o h r w a  ld u nd Na g l e r n .  Ziemlich parallel dem Zuge der Nummuliten- 
Kalk- und Sandsteine des W aschberges, Michelsberge u. s. w. läuft der Zug 
der Sandsteine des Rohrwaldes, der vom Schliefberge bei Leobendorf, westlich 
von Korneuburg bis in die Umgebung von Karnabrunn eine zusammenhängende 
Masse bildet, aber auch in den, durch überlagernde Tertiärgcbilde abgetrennten 
Partien bei Naglern südlich von Simonsfeld angezeigt ist.

Zwar wurden in diesem Sandsteine, der auf allen bisherigen Karten als 
W iener Sandstein bezeichnet ist, bisher noch keine Versteinerungen aufgefun
den, doch kann es wohl keinem Zweifel unterliegen, dass er eine directe Fort
setzung der sicher eocenen Sandsteine in der Umgebung von Kritzendorf, 
Höflein und Greifenstein am rechten Donauufer bildet.

Am besten aufgeschlossen ist dieser Sandstein an seinem südlichsten Ende 
am Schliefberge südwestlich von Leobendorf. Ein bedeutender Steinbruch ist 
hier auf dem Südabhange auf der halben Höhe des Berges eröffnet. Die Schich
ten streichen Nordost (St. 3 — 4 )  und fallen unter etwa 40° gegen Südost. 
In den höheren Theilen ist das Gestein beinahe massig, in den tieferen jedoch 
sehr dentlich in Schichten von ungefähr 1 Klafter Mächtigkeit getrennt.

Der Sandstein ist ziemlich fest, feinkörnig, gelbgrau, meist aus Quarz
körnern bestehend ; in einigen Stücken erkennt man Theilungsflächen von Feld- 
spath. Glimmer ist ziemlich sparsam eingestreut. In der Mitte der mächtigen 
Bänke findet man öfter sphäroidische Massen, die fester und in ihrem Centrum 
blaugrau gefärbt, also noch unangegriffen von der Verwitterung sich darstellen.

Zwischen zweien der mächtigen Sandsteinbänke zeigt sich eine etwa zwei 
Fuss mächtige Schichte von abweichender Beschaffenheit. Dieselbe besteht aus 
einem grobkörnigeren, mehr mürben dunkler bräunlich gefärbten Sandstein, der 
unzählige, meist eckige Mergelschiefer-Fragmente eingeschlossen enthält. Sie 
wechseln im Durchmesser von wenigen Linien bis zu einem Fuss und darüber, 
und gleichen ganz den Fucoidenmergeln, welche so häufig den Schichten des 
älteren Wiener Sandsteines eingelagert sind. Wenn sie, was häufig der Fall ist, 
ausgewittert sind, so erscheint das ganze Gestein porös.

Von Fucoiden konnte in diesem Bruche nichts aufgefunden werden. Auch 
die Arbeiter versicherten, nie dergleichen anzutreffen.

W eiter nördlich gegen den Rohrwald zu sieht man nur selten den Sandstein 
entblösst. Auf dem kahlen Hügel, der die Ruine des Schlosses Kreuzenstein trägt, 
sieht er hin und wieder hervor, fällt aber nach C z j z e k ' s  Beobachtungen2)  nach 
Nordost. Ein Stück des dortigen Sandsteines zeigt ein Band von Eisenoxyd von 
etwa t/g Zoll Dicke. Der Sandstein einerseits dieses Bandes ist hellweiss, auf der 
anderen Seite gelblich.

1)  Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt 1883, IV, Seite S2.
2)  Geologische Karte der Umgebung Wiens.



Bei der Kreuzstättner Schäferei zeigt sich wieder eia Fallen der Schichten 
nach Süd-Südost.

Am Kirchbergel nordwestlich von Karnabrunn findet sich ein weiterer grösser 
Steinbruch, in dem nach L i p o 1 d’s Beobachtung die 2 bis 3 Fuss mächtigen Schich
ten von Nord nach Süd streichen und unter etwa 70° nach Ost einfallen. Der 
Sandstein ist meist ziemlich mürbe und verwittert, braun und grau gefärbt, ent
hält viele Glimmerblättchen, thonige Einschlüsse und Spuren von verkohlten 
Vegetabilien. Er ist stark zerklüftet und bricht daher in grossen unförmlichen 
Blöcken. W eder Fucoiden noch andere Fossilien konnten hier aufgefunden werden.

Von den drei isolirten Sandsteinpartien östlich, westlich und südlich von 
Naglern ist die südliche und östliche ebenfalls durch Steinbrüche besser aufge
schlossen, die L i p o i d  untersuchte. In der südlichen findet sich der Bruch am 
Nordabhange des Hügels, der aus dem Sandstein besteht; die 1 ‘ / a bis 4 Fuss mäch
tigen Schichten streichen von Nordost nach Südwest und fallen steil 65° nach 
Südost. Der Sandstein, meist feinkörnig, gelbgrau gefärbt, nicht fest, besteht aus 
reinen durchsichtigen Quarzkörnern mit kalkigem Bindemittel und vielen Glim
merschüppchen. Die Zwischenlagen, welche die Sandsteinbänke trennen, bestehen 
auis thonigen Mergeln, und über dem Sandstein findet sich ein Complex von 
Mergeln, die sehr verschieden gefärbt (weiss, grau, blau, gelb, braun), kurz- 
klüftig und bröcklig sind und in 2 bis 3 Zoll mächtigen Lagen anstehen. Auch 
in dem Steinbrüche in der östlichen Partie wird der Sandstein von einem 
bröckligen schwarzgrauen Mergel überlagert, der nach unten zu Sandsteine 
eingelagert enthält und in der Tiefe von 3 Klaftern diesem ganz Platz macht. 
Der Sandstein ist ungeschichtet, feinkörnig, enthält Glimmerblättchen und 
verkohlte Pflanzenreste im Innern, er bricht in unförmlichen Stücken, die zu 
Platten gespalten und als Bausteine verwendet werden.

G r e i f e n s t e i n .  Die nördlichste Partie der auf den bisherigen Karten als 
»W iener Sandstein“  bezeichneten Gebilde am Durchbruch der Donau nordwest
lich von W ien unterscheidet sich durch petrographische Beschaffenheit, dann durch 
Fehlen der Mergelkalke so auffallend von dem weiter südlich gelegenen eigent
lichen W iener Sandstein, dass Herr Bergrath J. C z j z e k  bei seiner Aufnahme 
eine, wenn auch nicht sehr sicher zu bestimmende Gränze zwischen beiden 
durchführte, und, gestützt auf das Vorkommen eines nach Herrn Prof. R e u s s ’ 
Untersuchungen den Orbituliten zunächst verwandten fossilen Körpers, den er in 
dem Steinbruche östlich von Höflein auffand, die nördliche Partie als Eocen-Sand- 
stein bezeichnete.

Bei späteren Nachsuchungen gelang es uns in den Steinbrüchen bei Höflein 
sowohl als in jenen bei Greifenstein zwar seltene aber sehr wohlerhaltene und 
vollkommen sicher zu erkennende Nummuliten aufzufinden und so das Alter der 
angedeuteten Sandsteine ausser Zweifel zu stellen.

Die Gränze gegen den älteren W iener Sandstein bleibt, theils mangelnder 
Entblössungen wegen, mehr noch wegen des ungemein seltenen Vorkommens der 
Nummuliten und wegen der gleichförmigen Schichtung, welche die eocenen, so 
wie die älteren W iener Sandsteine besitzen, zwar immer noch sehr unsicher, 
doch dürfte sich die Annahme, dass dieselbe von Kritzendorf an der Donau, 
nördlich an Gugging vorüber bis gegen Hintersdorf und St. Andrä laufe, nicht 
viel von der Wahrheit entfernen.

In seiner äusseren Physiognomie unterscheidet sich das durch die bezeich
nete Gränze abgetrennte Stückchen des W iener Waldes in Nichts von den 
übrigen Theilen der W iener Sandsteinzone. Das Fallen der Schichten ist durch- 
gehends in Süd, meist etwas in Ost gerichtet. Die Gebirgsmassen bestehen aus

Ueber die Eoeengebilde im Erzhcrzogthume Oesterreich und in Salzburg. 1 2 3

16*



124 Frans Ritter v. Hauer.

Sandsteinen, die mit thonigen oder mergeligen Zwischenlagen alterniren. Die 
Sandsteine sind jedoch meist heller gefärbt, mürber als die dem Neocomien zuge
hörigen Sandsteine. Sie bilden oft mächtige Schichten, ja viele Klafter mächtige, 
ungeschichtete Massen, die wieder mit dünnen geschichteten Partien wechsel
lagern. Die Thon- und Mergelzwischenlagen, welche gewissermassen die Fucoi- 
denschiefer der eigentlichen Wiener Sandsteinzone vertreten, sind weicher, 
weniger deutlich schiefrig als diese und enthalten weit seltener Fucoiden.

Am besten aufgeschlossen ist die ganze Partie in den Steinbrüchen, 
deren eine grosse Zahl am Ufer der Donau zwischen Kritzendorf und Greifen
stein eröffnet sind.

Den ersten derselben trifft man an dem Treppelwege an der Donau zwi
schen Ober- und Unter-Kritzendorf. Die Fahrstrasse von Klosterneuburg nach 
Greifenstein führt über Löss, der dem Sandstein auf gelagert ist. Die hie» 
entblösste Schichtenmasse besteht aus zwei ziemlich scharf von einander getrenn
ten Partien. Zuerst liegen in zahlreichen über einander lagernden Bänken, die 
1 bis 2 Fuss mächtig sind, glimmerreiche theils mehr thonige, theils mehr sandige 
Schiefer, meist weich, auf den Schichtflächen Glimmer in grösser Menge ent
haltend. Sie sind nicht so bläulich wie die Fucoidenschiefer und alterniren mit 
Sandsteinbänken, die ungefähr eben so mächtig sind wie sie selbst. Häufig ent
halten diese Mergel sphärosideritartige Concretionen, die von aussen nach innen 
durch Eisenoxydhydrat braun gefärbt sind. In schmalen Klüften trifft man Gyps.

Häufig enthalten sie auch Kohlenspuren und undeutliche Pflanzenstengel, die 
aber nicht den Fucoiden ähnlich sehen.

Unter dieser Masse folgen 2 bis 3 Klafter mächtige Bänke eines hellbraun- 
grauen, ziemlich grobkörnigen Sandsteines, der mürbe, rauh anzufühlen und 
fleckenweise von Eisenoxydhydrat braun gefärbt ist. An diesen Stellen ist das 
Gestein fester und härter als an den übrigen. W eiter in die Tiefe hinab in der 
Sohle des Bruches wird der Sandstein mehr blaugrau und gleicht dann viel mehr 
den gewöhnlichen W iener Sandsteinen. Diese Sandsteinbänke sind durch dünne 
Mergelzwischenlagen getrennt. In einer derselben, die ziemlich hellgrau gefärbt 
war, zeigten sich zahlreiche Fucoiden, dem Ch. intricatus mindestens sehr ähnlich.

Die Schichten fallen unter etwa 43° nach Süd-Südost.
W enige Schritte weiter folgt ein zweiter Steinbruch, in dem man genau die 

gleichen Verhältnisse beobachten kann. Auch hier findet sich im Hangenden eine 
Partie dünngeschichteter Mergel und Sandsteine, im Liegenden eine Partie Sand
steine in mächtigen Bänken. Da die Stellung der Schichten in beiden Brüchen 
die gleiche ist, so ist cs klar, dass die dünngeschichteten Mergel- und Sandsteinlagen 
mit den mächtigeren Sandstein-Partien wechsellagern. Häufig fanden wir im 
Sandstein dieses Bruches Mergelkugeln eingeschlossen. Auf den Schichtflächen 
zeigen sich öfter sehr zahlreich Kohlenspuren und etwas grössere, leider aber 
ganz unbestimmbare Pflanzenfragmentc.

Der Steinbruch des Herrn K. M a u r e r ,  in welchem Herr Bergrath Johann 
C z j z e k  Orbituliten und Spuren anderer organischer Reste auffand, liegt etwa 
eine Viertelstunde vor Höflein. Die organischen Reste fanden sich in einer grob
körnigen Varietät des Sandsteines. Die bis erbsengrossen Körner bestehen zumeist 
aus Quarz von verschiedenen Farbeij und verschiedenen Graden der Durchsich
tigkeit, ausserdem aus krystallinischen Schiefern, Glimmerschiefer u. s. w. Nebst 
den Orbituliten (? )  fanden wir bei einem späterenBesuche in diesemBruche Bruch
stücke einer kleinen Austernschale, alles völlig unbestimmbar.

Noch verschiedene andere Sandstein-Varietäten lassen sich in diesem und 
in den benachbarten Brüchen unterscheiden. Einige sind sehr fein- und



gleichkörnig, sie werden zu Werksteinen verarbeitet; andere sind sehr glimmer
reich, der Glimmer besonders auf den Schichtungsflächen in grösser Menge aus
geschieden. Bei noch anderen stecken in einer feinkörnigen Grundmasse einzelne 
gröbere Körner.

Auch in diesem Bruche noch fanden wir in einer Schieferzwischenlage 
zahlreiche Fucoiden mit dünnem Laubwerke, wohl dem Ch. intricatus an
gehörig.

Die Nummuliten fanden wir in einem grossen unmittelbar vor Höflein gele
genen Bruche. In demselben stehen ungemein mächtige Massen eines hell weiss
grauen, bald gröberen, bald feineren Sandsteines an, der hin und wieder Ge
schiebe von Schiefer eingeschlossen enthält, oft aber auch, wohl in Folge des 
Auswitterns dieser Schiefereinschlüsse, voll von grösseren und kleineren Höhlun
gen erscheint. Auf einer Schichtfläche fanden wir W ürfel von Brauneisenstein 
pseudomorph nach Eisenkies. Die sehr seltenen Zwischenlagen im Sandstein 
bestehen aus grauem sehr thonigein Schiefer, in dem wir keine Fucoiden fanden. 
Eine andere Zwischenlage bestand aus sehr schiefrigem Sandstein mit zahlrei
chen Glimmerblättchen auf den Schieferungsflächen. Die Schichten fallen unter 
etwa 30° nach Süd-Südost.

Die Nummuliten, zeigen sich nur vereinzelt, nie massenweise angehäuft, 
wie diess doch sonst so häufig bei diesen Körpern vorzukommen pflegt. Sie 
bestehen ganz aus weisser mürber Kalksubstanz und zerfallen leicht an der Luft.

Den W echsel zwischen mächtigen Partien ungeschichteten Sandsteines und 
anderen Partien, die aus dünnen Schichten von Mergel und Sandstein bestehen, 
sieht man am deutlichsten in den grossen Brüchen zwischen Höflein und 
Greifenstein.

In dem ersten derselben, der ungefähr 50 Fuss über dem Spiegel der 
Donau angelegt ist, befindet sich im Hangenden eine mächtige Masse licht gefärbten 
mürben grobkörnigen Sandsteines, darunter bis zur Sohle des Bruches in einer 
Gesammtmächtigkeit von etwa 20 Klaftern dünn geschichteter, weicher ziem
lich feinkörniger Sandstein, wechselnd mit grauem sehr thonigein Schiefer. Der 
Sandstein dieser Schichten ist parallel der Schichtung gestreift, abwechselnd 
weissgrau und wieder mehr gelblich gefärbt; der Schiefer, oft auch sandig, um- 
schliest wulstfdrmige Körper, die selbst wieder aus Sandstein bestehen. Er ent
hält viel Glimmer und undeutliche Fucoiden, die aber verschieden von denen 
des eigentlichen Wiener Sandsteines sind.

In einem zweiten etwas tiefer liegenden Bruch tritt unter der dünn geschich
teten Partie eine zweite Masse von sehr dick geschichtetem lichtgrauem Sandstein 
hervor, der auf etwa 10 Klafter Mächtigkeit aufgeschlossen ist.

In dem letzten zunächst bei Greifenstein gelegenen Bruche endlich sind 
alle drei Partien Aber einander aufgeschlossen. Eine Zeichnung desselben, die 
ich Herrn J. J o k e l y  verdanke, ist verkleinert in dem auf der nächsten Seite 
befindlichen Holzschnitte gegeben. Der untere Sandstein zeigt hier auf eine 
Mächtigkeit von etwa 10 Klaftern gar keine Schichtung. Seine Oberfläche zeigt 
häufig Eindrücke und Wülste, die Fucoidenstengeln nicht unähnlich sehen. Gegen 
oben ist er ziemlich feinkörnig, gegen unten dagegen schon wieder grobkörniger.

Die ganze in den geschilderten drei Brüchen aufgeschlossene Schichten
masse fällt nicht sehr steil, 20— 30° nach Süd-Südost.

Noch ein Steinbruch endlich findet sich in einem Graben unmittelbar südlich 
beim Schlosse Greifenstein. Der dort anstehende ungeschichtete Sandstein gleicht 
ganz jenem aus den Brüchen zwischen Höflcin und Greifenstein. Er, enthält, 
obgleich selten, ebenfalls Nummuliten und wird zu Werksteinen gebrochen.

Ocber die Eocengebilde im Erzherzogthumc Oesterreich und in Salzburg. 1 2 5
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Figur 6.

Sandstelnbrnch bei Greifenstein.
W eiter westwärts von der Donau weg ist die Eocenpartie, die uns beschäf

tigt, weit weniger aufgeschlossen. W o immer sich Enthlössungen finden, zeigt 
sich ein Fallen nach Süd, meist etwas in Ost. Die wichtigsten und bedeutendsten 
Entblössungen sind noch die in den Schleifsteinbrüchen von Kirling und zwischen 
Gugging und St. Andrä.

Der erstere liegt in einem tiefen Seitengraben, der bei Kirling selbst in das 
Kirlinger Thal mündet, an der Ostseite des Sonnberges, ungefähr in der Mitte 
zwischen Kirling und Hadersfeld.

Der schon sehr ausgedehnte Bruch wird nach dem Streichen der Schichten 
betrieben, indem man nur bestimmte Schichten verfolgt. Dieses Streichen ist 
nach Ost 20° Grad in Nord gerichtet. Das Fallen beträgt bei 70° in Süd. Nur am 
Ausgehenden der Schichten brechen diese entsprechend 
dem Gebirgsabhange um ungefähr 90° um, wie die 
Zeichnung zeigt, so dass an der Oberfläche selbst, in 
einer weniger als eine Klafter tiefen Aufgrabung ein 
scheinbares Fallen nach Nord zu beobachten wäre.
Ein ähnliches Verhältniss, offenbar hervorgebracht 
durch den an der Oberfläche allmählich wirkenden 
Druck dem Abhang entlang, gewahrt man nicht selten 
im W iener Sandsteine, so dass man Schichtungen, die nur an der Oberfläche 
zu beobachten sind, immer mit einiger Vorsicht zu beurtheilen hat.

Das in diesem Bruche aufgeschlossene Gestein ist ein sehr fein- und 
gleichkörniger, nicht sehr fester ziemlich glimmerreicher Sandstein, mit dem 
sehr feiner, schiefriger, blaugrauer, durch Verwitterung bleichender Mergel- 
schiefer wechsellagert. Die meisten Schichten des Sandsteines sind nicht üher
1 Fuss mächtig, nur zwei Schichten, die man hauptsächlich verfolgt, sind 3 bis
4 Fuss mächtig.

Auf der Hangendfläche mancher Schichten finden sich zahlreiche Wülste 
und Hervorragungen, darunter auch die merkwürdigen, schlangenartig gewun
denen Körper, deren schon Herr Bergrath C z j z e k 1)  Erwähnung macht. Sie 
stimmen vollkommen überein mit den von M e n e g h i n i  unter dem Namen

Figur 7.

' )  ErlSulerungen zur geologischen Karte der Umgebung Wiens, Seite 83.
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Nemertilites Strozzii beschriebenen Fossile1) »  welches sich in Toscana sowohl 
im eocenen Flysch als auch im Neocom findet. Nur an einer Platte beobachtete ich 
auch auf der Liegendfläche wulstförmige Hervorragungen, welche ungefähr den 
Körpern gleichen, die Hai d i n g  er  mit den Fährten von Cheloniern vergleicht2) ,  
doch sind sie bedeutend kleiner und minder regelmässig gestaltet.

Auf vielen Stücken des Sandsteines gewahrt man Rinden von Eisenoxyd
hydrat.

Die in diesem Bruche erzeugten runden Schleifsteine, deren wir an Ort und 
Stelle von 3— 4 Fuss Durchmesser und 6— 8 Ctr. im Gewichte sahen, werden 
nach dem Gewichte das Pfund zu 2 kr. C. M. verkauft.

Die Schleifsteinbrüche zwischen Gugging und St. Andrä werden auf einen 
gut geschichteten feinkörnigen Sandstein betrieben, der nach Ost 15— 30® in 
Nord (S t. 5 —  6 ) streicht und südlich unter 50° einfällt. An den Schicht
flächen beobachtete C z j z e k  ähnliche Zeichnungen, wie in dem Steinbruche am 
Sonnberge.

3. M e n i l i t s c h i e f e r .
Schon oben wurde der Menilitschichten gedacht, welche am Nordrande 

unserer Karte zwischen Nikolschitz, Schitborzitz und Neudorf auftreten. Wohl 
die erste gedruckte Nachricht über dieselhen gibt B o u e 3),  der anfuhrt, dass er 
durch die Herren A n d r e  und U l r a m zu Brünn zur Untersuchung dieser Gebilde 
aufgefordert worden sei, und dass dieselben von Herrn P. P a r t s c h ,  zu Krepitz 
westlich von Nikolschitz aufgefunden worden seien. Ausführlichere Beschreibun
gen des Vorkommens lieferten ferner G l o c k e r 4) ,  H ö r n e s 5)  und F o e t t e r l e « ) ,  
während dasselbe auch in den Arbeiten von P a r t s c h ’ ) ,  von H e i n r i c h 8)  und 
von H i n g e n a u 9)  erwähnt wird. J. H e c k e i 10)  endlich lieferte eine Bearbeitung 
der fossilen Fische, welche sie enthalten.

Der Raum, den die Minilitschichten auf unserer Karte einnehmen, ist nach 
F o e t t e r l e ’s Beobachtungen eingezeichnet. Die denselben begrenzenden Sand- 
und Lössablagerungen scheinen theilweise nur sehr geringe Mächtigkeit zu 
besitzen und in manchen der tieferen Bacheinschnitte der Nachbarschaft treten 
dieselben, wenn auch in zu geringer Ausbreitung, als dass man sie auf der Karte 
ersichtlich machen könnte, zu Tage. So erwähnen namentlich P a r t s c h  und B o u e  
das Vorkommen derselben bei Krepitz, und F o e t t e r l e  bei Pausram westlich 
von Auspitz; unterirdisch stehen sie aber wohl in ununterbrochenem Zusam
menhänge mit den Menilitgebilden von Bistrzitz, Unter-Tieschitz und Weisskirch.

Das sehr flache Hügelland der Umgegend von Krepitz und Nikolschitz 
bildet die südöstlichsten Ausläufer der etwas höher ansteigenden Hügel bei Nuslau 
und Seelowitz, welche letztere in ihren höchsten Theilen von Leithakalk bedeckt 
werden, welcher, wie schon oben erwähnt, Geschiebe der Menilitgesteine enthält,

*) Considerazioni sulla Geologia Toscana, pag. 14!>.
3) Berichte über die Mitteilungen von Freunden der Naturwissenschaften III, Seite 283.
9)  Geognostieches Gemälde von Deutschland, Seit« 439.
4)  Bericht über die Versammlung deutscher Naturforscher in Gratz 1843, Seite 139.
5)  Berichte über die Mittheilungen von Freunden der Naturwissenschaften in Wien III, 

Seite 83.
6)  Jahrbuch der k. b. geologischen Reichsanslalt IV, 1833, Seite 30.
7)  Erläuternde Bemerkungen zur geologischen Karte des Beckens von Wien, Seite 23.
8)  In W o ln y ’ s Topographie von Mähren 2. Ausgabe, II. Band, 1. Abth., Seite 10; 2. Abth., 

Seite 436.
®) Uebersicht der geologischen Verhältnisse von Mähren, Seite 27.

10)  Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften I, Seite 201 u. s. w.
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und demnach sicher jünger ist. Directe Lagerungsbeziehungen der Menilit- 
schichten zu den benachbarten neogcnen Sand- und Tegelschichten aufzufinden 
scheint jedoch bisher nicht gelungen zu sein, denn die Thonbildungen, auf wel
chen B o u e  die eigentlichen Menilitschiefer abgelagert fand, darf man wohl als 
der Formation desselben zugehörig und vom eigentlichen Tegel verschieden 
annehmen. Die Reihenfolge der Schichten, wie sie B o u e  bei Nikolschitz beob
achtete, ist von unten nach oben folgende:

1. Gelber, grauer oder schwärzlicher Töpferthon.
2. Glimmerreicher Thon mit Nieren und Krystallen von Gyps und mit 

grauem und gelblichem Mergel.
3. Schwärzlicher oder bräunlicher blätteriger Mergel, mit Abdrücken von 

schilf- und confervenähnlichen Gewächsen, kleinen undeutlichen Braunkohlen
partien und einigen dünnen Lagen von bräunlichem Halbopal.

4. Graulich-weisse, mehr oder weniger erhärtete kalkige Mergel.
5. Graue schiefrige und braune kalkige Mergel, zuweilen von Kieselsub

stanz durchdrungen oder kieselige Kerne umschliessend.
6. Bräunliche sehr blätterige Mergel mit Lagen von bräunlichem und schwärz

lichem Halbopal, schwärzlichen und bituminösen Schiefern, dann mergelige 
ziemlich dichte Kalksteine mit zuweilen sehr häufigen Insectenresten aus der 
Abtheilung der Dipteren, Coleopteren und Hymenopteren. Der Halbopal, den 
B o u e  als dem Menilit nahe verwandt bezeichnet, enthält diese Reste seltener; 
doch fand er in demselben eine Fliege.

7. Als oberstes Glied braune sehr blätterige Mergel mit Resten von Fischen 
und hornigen Insectentheilen.

Die blätterigen Mergel mit den Meniliten erreichen nachB o u 6 eine Gesammt- 
mächtigkeit von etwa 30 Fuss. Die Schichten senken sich im Allgemeinen 
gegen Südost, doch kommen auch Abweichungen vor, namentlich in der Mitte 
des Thaies von Nikolschitz, wo sich mitunter sehr bedeutende Steigungen 
gegen Südost und Nordwest zeigen.

Die Fischabdrücke, die He e k e l  in seiner Eingangs citirten Abhandlung 
anfuhrt, wurden nach H ö r n e s  in einem Steinbruche aufgefunden, der in einem 
ganz frischen unverwitterten Saugschiefer 900 Klafter nordöstlich von Neuhof er
öffnet wurde. Es sind folgende Arten:

Meletta longimana Heckei,
Lepidopides leptospondylus Heckei,

„ dubius Heckei.
Noch endlich verdienen eine besondere Erwähnung die sogenannten Nass

gallen (Slaniska), welche im Gebiete der Menilitformation auftreten, und 
welche namentlich von H ö r n e s  in seiner vorerwähnten Ahhandlung genauer 
beschrieben wurden. In der Umgegend des Wirlhschafltshofes Neuhof, nordwest
lich von Nikolschitz, findet man mitten im fruchtbaren Ackerboden einzelne Stellen 
von 2 bis zu 30 Quadratklafter Ausdehnung, welche stets unfruchtbar bleiben. 
Bei nasser Witterung, namentlich im Frühjahre, findet sich an diesen Stellen eine 
bis 3 Fuss mächtige Schlammschichte von schwärzlich-grauer Farbe und wenn 
auch dieselbe im Laufe des Sommers bisweilen vollständiger austrocknet, so will 
doch an diesen Stellen kein Pflanzenwuchs gedeihen. Unter der 1 Fuss mäch
tigen Ackerkrume zeigte sich an einer dieser Stellen eine 3 Fuss mächtige 
Schichte einer durch Manganoxyd schwarz gefärbten plastischen Erde, unter 
dieser Lehm. Diese Erde fehlt unter der Ackerkrume benachbarter fruchtbarer 
Stellen und muss demnach wohl als die nächste Veranlassung zur Entstehung der 
Nassgallen angesehen werden, wenn auch nicht ermittelt scheint, auf welche
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W eise sie sich seihst gebildet hat und ob sie in einer Beziehung zu den Meriilit- 
schiefern steht oder nicht.,

Eine andere Eigentümlichkeit der Gegend, in welcher die Menilitformation 
auftritt, ist die Beschaffenheit des Wassers. Dasselbe ist stets sehr salz- und 
zwar namentlich bittererdehältig. Vergeblich versuchte man, um sich trinkbares 
Wasser zu verschaffen, tiefere Brunnen zu graben, man muss dasselbe von 
Weitem zuführen.

Wasser von zwei Brunngrabungen in der Nähe des Galthofes östlich von 
Lantschütz, schon ausser dem Gebiete unserer Karte, wurde analysirt; das eine 
( a)  von R e d t e n b a c h e r  im Jahre 1836, das andere (6 ) von L ö w e  aus einem
5 Klafter tiefen Brunnen (siehe Hö r n  es  am a. 0 . S. 87 und 8 9 ) ,  eine dritte 
Analyse veröffentlichte in neuerer Zeit Herr F. O s n a g h i  ( c ) 1) ;  es wurden dabei 
folgende Resultate erhalten; in 1000 Theilen:

a. b. c.
Schwefelsäure M agnesia............................................................ 18*532 5 '5 5  7*326

Kalkerde ......................................................... 2 -424  2 -8 4  0-816
Kali .....................................................................  —  —  0-241
N atron................................................................  —  9*85 4-921

„  Am moniak.........................................................  —  —  0-017
Chlornatrium ................................................................................  1-012 0-29 0*303
Doppeltkohlensaurer K alk......................................................... —  —  0*282
Doppelt kohlensaure Magnesia................................................... —  —  0*131
Kieselsäure..................................................................................... 0*303 —  0-050
Thonerde mit Spuren von Eisenoxyd u. Phosphorsäure . .  —  —  0-010 
Organische Substanz................................................................... 0*081 j  981*47 __
W a sser ............................................................................................  977-848

Summe der fixen Bestandteile . . .  22-352 18*53 14*097
Specilisches Gewicht bei 14 Grad Reaumur . . .  1*0145 1*018 1*014

Ob nun von allen anderen im südlichen Mähren und in Oesterreich beob
achteten Vorkommen von Meniliten kein weiteres der Eocenformation zugezählt 
werden darf, ist wohl noch nicht zu entscheiden.

H e c k e i  führt bei Beschreibung seiner Meletta longimana auch als Fund
ort auf „Hoffnungsschacht des Turoldberges bei Nikolsburg“ , jedenfalls ein 
Anzeichen, dass die eocenen Menilitschiefer auch in dortiger Gegend auftreten.

Ferner erwähnt auch F o e t t e r l e  des Vorkommens eines schieferigen 
Mergels mit Fischabdrücken, den der W erner -  Verein iu Brünn von einer 
Brunngrabung zu Neustift bei Znaim erhielt. Das Gestein gleicht ganz den 
gewöhnlichen Menilitschiefern, doch war, als F o e t t e r l e  den Ort besuchte, 
der Fundort nicht mehr zu sehen, und demnach auch über die Lagerungs- 
verhätnisse nichts zu ermitteln.

4. E o c e n e  M e r g e l  und S a n d l a g e n .

U m g e g e n d  v o n  S t o c k e r a u .  Die Ablagerung von Mergeln, Sand und 
Conglomeraten zwischen Maisbicrbaum und Klein-Wilfersdorf in der bezeichneten 
Gegend bildet ein flaches Hügelland, aus welchem die früher geschilderten Num- 
muliten-Kalksteine von Bruderndorf, Bolingsteinerberg, Waschberg u. s. w. als 
höhere Spitzen hervorragen.

Die Abgränzung des Gebietes gegen Norden ist wegen Bedeckung der Ober
fläche nicht sehr sicher. Beim Haidhof, gerade westlich von Ernstbrunn, in einem 
Graben befindet sich das nördlichste sicher constatirte Vorkommen von hierher 
gehörigen Schichten; weiter nördlich im Ernstbrunner Walde fand Herr L i p o i d

*) Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 1855, XVII, Seite 443.
K. k. geo log isch e  Heichsanstalk. 9* Jahrgang 1858. I. i 7
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stets nur thonigen Boden und an den wenigen entblössten Stellen das Vorhan
densein von wirklichem Tegel angedeutet; von den Lagerungsverhältnissen des 
letzteren war weiter nichts zu beobachten. Westlich von Merkersdorf bei Nuesch 
gränzen unsere Eocengebilde an Sand, der unbestimmbare Petrefacten enthält, 
und weiter gegen Süden bildet beinahe durchgehends Löss die Westgränze. Oest- 
Iich dagegen gegen den Rohrwald stossen unsere Gebilde unmittelbar an den 
höher hervorragenden eocenen W iener Sandstein, doch ist auch hier wegen Be
deckung der Oberfläche die Gränze nirgends mit grösser Sicherheit auszu- 
mitteln.

An der schon erwähnten Stelle südwestlich vom Haidhof besteht nach 
L i p o l d ’s Beobachtung das Gestein aus schiefrigem, sehr dünnblättrigem, verhär
tetem Mergel, er ist theils licht blaugrau, theils von Eisenoxydhydrat braun gefärbt, 
in fast reinen Eisenstein übergehend. Letzterer bildet in dem Mergel mehrere 2 bis
3 Zoll von einander abstehende und 1 —  3 Zoll mächtige Schichten, er ist wie der 
Mergel selbst blättrig und zerfällt beim Zerschlagen in eckige Bruchstücke. 
Man findet von diesem eisenreichen Mergel auch concentrisch-schalige Mugeln, 
die äussere Schale braun, der Kern grau gefärbt. Die Schichten an einem hohen 
Abhange, gut entblösst, streichen von Nord nach Süd und fallen unter ungefähr 
40° gegen West, also ab von den Jurakalksteinen des nicht fernen Semmelberges 
bei Ernstbrunn.

Bei Maisbierbaum ist eine nicht unbedeutende Partie Löss, dem sich west
lich gegen Ottendorf zu Schotter anschliesst, unseren Eocengebilden aufge
lagert.

Weiter südlich bei Maisbierbaum, dann östlich von Herzogbierbaum und 
Ottendorf ist der Boden überall fett und thonig, ein Ergebniss der Verwitterung 
der Mergelschichten, die aber hier nirgends gut entblösst sind.

Nördlich von Streitdorf bis gegen Ottendorf hin finden sich wieder dieselben 
blauen bis braunen sehr eisenhaltigen Mergel wie beim Haidhof, auch sie ent
halten sandige und eisenhaltige Concretionen.

Oestlich von Nieder-Fellabrunn gegen den früher erwähnten Nummuliten- 
kalk zu zeigen sich in einer tiefen Schlucht schön entblösst die Sand- und Mer
gelschichten; zunächst am Orte, also ganz unten in der Schlucht, waltet der Sand 
vor, er ist ziemlich rein und wechsellagert mit Schichten von mürbem Sandstein. 
W eiter aufwärts trifft man mehr sandige Mergel, die endlich in reine gleichför
mige Mergel übergehen. In den unteren Theilen des Grabens streichen die 
Schichten ziemlich Ostwest, in den oberen Theilen mehr Nordsüd und fallen 
unter 30 bis 40° gegen Osten gegen den Nummulitenkalk zu.

Erratische Blöcke fand ich in diesem Schichtencomplex selbst keine; weiter 
aufwärts am Bergabhange aber finden sie sich häufig an der Oberfläche zer
streut, namentlich sah ich ganz auf der Höhe unmittelbar südlich bei den Num- 
mulitengesteinen einen ungeheuren, im Boden steckenden Block von grauem 
Gneiss.

Weiter südlich bis zum Pfaffenholz östlich von Hollabrunn trifft man allent
halben erratische Blöcke, unmittelbar östlich von Niederhollabrunn aber sind 
wieder die blätterigen Mergel entblösst, und hier finden sich schon in den an
stehenden Schichten Blöcke von Sandstein und Urgebirgsarten.

In noch weit grösserer Menge jedoch zeigen sich diese Blöcke am Holling
steiner Berge. Nicht nur liegen sie am Nordabhange des Berges zerstreut an der 
Oberfläche, oder theilweise eingesunken, sondern man trifft sie auch auf der 
Spitze des Berges in anstehenden Schichten. Von den an der Oberfläche umher
liegenden Blöcken erreichen mehrere einen Durchmesser von einigen Klaftern,
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es sind theils die Granite mit rothem Feldspath, theils Gneiss und andere Gesteine. 
Ihre Zahl vermindert sich übrigens von Jahr zu Jahr, denn sie werden überall 
sorgfältig aufgesucht und steinbruchmässig verarbeitet.

In dem Steinbruch auf der Spitze des Berges sieht mau über dem Nummu- 
litenkalke und diesem gewissermassen muldenförmig eingelagert ein geschich
tetes Gebilde, ungefähr nach beifolgender Zeichnung.

a) Fester Nummu- 
litenkalk, auf der rechten 
südlichen Seite unge
schichtet, auf der nörd
lichen Seite undeut
lich in Bänke gesondert.
d)  Grünlich, und blau
grauer Thon, deutlich ge
schichtet, der weiter nach 
aufwärts beinahe ganz 
verdrängt wird von einem 
Haufwerke grösserer (bis
2 Klftr. im Durchmesser) 
und kleinerer Blöcke der 
Urgebirgsgesteine c), zwischen denen man aber immer noch einzelne Partien 
des Mergels gewahrt, bedeckt wird das Ganze von Schutt und Ackererde ( b) .

Unter diesen Blöcken findet man weissen krystallinischen Urkalk in sehr 
grossen Stücken, Granit sehr ähnlich dem von Mauthausen, Glimmerschiefer, 
sehr feinkörnigen Gneiss (darunter ein Stück mit einem Fragment eines Granit
ganges), Hornblcndeschiefer u. s. w. Alle diese Blöcke sind eckig oder nur durch 
die Verwitterung etwas zugerundet, die meisten sind in Folge der Verwitterung 
ganz mürbe geworden.

Noch deutlicher sieht man dass die erratischen Blöcke in der That in den 
Mergeln selbst stecken in den Schluchten, die am nordwestlichen' Abhang des 
Michelsberges gegen das nördliche Ende des Dorfes Haselbach hinabführen. Im 
Sommer 1854 beobachtete ich daselbst die folgende Schichtenreihe aufgeschlos
sen (F ig. 9 ) :  1. Blaugrau gefärbte sehr feinschieferige öfters sandige Mergel, die 
leicht zerklüften und in kleine eckige Bruchstücke zerfallen.

Figur 9.

2 ) 2 bis 3 Klafter mächtig. Ein Haufwerk von abgerundeten Blöcken, 
einige Zoll bis mehrere Fuss im Durchmesser haltend, zum allergrössien Theil 
aus Sandstein bestehend. Derselbe ist mürbe, ziemlich hell gefärbt, im Allgemei
nen feinkörnig, enthält aber einzelne grössere Körner von Quarz. Er gleicht ganz 
und gar den eocenen Wiener Sandsteinen des Schlifberges und von Höflcin und 
Greifenstein und darf daher mit ziemlicher Sicherheit als vom Zuge des Rohr
waldes herabgekommen betrachtet werden. Nur selten linden sich Blöcke von

17*
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Granit mit weissem Feldspath uud weissem Glimmer beigemengt. Zwischen den 
einzelnen Blöcken liegt feiner Sand.

3 ) Mergel wie Nr. 1, 3 bis 4  Klafter mächtig.
4 ) Blöcke wie Nr. 2. Die Schichte etwa eine Klafter mächtig. Die einzelnen 

Blöcke bis zu 3 Fuss gross. Auch hier walten die Sandsteine vor. Die Granit
blöcke sind mehr vereinzelt. Einer darunter ähnelte sehr dem Granit von 
Mauthausen.

5 )  Mergel mindestens 20 Klafter mächtig. Vereinzelnte Blöcke sind in dem
selben hic und da eingewickelt. Der Mergel ist stellenweise sehr sandig, besonders 
in den tieferen Theilcn sind grössere Partien von beinahe reinem Sand zu linden.

6. Blöcke wie Nr. 2 und 4, bis zum Ende der Schlucht in einer Mächtigkeit 
von 6— 8 Klaftern anhaltend.

Auch nach langem sorgfältigem Suchen gelang es, nur ganz unbestimmbare 
Fragmente von Blattahdrücken im Mergel und von Muschelschalen in den sandi
geren Schichtcn aufzufinden. Die Schichten fallen unter etwa 46° nach Südost, 
noch vor Haselbach werden sie von Löss überlagert.

W eiter hinauf gegen den Michelsberg findet man noch zahlreich urnherlie- 
gendc Blöcke des Sandsteines und der Urgebirgsarten, als Granit mit rothem 
Feldspath, grauen grobkörnigen und feinkörnigen Granit, Quarzfels u. s. w. 
Offenbar sind diese Blöcke bei der Auswitterung der anstehenden Schichten an 
der Oberfläche liegen geblieben. Si« beweisen, dass die gleichen Gebilde, wie 
die oben' beschriebenen anhalten bis zum Nummulitcnkalk des Michelberges, der 
an der Spitze des Berges auch nach Südost einfällt.

Die Mergel zeigen sich auch südlich von Haselbach gegen Wollmannsberg 
zu und an den Nordabhängen des Waschbergcs.

Oestlich von den Nummulitengesteinen gegen den Rohrwald zu sind beinahe 
gar keine Entblössungen zu finden. Nur das Vorhandensein von Urgebirgsblöcken, 
die sich wcnngleich seltener bis gegen Rohrenbach hin finden, dann vorwaltend 
thonigerBoden deuten daraufhin, dass die Eocenmergel auch in dieser Gegend 
noch entwickelt sind.

T u l l n e r  B e c k e n .  Auch die Mergel-, Sand- und Conglomeratablagerungen 
im Tullner Becken bilden ein Hügelland in dem sich aber einzelne Bergspitzen bis 
über 200 Klafter Seehöhe erheben, es sind der Auberg nordöstlich von Sieg- 
hartskirchen mit 204 Klaftern, der Hochwartberg südöstlich von Sieghartskirchen 
mit 212, der Buchberg nordöstlich von Neulengbach mit 247 Klaftern. Geringere 
Höhen schon bieten die nördlichen Partien, der Berg östlich von Streithofen mit 
14S , der Plankenberg südlich von Mitterndorf mit 1S3, der Haspelwald nordöst
lich von Böheimkirchen mit 163 und ein Berg westnordwestlich von Böheimkir- 
chen mit 173 Klaftern.

Der Schichtencomplex, welcher im Tullner Becken den in der Einleitung 
erwähnten Gründen zufolge der Eocenformation zugezählt wurde, beginnt in 
einem ganz schmalen Streifen bei Altenberg südwestlich von Greifenstein und 
gränzt hier südlich an den eocenen W iener Sandstein, nördlich an die Alluvial
ebene der Donau. Bei St. Andrä ist er auf eine kurze Strecke unterbrochen, 
tritt aber schon wieder bei Wolfpassing auf, nimmt rasch an Breite zu und reicht 
bis an das Thal der Traisen. Seine Nordgränze bildet bis Persuhling das Alluvium 
der Donauebene und des Persclilingbaches, weiterhin aber Löss. An der Traisen 
westlich von Pyhra schiebt sich zwischen dem Löss und den Eocenschichten noch 
eine Partie von Diluvialgeröllen un<J Conglomeraten ein. Im Innern des Gebietes 
treten an vielen Stellen Lössablagerungeu auf. Die Südgränze bildet durchgehends 
Wiener Sandstein.
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Die herrschenden Gebirgsarten des ganzen Gebietes sind häufig wechselnde 
Sand- und Mergelschichten. Ersterer häufig, aber gewöhnlich nur zu lockerem 
Sandstein erhärtet, letzterer stets sandig blätterig. Eingelagert sind bedeutende 
Massen eines groben Conglomerates, welches namentlich von Elsbach nordöstlich 
von Rappoltenkirchen bis über Neulengbach hinaus einen mächtigen beinahe unun
terbrochenen Zug bildet, in kleineren Partien aber auch südlich von Königstetten, 
bei Flachberg nördlich von Ried und am Einsiedelberg östlich von Streithofen 
vorkommt. Den Mergeln sind stellenweise Braunkohlen eingelagert, und erratische 
Blöcke von Urfelsarten wurden an verschiedenen Stellen des Gebietes gefunden.

Allenthalben sind diese Gebilde deutlich geschichtet; die Schichten mehr 
oder weniger steil aufgerichtet. In den nördlicheren Partien ist die Richtung des 
Fallens eine mehr wechselnde, in den südlicheren Partien, wo die steilsten Nei
gungen der Schichten beobachtet wurden, fallen dieSchichten sehr constant nach 
Süd und Südost, anscheinend unter den angränzenden und eben so geneigten 
Wiener Sandstein.

Nach diesen allgemeinen Andeutungen wenden wir uns nun wieder zu einer 
detaillirten Schilderung einzelner Localitäten.

An der Strasse von Greifenstein nach St. Andrä findet man an mehreren 
Stellen sehr feinen lockeren Sand entblösst, der von Löss überlagert wird, an 
einer Stelle vor dem neuerbauten P e r e i r a ’schen Schlosse fand ich in den Sand 
eckige Bruchstücke von Sandstein eingelagert, offenbar aus dem unmittelbar süd
lich anschliessenden W iener Sandsteingebirge herrührend.

Beträchtlicher entwickelt schon sind die Eocenschichten südlich von König
stetten; am W ege der vom Wesfende desDorfeszum Tulbinger Kogel hinaufluhrt, 
beobachtet man in dem Hohlwege, gleich wo der Boden ansteigt, sehr zerklüftete 
sandige Mergel, der mit sehr mürbem, grauem, ziemlich feinkörnigem Sandstein 
wechsellagert. Die Schichten sind mehrfach gestört; das Hauptfallen bleibt aber 
stets ziemlich flach nach Süd-Südosl. Diese Schichten erinnern lebhaft an je n e . 
am nordwestlichen Abhange des Michelsberges unweit Stockerau, die weiter oben 
beschrieben wurden. Höher hinauf beobachtete C z j z e k  Conglomerate, ähnlich 
jenen des Buchbcrgcs, die auch im Graben, in dem sich die Grabenmühle befin
det, anstehen-; unter den Geschieben fand C z j z e k 1)  Granit, Gneissund Glimmer
schiefer, auch mehrere zum Theil schon zerstörte grössere Blöcke von grauem 
feinkörnigen Granit; noch höher folgt sehr grober Sandstein, dem sich dann 
unmittelbar die Gesteine des Aptychenzuges anschliessen. Ein Durchschnitt vom 
Tulbinger Kogel Figur 10.
nach Königstetten T u lb in g e r K » e oi 200 um. 
herab stellt sich ”  
demnach dar wie 
die beifolgende 
Zeichnung.

Bei Flach
berg zeigt sich 
sehr viel Gerölle
und Quarzsand, ersteres scheint das Vorhandensein der Conglomeratschichten 
anzudeuten.

Der Auberg nordöstlich von Sieghartskirchen besteht aus Mergel und Sand
steinen. Die Schichten scheinen an der Westseite grösstentheils nach Nord zu 
fallen. C z j z e k  beobachtete nahe an der Spitze ein Streichen nach Stunde 5 und

K Ö n ig sle llen .

rt. Alluvium, b .  Diluvialschotter und Löss. c .  M ergel und Sandlagen, Fallen 20 Grad. d . Cou- 
glom erat. e .  Grober Sandstein, f .  Mergel und Kalke de« A{ilychenzogest zur Neocom fonnalion 

geh urig, Fallen 70 Grad. y .  N eocom ien-W iener Sandstein.

Erläuterungen zur geognostischcn Karte der Umgebungen Wiens, Seite tO.



134 Franz Ritter v. Hauer.

Fallen nach Nord unter 70®, weiterhin in der Nähe von Sieghartskirchen Strei
chen nach Stunde 6 und Fallen an einer Stelle unter 15°, an einer zweiten unter 
70° ebenfalls nach Nord. Weiter östlich dagegen und auf der Südseite fallen, 
wie sich aus C z j z e k ’s Karte der Umgebungen von Wien ergibt, die Schichten 
durchgehends südlich oder südöstlich.

Ueber den Conglomeratzug zwischen Geresdorf und Neulengbach und die 
diesem südlich anliegenden Sandsteingcbilde mit Braunkohlen hat Herr Bergrath 
J. C z j z e k  eine sehr lehrreiche Abhandlung veröffentlicht1) ,  der ich die nach
folgenden Daten entlehne. Der erwähnte Zug erstreckt sich von dem hohen 
Wartberg in west-südwestlicher Richtung bis zum Ebersberg westlich von Neu
lengbach in einer Gesammtlänge von 2 Meilen. Seine grösste Breite von nahe 
800 Klaftern erreicht er am Buchberge, nordöstlich von Neulengbach, weiter öst
lich und westlich beträgt die Mächtigkeit durchschnittlich etwa 400  Klaftern. 
Das Conglomerat, welches diesen Zug zusammensetzt, besteht aus grösstentheils 
gut zugerundeten Geschieben von verschiedenen Kalksteinen der Alpen, Wiener 
Sandsteinen, Grauwackengesteinen, endlich Quarz und Urfelsarten, also Gesteinen 
welche alle, oder doch zum grössten Theile der Alpenkette entstammen. Die 
Geschiebe sind meistens unter faustgross, doch treten sie in einzelnen Schichten 
bis zu einem Gewichte von mehreren Centnern auf. In solcher Grösse findet man 
sie hauptsächlich am Südwestabhange des Buchberges in einem Hohlwege, wo 
die Schichten des Conglomerates unter etwa öS Grad nach Nordwest fallen. In 
einem Stücke vom Südabhange des Buchberges in dem Museum der k. k. geolo
gischen Reichsanstalt erkennt man unter den Gerollen nur Kalksteine, Sandsteine 
und Mergel, darunter einen deutlichen Aptychenkalk, in dem sich kleine Fragmente 
von Fucoidcn, der Chondrites intricatua, erkennen lassen. Das Rindemittel an 
diesem erwähnten Stücke ist ein feinkörniger Kalksandstein; nach C z j z e k  treten 
aber nebst diesem auch mergelige Massen als Bindemittel auf, und Thonmergel 
ganz gleich jenem , welcher in den übrigen Theilen des Gebietes mit den Sand- 
und Sandsteinschichten wechsellagert, bildet Einlagerungen und gewundene 
Schichten im Conglomerate.

An diesen Conglomeratzug nun schliessen sich unmittelbar südlich die Braun
kohle führenden Schichten an. Sie sind am besten bekannt und durch Bergbau 
aufgeschlossen zwischen den Dörfern Hagenau und Starzing südwestlich von 
Sieghartskirchen, überdiess sind sie aber auch bei Ebersberg westlich von Neu
lengbach auf der Gemeindewiese nordöstlich vom genannten Orte, endlich südlich 
von Rappoltenkirchen angedeutet.

Der Bergbau von Starzing befindet sich auf der Südseite des Starzinger 
Baches, nordöstlich vom genannten Orte. Mehrere unregelmässige Kohlentrümmer, 
die zu Tage ausgingen, waren bald abgebaut; das Flötz selbst streicht nach Stunde 4 
10 Grad (Nordost 10 Grad in Norden) und fällt nach Südost, in den höheren 
Horizonten flacher (4 2  Grad), wird aber tiefer steiler.

Das unmittelbare, aber nach der Lagerung des ganzen Gebirges wohl nur 
scheinbare Liegende bildet das Conglomerat theils unmittelbar, theils ist noch ein 
grünlicher oder bräunlicher Mergelschiefer zwischengelagert. Die Mächtigkeit 
des Flötzes beträgt gewöhnlich 3— 4 Fuss; nur an einer Stelle wurde es in einer 
Mächtigkeit von 8 Fuss angefahren.

In dem Förderschacht ist eine Gablung des Flötzes zu beobachten. Von dem 
HauptHötze, welches die oben angegebene Richtung einhält, trennt sich ein zweites

*) Die Braunkohle von Hagenau und Starzing. Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanslall 
1852, III, Heft 2, Seite 40.



Flötz ab, welches mehr nördlich streicht und mit dem ersteren einen Winkel von 
etwa 30 Grad einschliesst. Zwischen beiden Flötzen liegt ein feiner weisser, nur 
sehr locker zusammengebackener Quarzsandstein, der mit Säuren nicht braust.

Das scheinbare Hangende des Flötzes besteht aus weissein, ungleichförmigem, 
grobem Sandstein, der gegen die Kohle zu ein dünnes Sahlband von schwarzem, 
glänzendem, bituminösem Mergel besitzt. Weiterhin im Hangenden finden sich 
wieder Mergelschiefer. Ein Stück davon im Museum ist grau, sandig, glimmerreich, 
lebhaft brausend in Säuren und enthält zahlreiche, aber grösstentheils zerstörte 
und zu lockerem Kalkpulver aufgelöste Schalen einer zweischaligen Muschel, die 
n a c h S u e s s  einer nicht näher bestimmbaren Art des Geschlechtes Solecurtus 
angehört. Auch rundliche Concretionen von dunkelgrauem Kalkmergel, durchzogen 
von Adern, in denen brauner stängeliger Kalkspath ausgescbieden ist, fanden sich 
in dem Mergel vor.

Der Bergbaa wurde, da sich sowohl dem Verflachen nach in die T iefe, als 
auch auf allen in verschiedenen Horizonten betriebenen Auslängen das Flötz sehr 
absätzig zeigte, im Jahre 1857 aufgelassen.

Von den anderen oben erwähnten Puncten, an denen das Vorkommen von 
Kohle bekannt ist, ist der bei Ebersberg westlich von Neulengbach der bedeu
tendste. Auch hier wurde ehemals ein Kohlenbau betrieben. Das Flötz, welches 
eine Mächtigkeit von 2 %  Fuss besitzen soll, liegt ebenfalls dicht am Zuge der 
Conglomerale auf ihrer Südseite und fallt südöstlich ein. Auf der Gemeindewiese 
bei Neulengbach wurden nur Kohlenspuren gefunden, und südlich von Rappolten- 
kirchen deutet nur das Vorhandensein eines anstehenden bituminösen Mergel
schiefers auf das Vorhandensein von Kohle. Uebrigens dürfte nach Herrn Bergrath 
C z j z e k’s Ansicht eine sorgfältige Beschürf'ung des Südrandes des ganzen Conglo- 
meratzuges noch an mehreren Stellen zur Auffindung von Kohle führen.

Die weiter südlich vom Zuge der Conglomerate und der Kohle gelegenen 
Partien bis zum W iener Sandstein bestehen aus Sandstein- und Mergelschichten. 
Zwischen Penzing und Graunstein am Klein-Tullnbache südwestlich von Rappolten- 
kirchen fand C zj z ek *) einen bei </3 Centner schweren Block eines rothen Granites 
frei liegend in der Vertiefung am Bache. Bei Burgstall südwestlich von Starzing 
fallen die Sandstein- und Mergelschichten ausnahmsweise unter 55 Grad nach 
Nordwest unter das nördlich vorliegende Conglomerat, und auch süd-südöstlich 
von hier bei Graben nahe am Südrande der Eocengesteine ist auf C z j z e k ' s  Auf
nahmskarten ein Fallen nach Nordwest verzeichnet. Südlich nahe am Buchbergc 
werden Sandsteine gebrochen, die dem Wiener Sandstein ziemlich ähnlich sehen; 
sie sind ziemlich hart, blaugrau, feinkörnig, mit undeutlichen Pflanzenresten, in 
Säuren lebhaft brausend. Aber südlich davon im Hanselbache, der nach Anzbach 
hinaus fliesst, zeigen sich wieder stellenweise die gewöhnlichen mergeligen Sand
steine anstehend, und im Bache selbst finden sich in einem zähen Lehme viele 
eckige Stücke von Wiener Sandstein eingehüllt. Bei Anzbach und westlich von da 
fallen die Schichten durchgehends südlich und südöstlich, ebenso unmittelbar 
östlich bei Neulengbach, wo der Fallwinkel bis zu 80° beträgt.

Weiter westlich vomTullnbache bis zumPerschlingbache südlich vonBöheim- 
kirchen findet sich überall lockerer, mitunter sehr grobkörniger, meist schmutzig 
weiss oder gelblich, seltener graublau gefärbter Sandstein, der überall nach Süd 
verflächt. An mehreren Stellen, so namentlich bei Ober-Dambach und Christo
phen wird dieser Sandstein gebrochen. An letzterem Orte enthält der Sandstein 
bisweilen Kohlenstückchen eingeschlossen.

Ueber die Eocengebildo im Erzherzogthume Ocsterreich und in Salzburg. 1 3 S
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Unter den Stücken von Glocknitz westlich von Christophen im Museum der 
k. k. geolog. Reichsanstalt befindet sich eines von hellgrauer Farbe, feinkörnig, 
sehr gleichförmig, mürbe, dem zahlreich grünliche parallel in die Länge gestreckte 
Körner, die eine Art Parallelstreifung hervorbringen, beigemengt sind; es braust 
lebhaft in Säuren; ein zweites Stück ist gelbgrau, grobkörniger, mit sehr viel 
Glimmer, ebenfalls lebhaft brausend. Oestlich von Pyhra endlich zeigt sich nach 
Süden, gegen den Wiener Sandstein einfallend ein fein geschichteter und sehr leicht 
verwitternder Mergel, er enthält Schichten von gelblich-braunen Kalk mit weis
sen Spathadern und röthlichen Hornsteinkugeln.

Nördlich vom Conglomeratzuge des Buchberges zwischen dem grossen und 
kleinen Tullnbache herrschen allenthalben die gewöhnlichen und lockeren mer
geligen Sandsteine und Mergel vor. Erst weiter nördlich zwischen Siegersdorf 
und Abstetten treten die Mergel gegen die Sandsteine mehr zurück, die letzteren 
sind ziemlich locker, werden aber doch zu Bausteinen gebrochen, ln allen Gräben 
fallen sie unter Winkeln von 3 0 — 40° nach Süd und Südost. Oestlich von Sie
gersdorf fand C z j z e k  mehrere grosse Granitblöcke; das Gestein gleicht nach 
seiner Mittheilung jenem von Mauthausen. Das Thal, in dem Wirmla liegt, ist 
zum grossen Theil mit Löss ausgefüllt, nur in einzelnen tieferen Hohlwegen 
sehen unter demselben die Eocenschichten hervor, so beim Ziegelofen nordwest
lich von Asperhofen, bei Diesendorf u. s. w. Die Schichten fallen hier vorwaltend 
nach Nordwest. Noch weiter nördlich findet man am Einsiedelberg nordwestlich 
von Abstetten Conglomerate, ähnlich jenen des Buchberges, sie sind durch mehrere 
Steinbrüche aufgeschlossen; in einem derselben sieht man dasConglomerat, dessen 
einzelne Gerölle grösstentheils dem W iener Sandstein angehören, lagenweise 
mit sandigem Mergel abwechseln. Zwischen Streithofen und Loibersdorf sowie 
weiter gegen Wirmla und im Haspelwald trifft man wieder die gewöhnlichen 
Sandsteine und Mergel. Südlich von Streithofen fallen sie gegen Nord-Nordwest, 
nordöstlich von Murstetten unter 20° nach Ost, südlich von Murstetten unter 
3 0 — 50° gegen West, bei Wolfsbach nach Nord west, nördlich von Dozenbach 
unter 30° nach Südwest, auf der Sau nordöstlich von Böheimkirchen ebenfalls 
nach Nordwest, bei Muszletzberg nordwestlich von Neulengbach unter 26° nach 
West- Nordwestlich von Muszletzberg wurden wieder mehrere erratische Blöcke 
wie bei Siegersdorf gefunden.

G e g e n d  ö s t l i c h  v o n  L a u f e n .  Ueber die Gegend nördlich vom Zuge 
der Nummulitengesteine zwischen Secham und St. Pangraz nordwestlich von 
Laufen am Westrande unserer Karte liegen nur sehr wenige genauere Nachrich
ten vor. In der ganzen Gegend scheinen nur äusserst selten Entblössungen vorzu
kommen. In den älteren Karten, namentlich in der von M o r l o t  ist diese Gegend 
als miocen bezeichnet. L i p o i d  betrachtete sie als dem W iener Sandstein ange
hörig.

Der W eg von Michelbaiern nach Berndorf führt nach L i p o i d  in einem 
tiefen Graben, in dem als Gerölle feste lichte kieselige Mergel, sehr feste bräun
liche und graue kalkige Sandsteine, dann aber auch Kalksteine, Quarze und Ur- 
gebirgsgesteine der verschiedensten Art auftreten.

Von Berndorf nach Steinbach führt der W eg ebenfalls in einem tiefen 
Graben. In diesem finden sich höher oben vorwaltend sehr feste kieselige Sand
steine und Mergel, tiefer graue Sandsteine und Mergel, noch tiefer gegen Stein
bach zu Conglomerate, die anzustehen scheinen, und Blöcke des rothen Conglo- 
merates.

In den Waldgraben südöstlich von Waidach fanden sich von unten hinauf 
erst sehr fester Sandstein und Conglomerate, als Findlinge grosse Blöcke von

1 3 6  Fr. R. v. Hauer. Ueber die Eoeengebilde im Erzherzoglhume Oesterreich und in Salzburg.
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Quarz und Chloritschiefer, weiter aufwärts Mergel und ein dünnschiefriger 
glimmerreicher blauer Kalk. In den Gräben weiter nördlich gegen Nussdorf zu 
sind Findlinge von feinkörnigem grauen Sandstein mit Kohlen und Glimmertheil- 
chen, dann blaue sandige muschlig brevhende Kalksteine.

Südlich von Berndorf gegen den Haunsberg zu traf P r i n z i n g e r  an meh
reren Stellen Conglomerate.

VI. Notizen über die oberen Triasgebilde der lombardischen 
Alpen. 

Von Prof. Antonio S t o p p a n i ,
Custos der Biblioteca Ambrosiana in Mailand.

Aus einem Schreiben an Herrn Bergrath Franz Ritter von Hauer.

M ilgetheill io der S iU oog  der b. b. geologischen Reichsanslalt am 23. Februar 1858.

Ich habe an die k. k. geologische Reichsanstalt in Wien zwei Copien meines 
Werkchens: Studii geologici e paleontologici sulla Lombardia“ gesendet. Die 
langen Verzögerungen, mit denen die Veröffentlichung dieser meiner kleinen Ar
beit ohne mein Verschulden zu kämpfen hatte, machen bereits neue Verbesserun
gen und Zusätze nöthig. Manchem Mangel werden, wie ich hoffe, meine eigenen 
späteren Studien abhelfen, für welche ich schon viele Materialien, die Früchte 
neuerlicher Nachforschungen, oder der gütigen Mitwirkung meiner Freunde 
bereit halte. Für den Augenblick aber scheinen mir nur einige Bemerkungen 
dringend nöthig, welche ich Ihnen hier zu beliebigem Gebrauche mittheile.

Vor wenig Tagen erst theilte mir mein Freund Herr Dr. Gius. S t a b i l e  zwei 
Ihrer sehr werthvollen Abhandlungen: „Paläontologische Notizen“ und „Ein Bei
trag zur Kenntniss der Fauna derRaibler Schichten“ mit. In der ersten sehe ich 
eine Arbeit von Herrn Dr. M. H ö r u e s  über die Petrefacten von Esino citirt, 
welche mir leider zur Zeit, als ich meine Arbeit beendigte, noch nicht bekannt 
war; ich muss daher um Entschuldigung bitten, dass ich ihrer in meinem Buche 
nicht erwähnte und Synonyme schuf nach Formen, die mir neu erschienen.

Bezüglich derselben Abhandlung „Paläontologische Notizen“ muss ich auf 
die doppelte Verwendung des Namens Posidonomya obliqua aufmerksam 
machen. Ich hatte unter diesem Namen eine Posidonomya aus den Schichten von 
Esino aufgeführt, und muss ihn nun zuriiekziehen in Folge der Verzögerung in 
der Publication meines Werkes.

Nr. 3 Ihrer Abhandlung ist der Beschreibung der Fossilien von Lenna 
gewidmet. Auf Seite 266 meiner „ Studii geologici“ erscheint die Ablagerung 
von Lenna mit jener von Esino in Verbindung gebracht nach einer Besichtigung 
der Sammlung des Herrn F e d r e g h i n i  und nach der Meinung des Hrn.Esc  h e r  
v o n  d e r L i n t h .  Im vorigen September begab ich mich selbst auf zwei Tage 
nach Lenna. Wunderbar ist die vollständige Aehnlichkeit, ich möchte selbst 
sagen Identität der beiden Ablagerungen sowohl was die lithologischen, als was 
die paläontologischenMerkmale betrifft. Ich habe daseihst die häufigsten der Cliem- 
nitzien von Esino entdeckt, so die Ch. Aldrovandi nob., obeliscus nob-, die 
Natica monstrum nob., dann den Turbo pugilator nob-, welcher grosse Aehnlich
keit mit Turbo Stabilei Hau. .darbietet, sich aber doch durch viele Merkmale 
unterscheidet. Ausser den globosen Ammoniten habe ich auch andere gefunden, 
darunter einen sehr wohl erhaltenen scheibenförmigen, welchen ich nicht zu

K. k. g eo log isch e  ReicbsaosU lt. 9* Jahrgang 1858. I. l g
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unterscheiden weiss von A. (Cer.) Hedenströmi Keys. (Beschreibung einiger 
Ceratiten des arctischen Sibirien. Bull. Acad. Imp. de St. Petersbourg, T. V, 
pag. 161, tab. II, [][.

Uebrigens hatte ich noch nicht Müsse um die vielen Fossilien zu studiren, 
die ich in Lenna sammelte, welche noch mehr das rechtfertigen, was ich pag. 140 
meiner „ Studii“ bezüglich der Petrefacten von Esino sagte, dass diese Ablage
rung bestimmt sei vorzugsweise durch grosse Arten die Fauna von St. Cassian zu 
bereichern, welche sich bisher durch schöne zierliche aber überaus eintönig 
kleineFormen auszeichnete. In der That, neue Chemnitzien, wunderbar gut erhal
ten, noch mit ihren ursprünglichen Verzierungen, die ich daselbst sammelte, kön
nen beinahe mit dem-berühmten Cerithium giganteum wetteifern. Dieser Grösse 
einen besonderen Werth beilegen, ist eine Schwäche, deren sich der Paläontologe 
nur schwer erwehren kann.

Das ist es, was ich bezüglich Ihrer ersten Abhandlung zu bemerken hatte; 
bezüglich der zweiten muss ich noch mehr Ihre Geduld in Anspruch nehmen* Ich 
kenne noch nicht Ihre Abhandlung „Beschreibung eines Durchschnittes der öst
lichen Alpen“ , die mir wahrscheinlich sehr dienlich gewesen wäre, um die Dis- 
cussion und Beschreibung der Ablagerung von San Giovan-bianco, Dossena und 
Gorno abzukürzen und zu erläutern. Inzwischen freue ich mich aber doch ausser
ordentlich, dass meine Ansichten über diese Ablagerung mit den Ihrigen so wun
derbar gut übereinstimmen, dass man sagen möchte, Sie hätten mir buchstäblich 
Ihre Resultate vorweg genommen.

Man möchte sagen es sei einerseits gut, dass ich nicht in Kenntniss einiger 
Thatsachen war, welche mich in den Stand gesetzt hätten um so leichter und 
siegreicher die Frage zu lösen; denn es scheint mir, dass nun die Resul
tate, die ich nur aus der stratigraphischen Untersuchung in der Val Brem- 
bana und Val Gorno erhielt, meiner schwachen Zeugenschaft grösssere Sicher- 
keit verschaffen. In dem angeführten Capitel werden Sie ersehen, dass ich in 
stratigraphischer Beziehung die Ablagerungen von Gorno, Dossena u. s. w. mit 
den Schichten von St. Cassian idcntificirte, während sie bei uns nach der älteren 
Bestimmung des berühmten L. v. B u c h  so lange dem Muschelkalk zugezählt 
wurden, und dass auch ich jene Correctur für die Karte' meines Freundes 
O m b o n i  vorschlug, die Sie Seite 6 Ihrer Abhandlung bezeichnen.

Ich so wie Sie habe demnach Nr. 20 (Muschelkalk) des Herrn O m b o n i  
der oberen Trias eingereiht und ihm dieselbe Stelle in der Reihenfolge der 
Schichten angewiesen, wie die Schichten von St. Cassian; ich so wie Sie habe 
Nr. 21 (bunten Sandstein) und Nr. 19 (Keuper) idenlificirt und mit Nr. 20 ver
einigt, nur mit dem mehr im Worte als in der Sache gelegenen Unterschied, dass 
Sie in dem ganzen Complex die Raibler Schichten repräsentirt finden, während 
ich noch die keuperartigen Schichten (grüne und rothe, beinahe petrefactenleere 
Mergel und Sandsteine) von den oberen Ablagerungen mit Myoconchen, Gervillien, 
Cardinien u. s. w. unterscheide. Ich sage, dass die Verschiedenheit mehr in den 
Worten als in der Sache liegt, weil der von mir gemachte Unterschied mehr ein 
lithologischer als geologischer ist, und auch ich auf Seite 128, wo ich von den 
Cassianer Schichten im Territorium von L ccco spreche, bemerke, dass „übrigens 
alle diese Schichten in ihren unteren Partien sich nähern und ganz übereinstim
mend werden mit einer für uns bisher ganz neuen, aber den Geologen sehr wohl 
bekannten Ablagerung, indem sie in derselben sowohl nach mineralogischen Cha
rakteren als auch auf Grundlage der Schichtungsverhältnisse den Keuper 
erkennen werden“ ; und noch deutlicher auf Seite 135, „dass der Keuper nicht 
gut geschieden ist von der Formation von St. Cassian, da er sich mit ihr geologisch



Notizen über die oberen Triasgebilde der lombardischen Alpen. 139

verbindet, und ich führe in dieser Beziehung an, dass die unteren fossilien
führenden Schichten von S. Giovanni bianco sich immer mehr und mehr ver
ändern , so dass sie sich nicht von gewissen Varietäten der darunterliegenden 
Keuper-Gesteine unterscheiden“ .

Dass ferner der Complex der Formationen, die zum Keuper, zu den 
Cassianer Schichten, zu den Raibler Schichten, zu den Schichten mit Myoconchen, 
Gervillien u. s. w. gezogen werden, auch in der Lombardie vom Dachsteinkalk 
bedeckt werden, ergibt sich aus dem ganzen Verlauf des Werkes und ist aus
drücklicher in dem Zusatze p. 460 angeführt, wo ich aber die Masse des Dach
steinkalkes in drei Gruppen trenne, die in absteigender Ordnung die folgenden 
sind. 1 ) Ein oberer Dolomit mit wenig Fossilien, charakterisirt durch die Dach- 
steinbivalven ( Cardium triquetrum) und verwandte Arten. 2 ) Eine mittlere 
Ablagerung, die durch eine an Madreporen reiche Bank gebildet wird. 3 ) Eine 
untere Ablagerung, gebildet durch schwarze Kalkschiefer und Mergel (Ablage
rung von Azzarola) mit Gervillia inflata, Plicatula intusstriata und einer 
ausserordentlichen Menge von theils jurassischen, theils neuen Arten.

Was ich bisher schrieb, bezieht sich auf den theoretischen Theil Ihrer Ab
handlung. Die folgenden Bemerkungen, die sich nur bei Durchsicht der Abbildun
gen und Beschreibungen der Fossilien ergaben, glaube ich aber auch noch bei
fügen zu sollen. Einige der Fossilien von Gorno auf meiner Liste Seite 271 u. s. w. 
werden nun wegen der Verspätung meiner Publication zu blossen Synonymen, 
wovon die Paläontologen in Kenntniss gesetzt werden sollen. Ich werde es bei 
erster Gelegenheit thun, und bitte auch Sie,  der Sie dazu vielleicht allso- 
gleicli Gelegenheit haben es zu thun, da ich wo möglich nicht einen Augen
blick im Besitz dessen bleiben möchte, was nach dem Rechte des „primi occupan- 
tis“  einem anderen gehört. Um diese Synonyme zu erklären und einige Bemer
kungen beizufiigen, nehme ich die Liste Ihrer Fossilien zur Hand.

Solen caudatus Hau. Diese Art nähert sich in ihrer Gestalt sehr meiner 
Panopaea longirostris; specifisch ist sie aber bestimmt verschieden, wie sich 
aus der Beschreibung ergibt, die ich von der Letzteren gebe. Ueberdiess nähern 
sich dem Solen caudatus andere Conchylicn, die ich letztlich zu Gorno entdeckte, 
bei welchen das Missverhältniss der Seiten beträchtlicher ist als bei P. longi
rostris. Ich würde das Geschlecht Panopaea vorziehen, dem sich in der äusseren 
Form meine Stücke mehr nähern als dem Solen. Ueberdiess kennt man das 
Geschlecht Panopaea bereits aus älteren Formationen. In jedem Falle würden 
diese Formen sehr charakteristisch sein für die Raibler Schichten, da sie sich zu 
Naplanina und Raibl sowohl als auch sehr häufig zu Gorno finden.

Packycardia rugosa Hau. Ich füge diese Art jenen von Gorno bei, wo ich 
sie sehr häufig fand. Ich entdeckte sie in einem sehr festen mergeligen Kalk
stein, so dass es mir nicht möglich war sie heraus zu gewinnen. Auch wenn ich 
aus dem Gesteine den Kern stückweise herausbrach, blieb die Schale fest anhän- 
gen, so dass ich nur den Steinkern einer einzigen Schale erhalten konnte. Die 
Merkmale reichen übrigens hin um die Art sicher zu bestimmen.

Corbula Rosthorni Boue. Dieser Art glaube ich eine kleine Bivalve zuzählen 
zu können, die sich zu St. Giovanni bianco häufig mit der Myophoria Kefer- 
steini findet.

Myophoria elongata Hau. Diese Art muss meiner Liste der Fossilien von 
Gorno zugezählt werden, da ich sie daselbst häufig fand.

Nucula sulcellata Wissm. Sie füllt zu Gorno wie zu Baibl eine Schichte, 
welche übrigens mit den Schichten mit Myophorien innig verbunden ist, und 
zu den tieferen gehört, denen auch der Pecten filosus entstammt.

18*
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Myoconcha lombardiert Bau. Ich habe diese Art, von der die Schichten 
von Gorno erfüllt sind, als M. gornensis beschrieben.

Myoconcha Curionii Hau. Aus den Cardinien, die in so wunderbarer 
Menge in den mergeligen Kalken zwischen San Giovan-bianco und Gorno sich 
vorfindon, habe ich fünf Arten gemacht (abgesehen von der Card, spissa, die 
einen ganz abweichenden Typus darbietet), nämlich C.Escheri, Meriani, Curionii, 
sinuosa und securis. Schon auf Seite 378 meiner „ Studii“ habe ich angeführt, 
dass das Geschlecht Cardinia, welches in den Schichten mit Myophorien sich 
findet, „einerseits eine solche Mannigfaltigkeit, und andererseits wieder eine 
solche Einförmigkeit darbietet, dass es sehr schwierig sein wird specifische Merk
male aufzufinden. „Doch lassen die verschiedenen Typen, die ich durch eine 
sorgsame Analyse unterschieden habe,  die Charaktere sehr wohl erkennen, auf 
die ich meine Arten gründete. Ganz am Ende slehende Buckel, di&für Myoconcha 
Curionii Hau. als charakteristisch bezeichnet sind, kenneich in der That hei 
keiner gut erhaltenen Art, am wenigsten bei meiner Card, securis, bei der die 
vordere Seite 23/ 10o der Länge befragt. Wenn ich die einzelnen Figuren ins Auge 
fasse, so würde ich glauben in Ihrer Fig 9 , Tab. VI meine Cardinia Escheri 
und in Fig. 7 und 8 meine Card. Meriani zu erkennen. Doch bin ich nicht weit 
davon entfernt zuzugeben, dass alle fünf angeführten Cardinien nur Varietäten der 
Myoconcha Curionii sein möchten, vermöge der allmählichen Uebergänge, die 
man bei den Tausenden von Exemplaren beobachtet.

Perna Boue'i Hau. Einige Exemplare von St. Gallo, die ich in meiner Samm
lung unter den unbestimmten Gervillicn bewahre, scheinen dieser Art anzugehören.

Germllia bipartita Mer. Ich habe im letzten Herbste die schon von Herrn 
E s c h  er angeführten Schichten unter den Prati d’Agueglio, die von dieser Art 
erfüllt sind, aufgefunden. Sie liegen bestimmt zwischen der Masse mit den 
Petrefacten von Esino und dem Dolomit des St. Defendente; die ganze Schichten
folge ist in der That normal und sehr regelmässig. Es ist diess ein neuer Beweis 
fiir die Richtigkeit dessen, was ich in meinem „ Studii“ (I. Th. C. 7, p. 143 u. s. f .) 
behauptete. Die wenigen Schichten, welche daselbst die in Rede stehende Art 
enthalten, sind petrographisch jenen von Gorno ganz ähnlich, und demnach von 
der Hauptmasse der Gesteine von Esino, die theils rein kalkig oder dolomitisch 
ist, ganz verschieden.

Pecten filosus Hau. Sehr häufig fand ich diese Art zu Gorno. Ein Exemplar 
und zwei Abdrücke, welche ich in den Schichten mit Myophorien aufland, zeigen 
zwar dieselbe Art der Oberflächen-Verzierung wie der P. filosus, könnten aber 
vielleicht doch einer anderen Art angehören, denn erstlich sind sie beinahe dop
pelt so gross wie die besseren Exemplare der genannten Art, zweitens haben sie 
sehr deutlich ausgedriiekte Radiall ippen, drittens endlich haben die sehr feinen 
Linien, welche die Oberfläche zieren, einen besonderen Verlauf; sie gehen von 
der Spitze aus, theilen sich gleichsam in zwei Büschel, biegen sich nach entge
gengesetzten Richtungen und erreichen, indem sie sich zweifach und dreifach 
gabeln, die entgegengesetzten Seiten.

Narh dem was ich in meinem „ Studii“ auseinandergesetzt habe, und mehr 
noch nach dem was Sie selbst in Ihrer ausgezeichneten Abhandlung mittheilen, 
verstehe ich nicht, wie Sie mit Bezug auf die Raibler Formation zu dem Schlüsse 
gelangen können, „dass doch ihr allgemeiner geologischer Charakter von dem 
der eigentlichen Cassianer Schichten hinreichend verschieden bleibt um vor
läufig den für sie gewählten Localnamen beizubehalten.“

Wenn die Schichten von St. Cassian und von Raibl den oberen Theil der 
Trias bilden, wenn die einen da auftreten, wo die anderen fehlen, sie sich also
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gewisäermassen ersetzen, wenn paläontologische Daten sie vereinigen, wenn ihre 
Verschiedenheit sich nur auf locale Zufälle zurückführen lässt, warum sollte dann 
der, der so hinreichende Gründe für das Gegenthcil hat, sie noch trennen? Ist es 
nicht ein wahrer Fortschritt in irgend einer Wissenschaft eine Vereinfachung, 
eine Vereinigung zu erzielen? Die Localnamen mögen bleiben, aber nur als solche; 
und sind, wie mir scheint, den Arten eines Geschlechtes zu vergleichen, und 
liessen sich etwa so darstellen:

F o r m a t i o n  von  St.  Cass i an.

Schichten von St. Cassian,
Ablagerung von Raibl,
Ablagerung von Gorno, Dossena, San Giovan-bianco u. s. w.
Uebrigens scheint mir die Verschiedenheit der Fauna an den verschiedenen 

Orten, wie Sie dieselbe am Ende Ihrer Abhandlung auseinandersetzen, nicht ein 
Argument von allzugrossem Gewicht, denn

1. Auch in den schwarzen, wahren St. Cassian-Schichten der Lombardie 
finden sich keine Cephalopoden und sind Gasteropoden selten.

2. In den Kalksteinen und Dolomiten von Lenna und Esino finden sich in sehr 
grösser Zahl die Gasteropoden und Acephalen und sind auch Cephalopoden und 
Brachiopodon ziemlich häufig. (Ich bemerke, dass ich letztlich zu Esino eine 
Bank mit Terebrateln entdeckte, und einige auch am Pizzo di Cainallo.)

3. Die Loxonema Meneghinii Stopp., von der ich letztlich Bruchstücke 
entdeckte, die auf Exemplare von etwa 100 Millim. Länge hindeuten, ist zu 
Gorno ziemlich häufig. So fand ich auch in den Schichten mit Myoclionchen eine 
schöne Terebrutula und einen Spirifer.

N a c h t r a g .  Ich erlaube mir einige Bemerkungen über das vortreffliche 
W erk des Herrn Dr. H ö r n e s  über die Petrefacten von Esino beizuftigen, da es 
vielleicht noch Zeit sein wird, diese den in meinem letzten Schreiben angedeu
teten Sinonymen anzuschliessen.

Turbo depressus Hörn, ist ohne Zweifel mein T. pugilator. Sein Vor
kommen ist sehr zahlreich zu Lenna, wie ich schon erwähnt hatte; der Steinkern 
zeigt keine Spur von Knoten. Zu Lenna kommt er in grösseren Dimensionen vor.

Natica Lipoldi Hörn. Diese Art vom Obir ähnelt in der Grösse und in 
allen Eigenschaften der N. montromm Stopp, von Esino. Die Art vom Obir ist 
jedoch mehr thurmförmig, während die von Esino ein gänzlich gedrücktes Ge
winde hat und daher eine convex-ehene Form bietet.

Natica comensis Hörn. Keine der vielen von mir beschriebenen Arten kann 
man mit Sicherheit mit der von Dr. Hö r n e s  aufgestelltfen Art vergleichen; diese 
ist eine Art, welche in meiner Sammlung als N. inornata bezeichnet ist, 
bei der Beschreibung aber in Vergessenheit kam. Mehrere Arten gleichen im 
Allgemeinen der N. comensis, und man könnte sie mit der N. obstructa Stopp. 
für identisch halten, wenn diese nicht von unzähligen mit unbewaffnetem Auge 
sichtlichen Longitudinal - Schnüren, namentlich wenn man die erste Epidermis 
ablöst, durchzogen wäre.

Natica Meriani Hörn. Diese ist die N. facellata Stopp. Ich besitze einige 
Exemplare von wenigstens dreifacher Grösse.

Natica lemniscata Hörn. Ich glaube nicht die Indentität dieser Art mit 
meiner N. fastosa bezweifeln zu dürfen, obsclion die von mir beschriebenen reich
lichen Zierathen hier in einfachen Linien bestehen.

Chemnitzia gradata Hörn. Ich glaube, dass Herr Dr. H ö r n e s  bei Beschrei
bung dieser Art in Irrthum sei wenn er angibt, sie sei gemein in Esino und dass es
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jene Art sei, auf welche sich die verschiedenen Autoren beziehen, welche im Allge
meinen über die Chemnitzien vonEsino sprachen. Diese Art muss sehr selten sein; 
ich selbst, der ich doch glaube keiner der letzten Durchforscher jener Loca- 
lität zu sein, besitze nicht einmal ein Bruchstück davon, und sie ist für mich eine 
ganz neue Species. Die gemeinste Art von Esino und Lenna ist die Ch. Aldro- 
vandi Stopp, mit gänzlich ununterbrochenen convcx-concaven oder eher ebenen 
Gewinden, wie sie in der ersten Hälfte der Conchyüe Vorkommen; sie steht der 
Ch. Haddingtonensis Sow. am nächsten. Die riesigen Chemnitzien, die ich in 
Lenna aufgefunden habe, nähern sich noch mehr dieser letzterwähnten Art, da 
dieselben auf der ganzen Oberfläche mit schwärzlichen Streifen geziert sind, die 
in einer mehr oder weniger parallelen Richtung mit den Wachsthums-Linien 
laufen, aber in etwas mehr krummen und mehr zufälligen aber nicht so sehr ausge
sprochenen Linien, wie sie auf den Exemplaren von d ' O r b i g n y  abgebildet sind. 
Auch nach einer sehr gewissenhaften Untersuchung, welche in der That bemerk
bare Verschiedenheiten aufdccktc, bleibt die Identität beider zweifelhaft. Die 
einzige Art mit stufenförmigen Umgängen, die ich in Esino gefunden, ist die Ch. 
Haueri Stopp., die sich nicht in Bänken mit Natica und Chemnitxia vorfindet, 
sondern isolirt in den Bänken mit Acephalen, Terebrateln und Polyparien am 
Pizzo di Cainallo. Diese Species ist nicht allein wegen ihren enormen Proportionen 
ausgezeichnet, sondern auch wegen verschiedenen anderen Charakteren. Der Ch. 
gradata ist die kleine Ch. Pini Stopp, am nächsten, welche sich jedoch durch 
einen engeren spiralen Winkel lind durch die betreffende Lage der longitu
dinalen Kiele unterscheidet.

Chemnitzia Eschcri Hörn. — Die Figur 3 von Hör n  es  stellt die Ch. Mai- 
roni Stopp, dar und die Fig. 4 mit wenigem Unterschiede die Loxonema per- 
aeuta Stopp. Keine der von mir beschriebenen Chemnitzien stimmt mit Fig. 2 
iiherein; ich fand aber zahlreiche Bruchstücke, als ich vor Kurzem einen Erdsturz 
besuchte, zu den ich früher niemals gekommen und an welchem, wie mir die 
dortigen Bauern erzählten, E s c h e r  seinenllauplsammelplatz hatte, die der Fig. 2 
entsprechen. Diess überzeugt mich um so mehr, dass unter den von Hür nes  
angeführten Varietäten mehrere als selbstständige Arten zu unterscheiden sind. 
Ich glaube, dass man der OelTnung des Spiral-Winkels mehr Wichtigkeit schenken 
müsse und dass dieselbe bei Feststellung der Species bei den Gasteropoden eine 
der Hauptstützen sein sollte.

In der Folge werde ich sorgen, die in meinen *Studii“ noch vorfindlichen 
Lücken so viel wie möglich auszufüllen. Die österreichische Geologie ist theilweise 
noch neu; die Studien in diesen letzten Jahren, namentlich nach der Errichtung 
der k. k. geologischen Reichsanstalt, brachten in der speciellen Geologie der öster
reichischen Alpen, ja auch in der Geologie im Allgemeinen, eine so rasche Ent
wickelung hervor, eine solche Masse von neuen Thalsachen, von Berichtigungen, 
von Analogien, dass man nur schwer mit dieser Entwickelung Schritt halten kann. 
Die Abhängigkeit der geographischen Lage der Lombardie von den Alpen gibt 
schon an sich zu erkennen, dass in den letzteren mehr als irgendwo anders wir 
die Aequivalente zu suchen hahen. Es war wohl vergeblich, die Analogien im 
Jura, in den Pyrenäen, in den Schichten von Oxford und sogar in den Anden lind 
am Himalaja aufzusuchen. Nur die theilweisen Vergleichungen, durch logische 
Schlüsse erhalten und nach und nach weiter ausgedehnt, können uns zu höheren 
Annäherungen bringen und endlich zur Einsicht eines wahren geologischen 
Systemes für den ganzen Erdball.



143

VII. Ueber die Gypsformation der Nord-Karpathen-Länder. 
Von Dr. Alois v. Alth.

M itgelbcilt in der Siliuag- der k. h. geolog ischen  IleichsaDsUlt am 26. Jänner 1858.

An dem Nordrande der Karpathen und bis auf eine ziemlich bedeutende 
Entfernung von deren Fusse tritt auf der ganzen Strecke von Schlesien bis 
Russland eine bald mehr bald minder mächtige Gypsbildung auf, welche theils 
durch die nahen Beziehungen, die sie an vielen Orten zu der karpathischen 
Steinsalzformation zeigt, theils durch ihr Vorkommen auf so weiten Länder
strecken das Interesse jedes Geologen in Anspruch nehmen muss.

Es ist daher diese Gypsbildung von jedem Geognosten, der diese Länder 
besuchte, beschrieben worden und te ilte  das Schicksal des Karpathen-Sand
steines, indem sie, wie dieser, sehr verschiedenen Formationen angereiht wurde.

Doch ist dieselbe nur in den westlichen Theilen dieser Länder näher unter
sucht worden, im östlichen Galizien dagegen und den angrenzenden Provinzen 
Russlands nur oberflächlich bekannt, daher eine specielle Arbeit darüber und ein 
Versuch, deren geologisches Alter definitiv festzustellen, nicht ohne Interesse 
sein dürfte. Aber nicht bloss für diese Wissenschaft ist die galizische Gypsbil
dung von W ichtigkeit; der hohe Rang, den der Gyps unter den Mitteln zur Ver
besserung des Bodens cinnimmt, die immer stärker auch bei uns hervortretende 
N otwendigkeit, einer gewissen Fläche mit dem geringsten Kostenaufwande den 
grösstmöglichen Ertrag ahzugewinnen und durch die Cultur von Futterpflanzen 
den Vkhstand zu vergrössern, musste die Aufmerksamkeit der galizisehen Land- 
wirthe auf dieses wohlfeile Düngungsmittel leiten.

Desswegen hat der leitende Ausschuss der galizisehen Landwirthschafts- 
gesellschaft am 16. Decemher 1850 an deren Mitglieder einen Aufruf wegen Ein
sendung der einem Jeden bekannten Daten über Vorkommen nnd Verwendung des 
Gypses erlassen. Die in Folge dessen eingegangenen Mitteilungen wurden mir 
von der Gesellschaft bereitwilligst zur Verfügung gestellt, wodurch ich mich in 
den Stand gesetzt sah, das Vorkommen dieser Gebirgsart auch an mehreren 
solchen Localitäten kennen zu lernen, welche selbst zu sehen mir bis zu diesem 
Augenblicke nicht vergönnt war. Die Resultate meiner diessfälligen Unter
suchungen biete ich hiermit dem wissenschaftlichen Publicum in der HofTnung, 
dass sie mit jener Nachsicht aufgenomineu werden, welche geognostische Be
schreibungen noch so wenig gekannter Länder erfordern.

V e r b r e i t u n g  und C h a r a k t e r  d e r  F o r m a t i o n .

Die westlichsten Puncte des Vorkommens der nordkarpatischen Gypse liegen 
in Oberschlesien zu beiden Seilen des Oderthalcs, westlich und östlich von 
Ratibor.

Ungefähr zwei Meilen westlich von dieser Sladt, ziemlich in der Milte zwi
schen Oder und Oppa, erscheinen dieselben nach O e y n h a u s e n  (Versuch einer 
geognostischen Beschreibung von Oberschlcsien, Essen 1822, p. 304 —  315 ) in 
der Gegend von Dirschel, Kätscher und Deutsch-Nenkirch ziemlich entwickelt, sie 
bilden hier isolirte Hügel mit steilen Abhängen, sind in einer Mächtigkeit von 
60 bis 80 Fuss durch bedeutende Steinbrüehe entblösst und ragen aus den von 
neuen Bildungen angefüllten Thälern der Oder und Oppa hervor, in denen sich 
kein anstehendes Gestein zeigt, indem erst am linken Ufer der Oppa, etwas ober
halb Troppau bei Palhanetz, wieder eine kleine Entblössung desselben Gypses 
sichtbar wird. Mehr entwickelt ist diese Gebirgsart auf dem rechten Oderufer, wo
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sie östlich von Ratibor an mehreren Orten zwischen Czernitz und Rogau, dann 
bei Kopelau und Pogwistow vorkommt. Der schlesische Gyps ist fast stets kry- 
stallinisch, weiss, gelblichweiss oder grau, die oft fusslangen Krystalle sind durch 
einander gewachsen, ihre Zwischenräume sind durch einen grauen mergelartigen 
Letten ausgefüllt; oft finden sich auch schöne in Kugeln zusammengehäufte 
linsenförmige Gypskrystalle, welche lose in dem blauen Letten liegen. Niemals ist 
der Gyps geschichtet, er liegt unmittelbar auf Grauwacke oder Kohlensandstein und 
wird von blauem Letten, bald von einem oft biluminösen dichten oder tuffartigen 
Kalksteine bedeckt, der ein ganz junges Erzeugniss ist, und bei Czernitz und 
Lukau häufig Abdrücke von Blättern und Schalen der gewöhnlichen kleinen Land
schnecke enthält. Blauer Letten ist ein steter Begleiter der schlesischen Gyps- 
bildung. In ihrn wie im Gypse selbst kommt bei den Thalhäusern in der Gegend 
von Czernitz Schwefel ziemlich häufig eingesprengt vor.

Ganz von diesen schlesischen Gypsbildungen getrennt erscheint in einer 
Entfernung von mehreren Meilen davon der nächste Gyps ( O e y n h a u s e n  I.e.
S. 289 s. f) . am Fusse des flachen Kalkberges Grodzisko, dann bei Chelmek, 
Libiaz und Szyjky in der Gegend von Bobrek nördlich von der W eichsel, fast 
gegenüber von Oswieczim im Grossherzogthume Krakau. Er ist deutlich geschich
tet, in dünnen, selten über 3 Zoll starken Lagen, dunkel rauchgrau, mit strahliger 
Textur und bituminösem Geruch. Er ist jedoch nur wenig entwickelt, nach O e y n 
h a u s e n  fast nur in einem einzigen Steinbruche aufgeschlossen, und wird gegen
wärtig nicht mehr benülzt. Von hier an treten ältere Bildungen unmittelbar bis 
an das linke W eichsel-Ufer, ja der Krakauer Jurakalk überschreitet diesen Fluss 
sogar, daher von hier bis Krakau kein Gyps bekannt ist. Erst bei Krakau selbst 
haben die Kreide und die tertiären Bildungen einen Busen im Jurakalk, obwohl 
mit nur sehr geringer Mächtigkeit, ausgefüllt und sind daher in Folge der grossen 
Abschwemmung der Diluvialzeit nur in kleinen zerstreuten Partien stehen ge
blieben. Eine solche Partie ist die Gypsbildung bei Tonce, %  Meile nördlich von 
Krakau, wo ein meist dichter, grauer Gyps in einigen kleinen Steinbrüchen ent- 
blösst ist. Am rechten Ufer der Weichsel ist der Gyps mit der Steinsalzbildung 
innig verbunden und den grossen Massen von Salzthon und grauem Letten unter
geordnet, so dass er nur bei Prokocim und Skotniki selbstständig auftritt. Dage
gen erscheint1)  er mehr entwickelt in der Niederung des unteren Nidathales in 
Polen bei Kamienna, südlich von Wislica, bei Dziatoszyce, Skalbmierz, Proszo- 
wice und anderen Orten nordöstlich von Krakau, am meisten aber zwischen Pin- 
czow, Busko und Novemiasto Korczyn, endlich auch noch weiter gegen Nordosten 
bei Staszöw und zwischen Chmielnik und Pinczow.

Hier besteht die Hauptmasse aus Gypsspath von asch- und rauchgrauer, 
gelblich-weisser oder honiggelber Farbe in oft fusslangen Krystallen, die nach 
allen Richtungen durcheinander gewachsen sind, die leeren Räume dazwischen 
häufig mit grauem Mergel und mergeligem Thon ausgefüllt. Nächst dem Gyps
spath findet sich dichter Gyps am häufigsten theils ganz weiss, theils durch Mer
gel grau und gelblich gefärbt. Er bildet steile sehr zerrissene Wände und riff- 
artige Vorsprünge. Zugleich zeigen zahllose Erdfälle den Gyps an, wo er von 
Dammerde bedeckt ist.

Von dem Nidathal bis in die Gegend von Lemberg, wo die grosse ostgalizische 
Gypsbildung beginnt, ist das Vorkommen des Gypses nur sporadisch.

So tritt er im Tarnower Kreise, südlich von Ropczyce in den Dörfern 
Glinik und Mala in grossen Massen auf und soll auch im Jasloer Kreise Vorkommen,

P u s c h :  Geognostische Beschaffenheit von Polen II, Seite 360 s. f.
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ohne dass mir hierüber etwas Näheres bekannt w äre, chen so erscheint er in 
der Gegend von Rzeszow an zwei verschiedenen Puncten, welche zugleich mit 
den ebengenannten das Verbindungsglied zwischen der westlichen und östlichen 
Gypsbildung darstellen. Die erste dieser Localitäten ist die Gegend von-Lopuszka 
wielka südlich von Kanezuga und Przeworsk im Thale des Miszkabaches, wo der 
Gyps sowohl weiss, als auch braun oder grau, meist krystalliniseh Vorkommen und 
sehr entwickelt sein soll; die zweite ist die Gegend von Borek zwischen Tyczyn 
und Blazowa südlich von Rzeszow.

Weiter östlich von diesen Puncten ist mir der Gyps nur von HorysJawice 
bei Hussaköw südöstlich von Przemysl bekannt und demnach das Vorkommen des 
Gypses im westlichen Galizien nur auf zerstreute Puncte beschränkt, wogegen in 
der Gegend von Szczerzec und Lemberg die grosse ostgalizische Gypsbildung 
beginnt.

Von hier an tritt im Norden durch die grosse polnische Niederung, im Süden 
durch die, den nördlichen Fuss der Karpathen begleitenden Bergreihen begrenzt, 
die wellenförmige, durch enge Schluchten durchfurchte podolische Hochebene 
auf, und ihr gehört auch die ganze ostgalizische Gypsbildung an.

In einem 6 bis 8 Meilen breiten Streifen zeigt sich diese Formation in der 
Richtung von Nordwest nach Südost bis nach Chotym am Dniester, wo sie plötz
lich verschwindet, denn während noch das Thal des Gränzflusses Zbrucz den Gyps 
bis gegen Skala hinauf deutlich entwickelt zeigt, erscheint derselbe schon an dem 
nächsten Flusse Zwanczyk nur noch an dessen Mündung und kommt bei Chotym 
am rechten Dniestergehänge zum letzten Male vor1).

Innerhalb des eben bezeichneten Raumes aber tritt der Gyps so häufig und 
unter stets gleichen Lagerungsverhältnissen auf, dass an einem Zusammenhange 
der ganzen Bildung gar nicht gezweifelt werden kann, und ich im Gegentheile 
die feste Ueberzeugung hege, dass er auch dort, wo er nicht mehr zu finden ist, 
später wieder zerstört und fortgeschwemmt wurde.

Der unmittelbare Zusammenhang der Gypslagen ist gegenwärtig nur noch in 
einem breiten Streifen zu sehen, welcher zu beiden Seiten des Dniesters von 
Halics angefangen, demselben parallel zieht, während nördlich von diesem Streifen 
der Gyps nur noch sporadisch vorkommt.

Südlich von diesem zusammenhängenden Streifen dagegen ist der Gyps nicht 
mehr zu finden, weil er hier von neueren Bildungen bedeckt wird, was auch auf 
der Höhe des podolischen Plateaus grösstentheils der Fall ist, wo theil's neuere 
Tertiärlager, theils die mächtige Lehmdecke den Gyps nur in günstigen Fällen 
hervorfreten lassen, während er oft wirklich ganz fehlt. Eine Aufzählung der ver
schiedenen Puncte, wo das Vorkommen des Gypses bis jetzt bekannt ist, wird das 
Ganze erläutern. Bei L e m b e r g  erscheint südwestlich von der Stadt auf der 
Höhe des Plateaus, in der Nähe der sogenannten neuen Welt, Gyps in mehreren 
neben einander liegenden Steinbrüchen entblösst. Er ist grau, krystalliniseh, die 
gewöhnlich mehrere Linien grossen Krystalle mannigfach durch einander gewach
sen, so dass ausgebildete Krystalle sehr selten sind. Es zeigt sich keine Spur von 
Schichtung und keine Versteinerungen, die ganze Mächtigkeit beträgt ungefähr 
20 Fuss, alle Zwischenräume der Krystalle, wie auch alle Klüfte, sind mit aufge
löstem erdigen Gyps von einer lichteren, grauen Farbe ausgefüllt. Darunter liegt 
Lehm; das Liegende soll nach der Aussage der Arbeiter aus Sand bestehen; 
sichtbar war es nirgend. Eben so kommt auch westlich von Lemberg bei R z ^ s -  
riia r u s k a  Gyps unter ähnlichen Verhältnissen vor. Wenn man von Lemberg

*) E ich w  a 1 il: Naturhistorische Skizze von Lithauen, Volhynien und Podolien, Seite 19 s. f. 
und B lö d e  in L e o n h a n l  und B ro n n ’s Jahrbuch für Mineralogie 1841, Seite 520.
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146 I>r. Alois v. Allh.

über Nawaria nach Szczerzec fahrt, so sicht man überall nur sandigen Kreide
mergel entblösst, welcher das allgemeine Grundgebirge der Gegend bildet, und 
vom Nulliporen-Sandstein bedeckt wird. Erst unmittelbar am Eingänge des Ortes 
Szczerzec selbst, jedoch an der anderen Seite des Teiches sind grosse weisse 
Gypsfelsen entblösst. Der Gyps ist hier dicht, Iheils weiss (Alabaster), theils 
grau, die Farben in Flecken mit einander wechselnd, der weisse dicht oder körnig, 
der graue manchmal krystallinisch. Auf Klüften und nesterweise ist hier öfters 
hellgelber, reiner Schwefel in kleinen Krystallen ausgeschieden. Da die Gypsfelsen 
bis an den Thalgrund reichen, so erscheint die Meinung, dass der Gyps unmit
telbar auf Kreidemergel aufliege, leicht erklärbar, ist aber dennoch irrig. Denn 
am Fusse der Gypsfelsen, die ihrerseits nur von Lehm bedeckt werden, liegt ein 
bald rothbrauner, bald grüner thoniger Sand, in welchem eine nur wenige Zoll 
starke Lage eines festen braunen, nur etwas grobkörnigen Sandsteines auftritt, 
welcher Schalen und Kerne von ziemlich grossen Pectiniten führt und nach diesen 
Versteinerungen offenbar tertiär ist. Von Szczerzec nach Westen habe ich den 
Gyps nirgend mehr gefunden, dagegen soll er südöstlich davon in der Brzez- 
doweer Herrschaft Vorkommen, und erscheint auch bei B o b r k a ,  ohne dass er 
mir hier aus eigener Anschauung bekannt wäre.

In der Entfernung einiger Meilen nördlich vom Dniester ist der Gyps nur in 
einzelnen getrennten Partien zu linden, welche jedoch gleichfalls einen ehema
ligen Zusammenhang höchst wahrscheinlich machen. Er erscheint nämlich nach 
P u s c h  <) zwischen Podhayczyki und Uniow nördlich vom Städtchen Przemyslany, 
auf den Höhen vom Blotnia bei Narajow, unweit Mikulince am podolischen Sereth 
und östlich vom Treinbowla zwischen dem Sereth und Zbrucz, welche Locali- 
täten ich selbst nicht gesehen habe; eben so ist er bei Burkanow und Sokolniki 
im oberen Strypa-Thale deutlich entwickelt; dagegen bildet er zu beiden Seiten 
des Dniesterthales von Bursztyn und Woynilow an bis Cholyn in Bessarabicn ein 
zusammenhängendes Lager. Nördlich vom Dniester kommt er hier im Thale des 
Swirz von Podkamicn über Knihynicze bis Zurow und Bukaiczowce, dann längs 
des ganzen Laufes der Lipa von Zawadowka bei Rohatyn angefangen, über 
Luczynce, die Höhen östlich von Bursztyn bis Botszow und Bulszowice herab vor, 
wo die Narajowka in die Lipa mündet, so wie auch in dem Thale dieses Flüss
chens bei Sarnki und Zelibory. Er ist hier gewöhnlich grau, in den oberen Lagen 
aus in einander gewachsenen Krystallen bestehend, tiefer hinab dicht und körnig; 
nur bei Zurow und Botszow’ soll auch weisser, dichter Gyps Vorkommen. Er liegt 
hier überall unmittelbar auf Kreidemergel.

Ebenso zeigt sich an den Gehängen des Dniesterthales zwischen Halicz 
unt’  Mariampol, wo diese' steiler werden, überall Gyps, meist dicht und weiss, 
über der weissen Kreide mit Feuersteinen gelagert. Im Thale der Zlota Lipa und 
des Koropiec ist mir kein Gyps bekannt, dagegen erscheint er am Flüsschen 
Barysz bei Porhow, am Bache Potok beim Städtchen Potok selbst und im Thale 
der Strypa in der Gegend von Jazlowiec zu beiden Seiten des Flusses, nämlich 
sowohl eine Meile unterhalb Leszczance als auch bei Bruwary. W eiter abwärts 
ain Dniester ist der Gyps oberhalb Uscieczko bei Czerwonogrod mächtig ent
wickelt, theils krystallinisch, theils dicht, weiss oder grau und tritt an den östli
chen Gehängen des Sereththales, von Uhryn oberhalb Ulaszkowce über Lisowce 
Szerszeniowee his Bilcze auf, wo er auch an den niedrigeren Stellen des Plateaus 
zwischen dem Sereth und Niectawa-Flusse durch die vielen zwischen Ulaskowce 
und Jezierzany vorkommenden trichterförmigen Erdfällc angedeutet wird; auch

! )  L . c .  S e ite  3 6 0  s. f.
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im Thale der NiecJawa ist er bei Kolendziany stark entwickelt und bildet an den 
steilen Gehängen unweit Borszczow die obersten Lagen. Er ist hier bis 50 Fuss 
mächtig, weiss und dicht, zum Theil auch krystallinisch, und wird nur von Damm
erde bedeckt.

Derselbe Gyps tritt südlich von Borszczow an den Höhen bei Babince auf; er 
ist hier 60 Fuss mächtig, in der ober« Hälfte fast ganz aus durcheinander 
gewachsenen honiggelben Gypsspathkrystallen bestehend, tiefer hinab dagegen 
dicht und grau, und reicht so einerseits nördlich bis über Krzywcze hinaus und 
bildet andererseits die steilen Gehänge des Dniesterthales unterhalb Kotodrubka 
von Uscie Biskupie über Mielnica bis Dzwinogrod, überall wo diese hoch genug 
sind, um bis in den Gyps zu reichen.

Endlich ist dieses Gestein an beiden Gehängen des die Gränze mit Russland 
bildenden Zbrucz oder Podhorce-Flusses von Nicora abwärts deutlich entwickelt, 
meistens als sehr schöner weisser Alabaster mächtige Felsen bildend.

Wenn man längs dieses Flusses auf österreichischer Seite aufwärts geht, 
so sieht man den Gyps zuerst bei Kudrynce die Höhe des Felsens zusammen
setzen, auf welchem auf einer durch den Zbrucz und den hier in denselben mün
denden Bach gebildeten schmalen Landzunge die Ruine des Kudryncer Schlosses 
liegt. Er ist bis 50 Fuss mächtig, dicht, meist vollkommen weisser und durchschei
nender Alabaster, oder aber auch graulich gefärbt; die aus ihm bestehenden 
Felsen sind durch die Einwirkung des Wassers abgerundet, während der 
darunter liegende Uebergangskalk durch senkrechte Klüfte mauerähnliche Felsen 
bildet. Eben so klönt etwas aufwärts bei Mfynöwka der Gyps die Höhen und 
erscheint sowohl hier als ändern gerade gegenüber liegenden russischen Dorfe 
Czarnokozienice, wo er besonders entwickelt ist, als der schönstc weisse, in 
grossen Blöcken vorkommende Alabaster.

Auch noch weiter oben bei Nowosiotka und im Dorfe Niwra tritt der Gyps, 
obwohl etwas weniger mächtig, auf; weiter nördlich ist er mir nicht mehr 
bekannt.

Das Vorkommen des Gypses auf russischer Seite entspricht ganz seiner 
Verbreitung aufosteireichischeni Gebiete. Er beginnt nach E i c h  wa l d  beiNiwerka 
gegenüber von Niwra und zieht über Szustowce, Czarnokozience, Mitowce, Kud- 
rynce, Zawale bis Woitkowce, also bis nahe an der Mündung des Zbrucz. Er ist 
bei Czarnokozience nach E i c h  wa l d  meist wcisslich, gelblich, grau, selbst 
schwärzlich und schön marmorirt; auf Drusenräumen finden sich oft sehr grosse 
Gruppen der schönsten Gypskrystalle, die ganz ungetrübt und durchsichtig oder 
zuweilen weingelb sind. An anderen Stellen ist er dicht und fest und bildet den 
schönsten weissen Alabaster oder einen blendend vveissen Fasergyps, der in zoll- 
dicken Lagen zwischen den Kalksteinlagern liegt '; oft ist er auch stalaktitisch. Der 
Alabaster bildet hier die Hauptmasse; die Mächtigkeit beträgt 40 Fuss. Eine 
halbe Meile südlicher ist er minder rein, und führt, jedoch selten, zolldickeLageu 
einer schwarzen zerreiblichen mineralischen Holzkohle in unbedeutender Ausdeh
nung. Das Gypslager von Zawale befindet sich in einer ziemlichen Entfernung 
vom Zbrucz; der Gyps ist hier meist grau, selten weingelb, noch seltener weiss; 
er ist mehrere Klafter mächtig.

Ausserhalb des Zbruczthales kommt der Gyps nach B l o e d e 1)  bei Isakowce, 
unweit Zwaniec am Dniester und diesem Orte gegenüber bei Cholym vor, ist aber 
mehr grau und dicht oder blätterig, ohne Fasergyps. Andere Fundorte sind weder 
aus Podolien noch aus Bessarabien bekannt, daher die ganze Bildung hier aufhört.

*) L. c. Seite 522.
19*
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Schmälcr ist der den Dniester begleitende Gypsstreifen an dessen südlicher 
Seite, denn durch die den Karpathen vorliegenden tertiären Hügel abgeschnitten 
erreicht er hier nur selten eine Breite von zwei Meilen, ausserhalb welcher Ent
fernung gar keine Spur davon vorkomint.

Erst bei Woynitow tritt die Gypsbildung auf das rechte Dniester-Ufer, und 
zieht von liier in stets gleichbleibender Breite bis an die bessarabisclie Gränze, 
wo der Gyps unter den ihn bedeckenden neueren Tertiärbergen verschwindet und 
erst bei Chotym wieder erscheint, welches isolirte Vorkommen zugleich sein 
letztes ist. Dagegen ist der Zusammenhang der ganzen Bildung hier fast noch 
deutlicher als am linken Dniester-Ufer, besonders von Jesupol angefangen.

Die Bystritza und deren Nebenfluss, die Worona, zeigt von Tysmienica und 
Wolczynice an überall anstehende Gypsfelsen, eben so der Dniester und dessen 
Nebenbäche, so dass nur dort, wo innerhalb der grossen Krümmungen des 
Flusses das Niveau des Plateaus bis in die tieferen Formationen herabsinkt, der 
Gyps weiter zurücktritt. Er ist hier meist dicht, gewöhnlich grau, aber auch 
weiss und wie bei Ttumacz von dünneil Schnüren eines schönen weissen Faser- 
gypses durchzogen; besonders entwickelt ist er auch hei Chocimirz, wo zahl
reiche trichtei’förmige Erdfälle sein Dasein beurkunden, und in dem von hier gegen 
den Dniester ziehenden Thale, wo er bei Zabokruki einer schwachen, aber doch als 
Biid benützten Schwefelquelle ihre Entstehung gibt, dann bei Czortowiec, wo das 
Thal ganz in SO —  (>0 Fuss mächtigen Gypsmassen eingeschnitten ist. In der 
Gegend von Czernelitza deutet eine flache sumpfige Niederung mit zahlreichen 
Erdfällen, worunter manche mit Wasser gefüllt sind und so kleine Teiche bilden, 
die 0  k n a (Fenster) und welchen die Sage eine unergründliche Tiefe beimisst, 
das Vorkommen des Gypses an.

Bei Horodenka bildet der Gyps die höchsten Puncte des Thalgehänges und 
zieht über Babin, Zaleszczyk, Wassilew und Onuth an die Gränze, während ein 
zweiter meist durch die vielen Erdfälle bezeichneter Zug die Niederungen und 
Thalgründe von Boroutz, Werenczanka, Zastawna und Jurkoutz eirmimmt, in wel
chen zahlreiche Teiche, worunter manche ohne deutlichen Abfluss sich finden. 
Beide Züge trennt eine von Nordwest nach Südost ziehende Höhe, die nur aus 
Lehm besteht, unter welchem jedoch überall der Gyps liegen muss.

L a g e r u n g  und A l t e  r s b e s  t i m m u n g  d e r  F o  rmat i on.

Da der Gyps nirgends eine Spur von organischen Einschlüssen enthält, auch 
seine Lagerung nicht überall gleich deutlich erscheint, so wurde er von verschie
denen Naturforschern, die diese Gegenden besuchten, schon verschiedenen nep- 
tunischen Formationen angereihf, ja er musste selbst schon die Rolle eines pluto- 
nisclien Gesteines übernehmen.

C ar o s i d)  beschreibt zwar ausführlich das Vorkommen des Gypses in den durch 
ihn besuchten Gegenden, ohne jedoch einen Vergleich mit den Gypsen anderer 
Gegenden zu versuchen; eben so hat auch H a c q u e t 2)  sich darüber gar nicht 
ausgesprochen. Leopold v. B u c h  erklärt3)  den schlesischen Gyps für älteren 
Flötzgyps, O e y n h a u s e n 4)  dagegen zählt den in Polen und in der Gegend von 
Krakau vorkommenden Gyps auch zu seinem älterenFlötzgyps und Salzthongebirge 
und bringt ihn mit den mächtigen Steinsalzmassen von Wieliezka und Bochuia

*) Reisen durch verschiedene polnische Provinzen. Leipzig 1781.
3) Neueste phys. politische Reisen durch die dacisclien und sannatischen nördlichen Kar

pathen. Nürnberg 1790— 96.
3)  Üeognostische Beobachtungen auf Reisen durch Deutschland und Italien. Band I, Seite i 18.
4)  1.. c. Seite 288 s. f.



Ueber die Gypsformation der Nord-Karpathen-Länder. 149

in unmittelbare Verbindung, während er die Gypse Oberschlesiens als jüngeren 
Flötzgyps und Kalksteinformation davon trennt.

Die ersteren vergleicht e r 1)  mit dem Schlottengyps des Mansfeldisclien und 
vom Harz, also mit dem Gyps der Zechsteinformation. Hier widerspricht aber 
O e y n h a u s e n  sich selbst, indem er einerseits zugibt, dass dieser Gyps dem erz
führenden und weissen Kalk, welche er für untrennbar hält, aufgelagert sei, 
andererseits aber behauptet, dass dieser Kalk alle Gruppen des Flötzkalksteines, 
nämlich den älteren Flötzkalk (Zechstein), den mittleren Flötzkalk (Muschelkalk) 
und den jüngeren Flötzkalk (Jurakalk) repräsentire; liegt aber der Gyps und die 
Steinsalzformation auf dem Kalke, so muss sie jünger sein als die Jurabildung und 
kann demnach nicht dem Zechstein angehören. Diese Classificirung gründet sich 
einerseits auf eine falsche Ansieht von der Lagerung der dortigen Formationen, 
andererseits auf eine falsche Altersbestimmung, i ndemOeynhausen ,  den grössten 
Theil des Karpathensandsteines zur Grauwacke, den Teschnerkalk zum Uebergangü- 
kalk und die nördlich davor liegenden Sandsteine zum Kohlensandsteine rechnet^ 
und der schon damals ausgesprochenen Ansicht, dass der erzführende Kalk den 
Muschelkalk, der weisse Kalkstein den Jurakalk repräsentire, entgegentritt. Da 
nun O e y n h a u s e n  selbst zugibt, dass die Gyps- und Steinsalzformation allen 
diesen Bildungen aufgelagert sei, diesen aber ein viel jüngeres Alter zukömmt, so 
zerfallt seine Ansicht von selbst, wie sie auch bereits von Mehreren, insbeson
dere von P u s c h ,  gründlich widerlegt wurde. Den oberschlesischen Gyps rechnet 
O e y n h a u s e n 8)  zum jüngeren Flötzgyps und vergleicht ihn mit den Thongyps 
der Mansfeld'schen Thon- und Sandsteinformation (bunter Sandstein), ohne für 
die Trennung vom Krakauer Gypse irgend etwas Anderes anzuführen, als dass der 
schlesische nicht wie der Krakauer von Kalkstein begleitet, sondern fast nur von 
dem Letten und blauen Thon des aufgeschwemmten Thoneisenstein-Gebirges 
(von P u s c h  mit der Wealdenbildung parallelisirt) umgehen ist. W ie dieser 
Umstand mit dem Schlüsse vereinbar sei, dass dieser Gyps mit dem Mansfelder 
übereinstimme, ist nicht wohl einzusehen.

P u s c h  stellt die Gypse der Nord-Karpathenländer zu drei verschiedenen 
Formationen.

Jene, welche mit den grossen Steinsalzmassen der Karpathen in unmittel
barer Verbindung sich befinden und selten regelmässige Lager bi lden, sondern 
in unregelmässigen Stücken und Nestern im Sandstein oder Salzthon erscheinen, 
vereinigt er mit der Formation des Karpathensandsteines und rechnet hiezu auch 
die Mergellager von Swoszowice und Truskawiec.

Die grossen Gypsmassen dagegen, deren Vorkommen oben beschrieben 
wurde, glaubt P u s c h  dem Kreidemergel unterordnen zu müssen, und vereinigt 
die schlesischen Gypse mit den polnischen und galizischen; die Gründe aber, die 
P u s c h  zur Rechtfertigung seiner Altersbestimmung anführt, sind keineswegs 
stichhältig. Nirgend ist eine Auflagerung des Kreidemergels oder auch nur der 
neueren weissen Kreide über dem Gypse nachgewicsen; dieser ist im Gegen
t e i le  auch nach den Angaben von P u s c h  stets nur von tertiären Gebilden 
bedeckt. P u s c h  und auch L i I I 3),  dem Ersterer alle Bemerkungen iiber Osl- 
Galizien entnommen, hat sich in manchen Fällen durch eine entfernte Aehnlichkeit 
der grauen tertiären Mergel mit dem Kreidemergel läuschcn lassen und so diesen 
letzteren mitunter aus Gegenden angeführt, wo keine Spur davon vorhanden ist.

i )  L. c. Seite 457.
a)  L. c. Seile 400.
3)  Deseription du bassin dt; la Gulicic et de la Podolie in den Memoires de la Societe geo-

logique de Frances Tvme I, pag. 48.
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Diess gilt insbesondere von fast allen Punclen südlich von Halicz; so von dem 
angeblichen Krcidemergel von Kolomea und der Bukowina, wo überall die grauen 
Subapenninenthone und Mergel das tiefste bekannte Gebilde dnrslellcn. Einer 
ähnlichen Verwechslung ist es zuzuschreiben, wenn P u s c h  den Mergel, welcher 
in den Versuchsschachten von Szczerbaköw, Gadawa und Owczary1) den Gyps 
bedeckt und mit ihm wechselt, zum Kreidemergel rechnet, da darin keine Spur 
der ausgezeichneten Kreidepetrefacte, welche gleich die obersten Schichten des 
unter dem Gypse liegenden Kreidemergels enthalten; wohl aber Stückchen von 
Braunkohle Vorkom men, welche dem Kreidemergel fremd sind. Im Gegentheile 
zeigt der Versuchsschacht von Solec®) die Unabhängigkeit dos Gypses vom 
Kreidemergel, da zwischen beide eine neuere Kreidebihlung mit Feuersteinen 
cingcschoben ist, welche jedoch »ueh in gar keiner Verbindung mit dem darüber 
liegenden Gypse steht. Aber auch die unmittelbare Auflagerung des Gypses auf 
dem Kreidemergel, wo sie vorkommt, beweiset nichts, als dass die Mittelglieder, 
localer Verhältnisse wegen, fehlen, denn ich werde Gelegenheit haben darzuthun, 
dass dieselbe Gypsbildung, welche P u s c h  als zur Kreide gehörig beschreibt, 
an mehreren Puncten Ostgaliziens auf tertiären Gebilden aufliegt.

Bei Zaleszczyki am Dniester ist diess so offenbar, dass selbst P u s c h  diesen 
Gyps für tertiär gelten lasser, muss, wobei jedoch zu bemerken ist, und aus der 
obigen Beschreibung der Verbreitung der Gypse offenbar hervorgeht, dass der 
Gyps von Zaleszczyki derselben in der ganzen Gegend herrschenden Gypsbil
dung angehört; insbesondere mit dem nur eine Meile entfernten von Babin iden
tisch ist, welchen P us c h ,  auf einen irrigen Durchschnitt Li l l ' s  gestützt, aus
drücklich zur Kreidefomiation rechnet.

Weisse schieferige Kalkmergel finden sich auch in Ostgalizien an mehreren 
Orten als locale Bildungen über dem Gyps, beweisen aber für dessen Alter gar 
nichts, weil sie seihst ganz jugendliche Absätze sind und der Gyps nirgend von 
anderen, als terliären Bildungen bedeckt wird.

W ie der galizische Gyps, so hat auch dessen Fortsetzung in Russiscli-Podo- 
lien von den dortigen Forschern eine verschiedene Deutung erfahren. Diesen in 
Russisch-Podolien vorkommenden Gyps betrachtet nämlich E i c h w a l d 3)  gleich
falls als zum Flötzgebirge gehörig. Er gibt die Lagerung von Czarnokozince 
von unten nach oben nachstehends au:

1. Uebergangskalk.
2. Gelblich-grauer Mergelkalk ohne Versteinerungen als oberste Schicht 

des Uebergangskalkes.
3. Sandiger Kalkstein, manchmal in Sandstein übergehend, gelblich-grau, 

mit muscheligem Bruch.
4. Gyps, darin zuweilen eine dünne Schicht eines juraähnlichen Kalksteines. 

Den Sandstein vergleicht E i c h w a l d  ohne Angabe von Gründen dem bunten 
Sandsteine, den Gyps mit dem des Muschelkalkes.

5. Etwas südlicher wird der Gyps von einem bräunlichen Mergelthon bedeckt, 
zwischen dessen Schichten sich weisse Mergelausscheidungen von geringer Mäch
tigkeit finden.

6. Nach oben geht dieser Thon in einen grauen, brauuröthlichcn und weiss 
gefleckten, fast conglomeratartigen Kalkstein über, der wie gebrannt aussieht und 
sehr hart ist. Seine weissen Flecken rühren von krystallinisch dichtem Kalkstein

' )  P u scJ i: 1 e. Seite 344 s. f. 
- )  P u s c h :  I. c. Seite 352.

L. c. Seite 19 s. f.
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her, der in linsen- und erbsengrossen Stücken die Kalksteinmässe durchsetzt. 
Nach oben wird der Kalkstein dichter und gelblicher, führt keine Versteinerun
gen, geht aber in einen brannrothen, versteinerungsfiihrenden Kalkstein über, 
der mit bis 1 Linie dicken Kalkröhren durchwachsen ist, welche E i c h w a l d  
von Dentalien herzuleiten geneigt ist, welche aber eher Serpulen anzugehören 
scheinen, die in ähnlichen Bildungen Galiziens sehr häufig Vorkommen. Auch 
hier ist nirgends ein directer Beweis fiir das Alter des Gypses vorhanden, da 
E i c h w a l d  es nicht versucht hat, das Alter der ihn bedeckenden Kalksteine zu 
bestimmen, welche aber ihrer Beschreibung nach und verglichen mit ähnlichen 
Vorkommen Galiziens nur tertiär sein können.

Unerklärbar bleibt es aber, wie E i c h w a l d  aus dem. nach seiner Ansicht 
auffallend gebrannten Aussehen des Kalksteines und aus dem Vorkommen von 
Holzkohle, auf einen vulcanischen Ursprung des Gypses schliessen kann, da die 
Lagerung desselben doch deutlich genug für seine Entstehungsweise spricht.

Nach B l o e d e 1)  bildet die Unterlage der den Gyps führenden Gesteins
gruppe Grünsand mit Exogyra columha. Auf diesem grünen Sandstein nun 
liegen nach B l o e d e  abwechselnd Bänke von bald mehr klein- uud feinkörnigem, 
gelbem kalkigem Sandstein, bald mehr sandigem Kalkstein und fester bräunlicher 
Thonmergel. Im ersten finden sich nicht selten Steinkerne von Muscheln und 
im letztem fast stets oolithische Partien oder weisse Kalkspathflecken, die unver
kennbar organischen Ursprungs sind; ganz identische Schichten bedecken auch den 
Gyps. B l o e d e  lässt es dahingestellt sein, ob der Gyps der Kreide- oder der Tertiär- 
zeit angehöre, indem darüber nur die erwähnten Muscheln entscheiden können.

Die neueste Zeit hat das über den Altersverhältnissen des Gypses schwebende 
Dunkel aufgehellt; es ist jetzt erwiesen, dass aller Gvps der Karpathenländer, ja 
dass selbst die grosse Steinsalzformation der Tertiärzeit angehöre, was auch 
P u s c h  nach seinen neuesten Beobachtungen zugegeben hat2).

Diese rücksichtlich der Steinsalzformation schon von B e u d a n t ,  B o u ö  und 
K e f e r s t e i n  ausgesprochene, aher wegen des räthselhaften Verhaltens zu den 
älteren Gesteinen der Karpathen lebhaft angefochtene Ansicht wurde für das 
oberschlesische Gyps- und Mergelgebilde zuerst von B e y r i c h  vertheidigt und 
dann von v. C a r n a l l 3)  bestätigt, während G o c p p e r t  *) sich darüber nicht 
bestimmt aussprach. Das Alter der W ieliczker Salzbildung wurde durch Z e u s c h -  
n er 's  und P h i l i ppi  ’s Untersuchungen5) als tertiär nachgewiesen, aber erst den 
Untersuchungen von R e u s s  über die fossilen Polyparien und Entomostraceen 
des Steinsalzes haben wir dessen genauere Parallelisirung mit dem Leithakalke, 
also der neuesten Tertiärbildung der Umgegend von Wien zu verdanken").

Das Vorkommen der grossen Gypsmassen, welche den Gegenstand der 
gegenwärtigen Abhandlung bilden, ist aber von dem des Gypses im Salzthon

*) Beiträge zur Geologie des südlichen Russlands in L e o n h a r d ’ s und B ro n n ’s Jahrbuch
für Mineralogie 1841, Seite 505.

3)  Siehe den Brief in L e o n h a r d ’s und R ronn's Jabrhuch 1844, Seite 183.
3)  Kalender für den oberschlesischen Bergmann 1845. Auszug in L e o n h a rd ’s und B ron n 's  

Jahrbuch 1846, Seite 504.
4) Ueber die fossile Flora der Gypsformation zu Dirschcl in Obnr-Schlcsicn (Verhandlungen 

der Leopold. Akademie 1841, XIX, II, Seile 367— 378, Taf. LXVI und LXVI1) im Auszüge 
in L e o n h a r d ’s und B ronn ’s Jahrbuch 1843, Seite 367.

’■) Siehe P h i l ip p i :  Versteinerungen und Steinsalz von Wieliczka, Jahrbuch 1843, Seite 568,
und Z e u s ch  n e r : Geognostische Beschreibung des Salzlagers von Wieliczka, Jahrbuch
1844, Seite 513 s. f. .

8)  Siehe R e u ss : Die fossilen Polyparien des Wiener Tertiärbeckens in l la id in g e r 's  natur- 
wissenschaftlichenAbhandlimgcnll. Band, Seite 2 und die fossilen Entomostraceen des öster
reichischen Tertiärbeckens, ebenda Band III, Seite 43.
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verschieden, denn im letztem fand sieh bis jetzt der Gyps nur immer in gering 
mächtigen Lagen der oberen Ablheilung des Salzthones, die Stelle des weiter 
unten vorkommenden Anhydrites vertretend, während andererseits die grossen 
Gypsmassen in Galizien noch nirgend in unmittelbarer Verbindung mit dem Thone 
der Salzformation gefunden wurden, daher das gegenseitige Verhältniss beider 
Bildungen noch aufznhellen ist, was ich in folgender Zusammenstellung der Ter
tiärgebilde des östlichen Galiziens, wo dem Gypse eine feste Stellung angewiesen 
ist, versuchen will.

Abgesehen von den im Innern der Karpathen vorkommenden Tertiärbil
dungen, nämlich dem Nummulitenkalk, den versteinerungsreichen, darauf liegen
den Mergelkalken und den tertiären Gliedern des Karpathensandsteines, lassen 
sich die in Ostgalizien und der Bukowina vorkommenden Glieder der Tertiärfor- 
mation in folgendes Schema bringen.

1. Sandiger Grobkalk von Rozwa- 1. Charamergel von Podhajce. 
dow am Dniester.

2. Untere Sandhildung von Lem
berg mit Pecten und Turritella bicari- 
nata.

3. Nulliporenkalk und Sandstein 
überall auftreterid.

4. Gyps im Flachlande.

5. Grauer Mergel des Pruthflussthales und der an den Fuss der Karpathen 
sich anschliessenden Höhenziige.

6. Oberer Sand und Sandstein des Pruththales und von Lemberg. Braunkohle 
von Myszyn und der übrigen Ausläufer der Karpathen.

7. Ostreenmergel mit kleinen Nul- 7. Oolithisehe Kalke der Gegend 
liporen und Foraminiferen von Lemberg, von Czernowitz.

Als älteste Tertiärgebilde erscheinen folgende:
1. Der von P u s c h  sogenannte sandige Grobkalk von Drohowyze und Roz- 

vadow hei MikoJajow, 4 Meilen südwestlich von Lemberg, ist ein kreideweisser 
fester Kalkstein, bestehend aus ganz kleinen scharfkantigen Kalkstückchen und 
Sandkörnern, welcher, in horizontalen Schichten abgelagert, nur wenige und 
unbestimmbare organische Einschlüsse enthält.

Er liegt unmittelbar auf Kreidemergel und wird von der unteren Sandbil
dung der Gegend von Lemberg bedeckt.

Da ich darin, wie gesagt, bis jetzt noch keine einigermassen deutliche Ver
steinerungen autTinden konnte, so enthalte ich micli jedes Versuches einer Paral- 
lelisirung mit den Bildungen anderer Länder.

2. Ein lichtgriinlichgrauer, auch graulich-weissermergeliger Süsswasserkalk, 
mancher Varietät des galizischen Kreidemergels dem Aussehen nach sehr ähn
lich. Er führt ausser kleinen glatten Cyprisschalen eine zahllose Menge von 
Früchten einer Cham von der Grösse eines kleinen Stecknadelkopfes, eiförmig 
mit 8 Umgängen, welche demnach zu Chara helictcres Brongn. ( B r o n n  Leth. 
geog. pag. 848, Taf. XXXV. Fig. 7) zu gehören scheinen. Er ist auf die Gegend 
von Podhayce bei Brzezan beschränkt.

Es dürfte demnach dieser Süsswasserkalk der oberen Süsswasserformation 
des Pariser Grobkalkes entsprechen und daher die einzige bis nun mit einiger

2. Mergeliger Sandstein mit vielen 
Versteinerungen von Podhajce, Zalesz- 
czyki (Sw irzkow ce?)

4. Steinsalzformation amFusse der 
Karpathen, diese letztere noch nicht 
durchsunken, wahrscheinlich unmittelbar 
auf älteren, der Juraformation angehöri- 
gen Gebilden oder aufNeocomien ruhend.
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Sicherheit nachgewiesene eocene Bildung des ebenen Galiziens sein, wofür noch 
spricht, dass er von dem darauf liegenden Mergelsandstein strenge geschieden 
erscheint.

3. Uebor dem sandigen Grobkalk von Drohowyze liegt die untere Sand- 
und Sandsteinhildung der Gegend vou Lemberg. Lockere Sandmassen herr
schen vor, dazwischen treten wenig mächtige Lagen von meist lockerem Sand
stein auf, beide charakterisirt durch die grünliche Farbe, welche das Gestein 
zahlreichen, sehr feinen dunkelgrünen Puncten von Eisensilicat verdankt. Diese 
Bildung, welche in dem Becken von Lemberg alle Gehänge zwischen dem die 
Thalsohle bildenden Kreidemergel und den festen Nulliporenschichten des Pla- 
teau's zusammensetzt, bildet auch bei Mikofajow die Gehänge der Hügel sowoh 
am Städtchen selbst als auch an der nach Lemberg führenden Kaiserstrasse, wo 
zahlreiche kleine Pectiniten in dem Sande auftreten, der bei Lemberg ausser 
Lucina circinaria keine Fossilien führt. An der oberen Grenze dieser Sandbil
dung erscheinen die Bernstein führenden Sandstein- und Mergellager am Bründl 
bei Lem berg; ihr gehören auch die schönen Braunkohlenlager des Zotkiewer 
Kreises an, auf deren Wichtigkeit bei der Nähe von Lemberg man erst in der 
neuesten Zeit aufmerksam wurde.

4. Diese Sandbildung wird südöstlich von Lemberg von Podhajce angefan
gen durch eine wenig mächtige Bildung von grauem, mergeligem Sandsteine ver
treten, welcher durch die grosse Menge fossiler Reste ein eigenthümliches Inter
esse erhält, ungeachtet sie nur sporadisch auftritt. Ich fand sie bis jetzt nur bei 
Podhajce selbst, dann bei Dzwiniaczka und Kriszczatek gegenüber von Zalesz- 
czyki am Dniester, endlich treten Spuren davon auch bei Liczkowce nördlich 
von Husiatyn auf. Endlich dürften die an Bryozoen so reichen Sandlager von 
Ruda bei Rohatyn und von Swirzkowce am Dniester auch dazu gehören.

5. Sowohl die untere Sandbildung von Lemberg als auch diese petrefaeten- 
reichen Mergelsandsteine werden durch die weit verbreitete Nulliporenbildung 
bedeckt, welche, wenn auch im petrographischen Charakter wechselnd, doch durch 
die eben erwähnten Einschlüsse sehr gut charakterisirt wird und bei ihrer weiten 
Verbreitung einen guten geognostischen Horizont abgibt.

Diese Einschlüsse, die sogenannten Nulltporen oder Korallenkugeln, sind 
haselnuss- bis faustgrosse Knollen einer weissen Kalkmasse, die im Innern ausser 
concentrischen Lagen oft auch eine Art von zeitiger Textur zeigen, während die 
Oberfläche eine meist traubenförmige Gestalt hat, da kleine Kügelchen zu einer 
grossen Kugel verschmolzen erscheinen. Das Bindemittel für diese Kugeln bildet ein 
bräunlicher, gewöhnlich grobkörniger Sand und Sandstein, der über die Nulliporen- 
kugeln bald vorherrscht, bald von denselben verdrängt wird, oder aber ein weiss- 
licher, manchmal sandiger Kalkstein, welcher dem Leithakalke sehr ähnlich wird.

6. W o die eben erwähnten Nulliporengesteinc zugleich mit dem Gyps Vor
kommen, werden sie von diesem stets unmittelbar bedeckt. Diese Lagerung ist 
in den östlichen Theilen Galiziens, besonders längs des Dniester und seiner 
Nebenflüsse überall so deutlich, dass es kaum begreiflich ist, dass sie Jemand 
anders deuten konnte.

Zur Versinnlichung dieser Verhältnisse lasse ich einige der betreffenden 
Durchschnitte hier fo lgen :

I. So trifft man, um mit den östlichsten Puncten zu beginnen, wenn man das 
von Pohortoutz gegen Onuth längs der Gränze Bessarabiens herabgehende Thal 
von C z a r n y  p o t o k  (mold. Pareu negrii, d. i. schwarzer Bach) abwärts verfolgt, 
unter den Gypsfelsen, welche bei Pohortoutz die senkrechten Gehänge in einer 
Höhe von 50 Fuss zusammensetzen, auf folgenden Durchschnitt:

K. tu geolog isch e  Heichaanfltalt. Jahrgang 1858. I. 2 0
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a)  feinkörniger quarziger Sandstein ohne Versteinerungen, 12 Fuss,
b) derselbe Sandstein mit kleinen abgerundeten schwarzen und rofchen 

Kieseln, Austern und seltenen Korallenkugeln,
c )  grosskörniger lockerer Sandstein mit Scutella subrotunda und Stein

kernen Ton Lucina. —  Bis hierher reicht die Tertiärbildung, die unter dem Gypse 
30 Fuss mächtig erscheint. Darunter liegt

d)  ein grünlich- und weisslich-grauer quarziger Sandstein mit vielen Exogy- 
ren, nach unten fester werdend und schwarze Feuersteine in horizontalen Lagen 
und Knollen ftihrend.

Dieser Sandstein ist der Repräsentant der Kreideformation in dieser Gegend 
und hier 30 Fuss mächtig. Unter ihm liegen unmittelbar

e )  die paläozoischen Gebilde, hier ein grauer und braungrauer thoniger 
Schiefer ohne Versteinerungen, in dünnen horizontalen Schichten.

II. W eiter nach Norden, an dem die Gränze gegen Russland bildenden 
Zbruczflusse sind bei M J y n ö w k a  nördlich von Kudrynce die Lagerungsverhält
nisse des hier als der prächtigste weisse Alabaster auftretenden Gypses ebenfalls 
deutlich zu sehen. Es ist der hier sichtbare Durchschnitt um so interessanter, 
weil das russische Dorf Czarnokozince fast gerade gegenüber liegt, daher das 
hierortige Vorkommen die beste Controle für die Richtigkeit der E i c  h w a 1 d- 
schen Ansichten über das Alter des Czarnokozienicer Gypses abgeben kann.

In einem kleinen Wasserrisse, der zum Zbrucz hinabftihrt, bilden auch die 
paläozoischen Gebilde das tiefstliegendc Gestein. Sie bestehen hier theils aus 
grünlichem Mergelkalk, theils aus grauem, festen, thonigen Kalkstein mit sel
tenen Spuren von Versteinerungen. Darüber liegen grosse Knollen und Platten 
eines sandigen Feuersteines, durch weissliche sehr sandige Kreide lose verkittet, 
als Repräsentanten der Kreideformation.

Höher hinauf kommt man auf einen festen, dichten, braunen Kalkstein, dessen 
Natur und Alter schwer zu enträthseln wäre, wenn nicht mit ihm Lagen wech
selten, welche die charakteristischen Korallenkugeln, wenn auch nur in kleinem 
Format, enthalten. Es ist also ein tertiärer Kalkstein, seinem Vorkommen nach 
ganz entsprechend der festen Gesteinschicht zwischen der unteren und oberen 
Sandbildung in der Gegend von Lemberg. Ueber diesem Gesteine zeigen sich 
die aus dem Boden frei hervortretenden weissen Alabasterfelsen, ihrerseits bedeckt 
von einem dünngeschichteten grobkörnigen harten Sandstein, voll von Verstei
nerungen, worunter eine kleine Erycina oder Cyrena am häufigsten auftritt, die 
von einer ähnlichen Muschel, welche die über den grauen Tegel in der Bukowina 
liegenden Sandsteine zu Millionen erfüllt, nicht zu unterscheiden ist.

III. Eben so deutlich ist die Lagerungsfolge in der Schlacht von D z w i n  i- 
a e z k a  am Dniester gegenüber von Zaleszczyk. Hier bilden grünliche fette Schie
fer, welche mit grauen splittrigen Kalksteinen in dUnnen Lagen wechseln (die 
obere Abtheilung der Uebergangsformation), stellenweise gedrängt voll winziger 
Cytherinen von verschiedener Form, mit grossen Cytherinen, Orthoceratiten, Cypri- 
card en und Tentaculiten, das älteste sichtbare Gebilde, welches nach oben mit den 
dunkelrothen, schön grüngefleckten Mergelschiefern der Old red-Formation wech
sellagert, durch die es in ziemlicher Mächtigkeit bedeckt wird. Zwischen der Old 
red- und der Tertiärformation fehlt hier jedes Mittelglied; denn unmittelbar auf 
jene liegen die oben unter S erwähnten mergeligen Sandsteine, durch grosse tertiäre 
Terebrateln (T . grandis) und zahllose Bryozoen charakterisirt. Darauf folgt die in 
diesem Orte mächtig entwickelte Nulliporenbildung, unten als fester Sand- oder 
kalkstein, nach oben zu durch Verwitterung immer lockercr werdend, bis die 
obersten Lagen nur ein loses Haufwerk von Korallcnkugeln verschiedener Grösse
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bilden, welche an den Abhängen hinabrollen. Diese Bildung wird von dem hier 
meist späthigen dunkelbraunen Gypse bedeckt, welcher in, durch Regengüsse 
abgerundeten nackten Felsen die Anhöhen krönt und nur von Lehm und Gerölle 
bedeckt ist.

IV. In dem Thale v o n H o r o d e n k a  endlich liegt auf dem hier die Sohle 
einnehmenden Old red zuerst ein ganz eigenthiimliches Glied der Kreideforma
tion. Es sieht manchen Juradolqmiten täuschend ähnlich, besteht ganz aus kleinen 
krystallinischen Kalkstückchen, die oft fest, oft nur lose verbunden sind, zwischen 
welchen sich nach oben zu kleine schwarze Rollkiesel und einzelne Cidariten- 
stacheln einfinden.

Darüber liegt ein fester Nulliporensandstein, fast ganz aus Nulliporen beste
hend, auch Korallen und Terebrateln führend, und oben, fast auf der Höhe des 
Plateau's der Gyps, nur von Lehm bedeckt.

7. Sobald man sich von den eben als Fundorte des Gypses beschriebenen 
Gegenden zu beiden Seiten des Dniester in südlicher und südöstlicher Richtung 
den Abhängen der Karpathen nähert, hören der Gyps und die eben beschriebenen 
ihn unterteufenden Gebilde mit einem Male auf, und erscheinen selbst dort nicht 
wieder, wo durch die Hebung der Karpathen die ganze Reihenfolge der neptunischen 
Gebilde offen gelegt wurde. Eine Linie, welche von Koniuszki bis in die Gegend von 
Zurawno dem Laufe des Dniester folgt, und durch die sumpfigen Niederungen des 
breiten Flussthaies bezeichnet wird, dort aber wo dieses Thal sich zu verengen 
beginnt, dasselbe verlässt und über W oinilow, Stanislau, Tysmienice, Chocimirz, 
daun nördlich von Gwozdziec, südlich von Boroutz und Zastawna zwischen Jur
koutz und Pohorloutz fortzieht und nördlich von Dobronoutz die Gränze Oester
reichs gegen die russische Provinz Bessarabien überschreitet, bildet die südöst
liche Gränze des Gypses. Hat man diese Linie überschritten, so ist weder der 
Gyps noch irgend eines der elien beschriebenen darunter liegenden Glieder der 
Tertiärformation mehr zu treffen, sondern bloss neuere Tertiärbildungen. Diese 
beginnen mit einer mächtigen Ablagerung eines blauen, meist sandigen und 
etwas schiefrigen Thones, der stets weisse Glimmerblättchen führt und oft sehr 
gypshältig ist, so dass beim Trocknen desselben ail der Luft der ausblühende 
Gyps in kleinen Krystallen dessen Oberfläche bedeckt. Auch führt dieser Thon 
stellenweise viele Versteinerungen, die aber mit Ausnahme der mikroskopischen 
Foraminiferen nur selten unbeschädigt zu erhalten sind. Dieser Thon wechselt mit 
dünnen Lagen von Sand und Sandstein, in welchen sich dieselben Versteinerun
gen zeigen; dieser Sand wird nach oben zu immer vorherrschender und verdrängt 
endlich den Thon ganz.

Diese thonigen und sandigen Gebilde lassen sich in unmittelbarem Zusam
menhänge bis in die Vorberge der Karpathen verfolgen. Hier ändern sie plötz
lich ihre Natur. Die bis dahin horizontalen Lagen erscheinen unter verschiede
nen Winkeln meist sehr steil aufgerichtet, doch auch hier wechselt der Thon mit 
Sand- und Sandsteinlagern, welche letztere auf Klüften ganz mit Gypsspath aus
gekleidet sind, schon an der Oberfläche durch weisse Ausblühungen von Stein
salz sich als zur Salzformation gehörig beurkunden und in der T iefe einen grossen 
Reichthum von Steinsalz beherbergen. Damit treten eigentümliche grüne Con
glomerate in Verbindung, welehe bald wie bei Lanczyn lockere, durch grauen 
Thon verkittete Haufenwerke von schwarzen Kieseln und grünen chloritischen 
Schieferbrocken bilden, bald aber wie bei Kossöw als feste Gesteine auftreten, 
worin zollgrosse Rollstücke von grünem chloritischen Schiefer mit selteneren 
erbsengrossen verwitterten Rollstücken von grauem und weissem Quarz verbunden 
sind. Diese Conglomerate sind bei Kossöw in einer grossen Masse grüner sehr

2 0 *
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zerklüfteter thoriiger Scliiefer eingeschlossen, welche wie die ganze Salzforma- 
tion gegen das Gebirge einfallen und demnach auf derselben zu liegen und daher 
neuer zu sein scheinen. Doch ist diess nicht der Fall und es muss vielmehr ange
nommen werden, dass durch die Hebung der Karpalhen die ganze Bildung um
gestürzt ist, so dass die älteren Gebilde nun als den neueren aufgelagert erschei
nen und diese grünen Schiefer und Conglomerate eigentlich das nächste tiefere 
Gebilde unter der Salzformation bilden; dagegen gehören die oben erwähnten 
lockeren Conglomerate von Lanczyn ganz der Salzformation an, indem sie in dün
nen Lagen mit grauem und rolhem Salzthon wechseln, und mögen die in ihnen 
enthaltenen chloritischen Brocken eben aus jenen älteren grünen Schiefern und 
Conglomeraten, wie sie bei Kossöw Vorkommen, herstammen.

Eine solche Umkippung sämmtlicher Schichten muss um so mehr angenom
men werden, als im Tliale von Kossöw unmittelbar auf die grünen Conglomerate 
schwarze bituminöse Schiefer mit Fischresten und Nummuliten führende Gesteine 
mit ganz gleichförmiger Lagerung folgen, ja selbst die deutlichen Jurakalke, 
welche am Fusse der Karpathen an vielen Orten auftreten, nach ihrer Lagerung 
dem Steinsalzgebilde aufgelagert erscheinen.

8. Die erwähnten grauen Thone, welche nahe am Gebirge als Salzthon auf
treten, wechseln, wie bereits erwähnt, mit Lagen von Sand und Sandstein. Nach 
oben wird der Sand immer vorherrschender und verdrängt den Thon ganz, dage
gen treten in ihm abgerundete Massen eines festen dunkelgrauen, braungefleckten 
Sandsteines auf, deren ganzesAeussere daraufhindeutet, dass es keineswegs Roll- 
stiieke, sondern Concretionen sind, die sich aus dem Sande selbst herausgebildet 
haben. Aehnliche Concretionen hat C o t t a  auch in den gleich alten Sandsteinen 
aus der Gegend zwischen Klausenburg und ßistritz in Siebenbürgen beschrieben.

Diese Sandsteine führen bciCzernowitz schöne Blätterabdrücke zugleich mit 
kleinen Muscheln und erinnern so lebhaft an die Concretionen mit Pflanzenresten 
des Wiener Tegels, während noch höher hinauf dünne unterbrochene Lagen eines 
deutlichen Oolithenkalkes im Sande auftreten. Es ist dieser auf dem Salzthone lie
gende Sand, der das Kohlenlager von Myszyn und Nowosiolka bei Kolomea ent
hält, wie er auch an mehreren Orten der Bukowina Spuren von Kohlenlagern 
gezeigt hat, ohne dass sich bis jetzt ein bauwürdiges Lager hätte aufünden lassen. 
In diesem Sande treten übrigens auch an manchen Orten und Stellen des Flach
landes eigenthümliche Conglomeratbildungen auf, aus schwarzen kleinen abgerun
deten Kieseln bestehend, die durch ein kalkiges Cement fest verbunden sind und 
hei Wasloutz nördlich von Czernowitz als Mühlsteine gebrochen werden.

In der Gegend von Lemberg und dem nordöstlichen Galizien entspricht 
diesem Sand und Sandsteinen die obere Sandbildung mit ihren an Foraminiferen, 
Bryozoen und Schalen von Ostrea navicularis Br. reichen Mergellagern.

Ueberall wo diese Thon- und Sandbildung mit den eben beschriebenen älteren 
Tertiärbildungen zusammentrilTt, bildet sie Hügel, deren Niveau über dem Plateau 
der letzteren oft bedeutend emporragt; die Auflagerung der blauen Thone und 
Mergel auf dem Gypse ist hier unverkennbar, da sie in unmittelbarer Nähe des
selben bei horizontaler Lagerung stets im höheren Niveau erscheinen; der Gyps 
nimmt genau die Stelle ein, welche in der Steinsalzformation den das Salz 
bedeckenden gypsreichen Thonen und Sandsteinen angewiesen ist, und erscheint 
daher im flachen Galizien als einziger Repräsentant der Steinsalzbildung.

So sind die Verhältnisse der salzfiihrenden Schichten hier ganz dieselben, wie 
wir sie im westlichen Galizien durch die schönen Untersuchungen Z e u s c h n e r ' s  
kennen; die Salzlager bilden das unterste Glied einer Formation, welche durch die 
gypsführenden Mergellager und die grosse galizische Gypsbildung mit den grauen
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Mergeln und obereu Sand- und Sandsteinbildungen, die sich von den gleichen Ge
bilden der Subapeninnen nicht unterscheiden lassen, in einer ununterbrochenen 
Verbindung steht; dieser ganze Schichtencomplex erscheint nur als ein untrenn
bares Ganzes und hierdurch ist auch für die grosse galizische Gypsbildung eine 
feste Stelle in der Reihe der Gebirgsformationen gefunden.

E i n i g e  R e g e l n  f ür  das  A u f s u c h e n  v o n  G y p s l a g e r n  in Ga l i z i e n .

So beschränkt bei uns bis jetzt die Verwendung des Gypses auch noch ist, so 
dürfte sich doch schon in Kurzem eine bedeutende Nachfrage darnach ergeben, 
und es wird manchen Praktikern nicht unwillkommen sein, für das Aufsuchen des 
Gypses auch in jenen Gegenden, wo er nicht unmittelbar zu Tage tritt, einen 
Leitfaden zu haben, daher ich es versuchen will aus dem bisher besprochenen 
Vorkommen dieser Gebirgsart einige Andeutungen hiefur zu geben.

Hier können eben nur die Verbreitungs- und Lagerungsverhältnisse des 
Gypses und gewisse Oberflächenverhältnisse leiten. Was diese letzteren betrifft, 
so ist schon oben erwähnt worden, dass das Vorkommen des Gypses an den mei
sten Orten schon an der Oberfläche durch das Auftreten von ganz unregelmäßi
gen, kreisförmigen, trichterartigen Vertiefungen bezeichnet werde, welche von 
verschiedener Grösse und Tiefe, bald mit Wasser gefüllt, bald trocken sind und, 
wenn sie eine grosse Tiefe erreichen, an ihrem Grunde die nackten Gypsfelscn zu 
Tage treten lassen.

Diese trichterförmigen Erdfalle sind in der Natur des Gypses, in seiner Auf
löslichkeit im Wasser und den denselben durchziehenden Klüften begründet, 
woraus folgt, dass, wo diese Erdfalle Vorkommen, wenn sie auch nicht bis auf 
die Gypsfelsen herabgehen, man mit Sicherheit das Vorhandensein des Gypses 
voraussetzen könne, weil in dem ebenen Galizien und der Bukowina keine andere 
Gebirgsart auftritt, welche diese Eigenschaft hätte.

W o keine Erdfälle sichtbar sind, fehlt der Gyps entweder ganz oder er ist 
mit neuen Gebilden so hoch bedeckt, dass die atmosphärischen Wasser nicht mehr 
auf ihn einwirken können.

Hier bilden dann die Lagerungsverhältnisse den einzigen Anhaltspunct, und 
zwar ist vorzüglich das Auftreten der sogenannten Nulliporengesleine zu berück
sichtigen, weil diese Bildung in dem östlichen Galizien allgemein verbreitet ist 
und die unmittelbare Unterlage des Gypses bildet.

In dem Gebilde, welches der Gyps im östlichen Galizien unmittelbar bedeckt, 
treten diese Nulliporen in nuss- bis faustgrossen knolligen Kugeln mit meist trau- 
biger Oberfläche auf, welche der Verwitterung mehr widerstehen, als die sie 
verbindende Kalk- oder Sandsteinmasse, daher an den oberen Gränzen der
selben lockere Haufwerke darstellen und selbst an den Abhängen herunterrollen, 
und so Jedermann leicht kenntlich sind.

W o diese Nulliporengesteine das höchste Gebilde ausmachen, wo sie unmit- 
bar von Dammerde oder Lehm bedeckt werden, dort wird man den Gyps vergebens 
suchcn, und um so weniger ihn dort treffen können, wo alle oben beschriebenen 
tertiären Bildungen und Gesteine der Kreidegruppe, oder gar der allgemein kennt
liche alte rothe Sandstein oder die dunkelgraueu Uebergangskalke und Schiefer 
als das oberste Gebilde erscheinen. Dagegen wird dort, wo der am Fusse der 
Karpathen und überhaupt im westlichen Galizien in ziemlicher Verbreitung auf
tretende blaue Thon, oder der auf demselben liegende, viele wohlerhaltene Muscheln 
führende obere Tertiärsand an der Oberfläche sich findet, der Gyps tiefer hinab 
zu suchen, dessen Auffindung aber oft mit grossen Schwierigkeiten verbunden 
sein, weil gerade der blaue Thon oft eine sehr bedeutende Mächtigkeit besitzt
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und nach unten öfters ohne das Vorkommen des Gypses in den Salzthon der grossen 
karpathischen Salzformation übergeht. In diesen Gegenden wird daher bei Auf
suchung von Gyps nur dort auf ein mit geringen Opfern zu erzielendes Resultat 
zu rechnen sein, wo das Vorkommen desselben in nicht zu grösser Tiefe unter 
der Erdoberfläche durch das Auftreten der oben besprochenen trichterförmigen 
Erdfälle angedeutet ist.

VIII. Ueber die Trias um Weimar. 
Von Karl v. S e e b a c h .

Aus einem Schreiben An Herrn k. k. Bergrath Franz Ritter v. Hauer.

M i l g c t h e i l t  io  der Sitzung der h. h. g e o l o g i s c h e n  Reicbsatistali am 23- J ü d u p t  1958.

Die Schichten der Trias und speciell die des Muschelkalkes bei Weimar 
sind, wie aus der beifolgenden Skizze erhellt, wesentlich dieselben wie sie vom 
Bergrath C r e d n e r  (Geologische Zeitschrift 111, Seite 3G5 u. s. f. und Taf. XVI) 
für Thüringen überhaupt und von Prof. S c h m i d  für Jena (Jahrbuch für Mine-

Ellersberg. Weimar. Berka an der Ilm.

ralogie etc. 1853, Seite 10 u. s. f .)  angegeben worden sind. Auffallend ist die 
Aehnlichkeit des Muschelkalkes um Weimar mit dem von Braunschweig (siehe 
v. S t r o m b o c k  geologische Zeitschrift, I , Seite 115 u. s. f .) . ’ Bei Weimar 
folgen von unten nach oben:

1. F o r m a t i o n  des  b u n t e n  S a n d s t e i n e s .
a )  der bunte Sandstein; ein nicht sehr fester Sandstein, mit wenig Cement, 

ganz so eintönig wie an anderen Orten auch. Nach oben finden sich mit ihm 
wechsellagernd Mergel, die so den Uebergang bilden zu

b) dem Röth, buntem Schicferletten mit Gyps und einzelnen Quarzit- und 
Kalkstein-Bänken; die letzteren führen Petrefacten; Mächtigkeit circa 200 Fuss; 
charakteristische Petrefacten: Myophoria Goldfussii v. Alb., Rhizocorallium 
Jencnse Zerik.

2. F o r m a t i o n  des M u s c h e l k a l k e s .
Unterer Muschelkalk:
1. Zu unterst folgen, unmittelbar über dem Röth, 20 Fuss harter Kalk in 

einzelnen Bänken mit zahlreichen Petrefacten (vorzüglich Myophoria)  auf den 
Schichtungsflächen: C r e d n  c r ’s Trigonienbank; charakteristische Petrefacten: 
Myophoria vulgaris Bronn., Natica gregaria v. Schaur.

2. Dolomitische Mergel und Kalke mit echtem Dolomit; 30 Fuss mächtig; 
zum Tlieil S c h m i d ’s Cölestinschichten entsprechend; petrefactenleer.

3. Wulstiger, unregelmässig geschichtetcr Kalk; 140 Fuss mächtig; petre- 
factenarm. Unterer Wellenkalk.
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4. 3 —  8 Bänke von porösem gelblichgrauen Kalk mit vielen Petrefacten, 
vorzüglich mit Terebratula vulgaris v. Schloth., circa 10 Fuss mächtig. Unterer 
Terebratulitenkalk. Charakteristische Petrefacten: Terebratula vulgaris v. Schloth. 
Cucullaea Beyrichi v. Stmb.

6. Wulstiger Mergelkalk, wie Nr. 3, nur mehr ebenflächig geschichtet, 
60 Fuss mächtig. Oberer Wellenkalk. Petrefactenarm; nur Lima lineata Gf. ist 
bezeichnend.

6. 4— 10 Bänke von feinporösem, gelblich -  grauem, sehr reinem köhlen- 
saurem Kalk, der mit Wellenkalkschichten wechsellagert und von solchen über
lagert wird ; petrefactenreich: Gervillia costata, Encrinus liliiformis v. Schloth., 
Natica Gaillardoti Lefr. u. s. w.

Mittlerer Muschelkalk; petrefactenarm.
7. Ebenflächig geschichteter, dolomitischer Kalk mit Kalkspalhdrusen; bis 

30  Fuss mächtig. C r e d n e r's Zellenkalk.
8. Zeitiger Dolomit; ihm zum Theil eingelagcrt und ihn überlagernd am 

Ettersberg: Gyps; bis 50 Fuss mächtig. Anhydrit und Steinsalz fehlen bei 
Weimar.

9. Ebenflächig geschichteter, dolomitischer Kalkstein mit linsenförmigen 
Blasenräumen; bis 40  Fuss mächtig.

Oberer Muschelkalk.
10. Mergeliger Kalkstein, fast stets oolithisch, unten mit einzelnen Horn

steinzügen ; 12 Fuss mächtig. Oolithischer Kalk.
Natica oolithica Zenk., Serpula valvata Gf. (vielleicht besteht er theil- 

weise aus Ostraeoden).
11. Trochitenkalk, IS Fuss mächtig; ein meist krystallinischer Kalk mit 

zahllosen Stielgliedern von Encrinus liliiformis v. Schloth. Eine Schicht ist ganz 
erfüllt mit Terebratula vulgaris, eine andere mit Lima striata (C  r e d n c r’ s 
Limahank), Encrinus liliiformis, Lima striatu Gf., Mytilus eduliformis, Ostrea 
spondyloides v. Schloth., Terebratula vulgaris v. Schloth. Selten sind Terebra
tula trigoneUa v. Schloth und Cidaris sp. (?  subnodosus Myr.).

12. Bald mehr thonige, bald mehr krystallinischc Kalke mit Thonschichten 
wechsellagernd; 80 Fuss mächtig; wohl nicht sehr glücklich Gervillienkalk 
genannt: Ceratites nodosus de Haan, Nautilus bidorsatus v. Schloth., Pcctcn 
laevigatus und Pect, discites Bronn, Gervillia socialis Wissm. und Gerv. costata 
Quenst. u. s. w.

13 Eine Bank ganz aus Schalen von Terebratula vulgaris zusammenge
schwemmt. Obere Terebratelbank.

14. Kalke und Thone, wie Nr. 12, 40 Fuss mächtig, früher von C r e d n e r  
sehr bezeichnend Thonplatten benannt, jetzt Glasplatten; Petrefacte wie Nr. 12, 
zahlreiche Fisch- und Saurierresten, Myophoria pes anseris Bronn, Myaciten, 
Dentalium lacve v. Schloth. u. s. w.

3. F o r m a t i o n  d e r  L e t t e n k o h l e .

Die Lettenkohle, als eine Strandbildung, ist je  nach der Oertlichkeit sehr 
verschieden entwickelt, doch kann man überall eine untere Partie von grauen 
Thonen und Mergeln mit Dolomit und dem eigentlichen Lettenkohlenflötz, von 

. einer oberen trennen, die vorherrschend aus Sandstein und sandigen Mergeln 
besteht. Jene enthält vorzüglich: Posidonomya minuta v. Alb., Bairdia Pyrus 
Cos., Bairdia procera C. v. S., Bairdia teres C. v. S., Cythere dispar C. v. S. 
und undeutliche Pflanzenreste; diese: Calamites arenacem Brongn., Cycadeen- 
reste, Unio-Avten, Fisch- und Saurierreste u. s. w.
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4. F o r m a t i o n  des  K e u p e r s .

Ueber den Lettenkohlen-Sandstein folgen bunte Mergel, von denen des 
eigentlichen Keupers nicht zu unterscheiden und sicher schon in einem tieferen 
Meer gebildet, wesshalb man sie am richtigsten wohl schon zum Keuper rechnen 
muss; circa 30 Fuss mächtig.

Sie werden bedeckt von petrefactenreichen Dolomiten, die mit ihnen wech
sellagern; circa 20 Fuss mächtig. E. de B e a u m o n t ’s Gränzdolomit (v . S c  hau
ro t  h’ s Hauptdolomit) enthält: Myophoria Goldfussü v. Alb., verschiedene Ger- 
villien und Myophorien, Mytilus eduliformisBronn, Lima striata Goldf., Ostreen, 
Gasteropoden und einzelne Wirbelthierreste. Aus einer der mergeligen Zwi
schenschichten stammen die eigenthümlicheD, kegelförmigen Dutenkalke; die 
Spitze derselben liegt bald nach oben, bald nach unten. Gewöhnlich betrachtet 
man diese Dolomitschichtcn als obere Gränzc zwischen Lettenkohle und Keuper.

Sie werden überlagert von mächtigen bunten Mergeln mit Gyps, ähnlich 
denen unter dem Dolomit; petrefactenarm.

a ist diluvialer Tuffkalk mit vielen Petrefacten; 
b ist T orf aus historischen Zeiten.

IX. Höhenmessungen in Ungarn und Kärnthen. 
Von Heinrich W o l f .

Die vorliegenden schon seit längerer Zeit ausgefilhrten und auch von mir als
bald berechneten Messungen werden hier als Ergänzung zu den, aber die in den 
Aufschriften benannten Gegenden in diesem Jahrbuche vorliegenden Berichten 
veröffentlicht (Bd. 4, S. 8 50 ; Bd. 7, S. 3 7 2 ; Bd. 8, S. 308).

Die e r s t e  A b t h e i l u n g  enthält die Messungeu aus den kleinen Karpathen 
vom Jahre 1853 zwischen Pressburg, Nadas, Jablonitz und Skaiitz an der March. 
Die ersten 87 Nummern dieser Abtheilung sind vom Herrn Bergrath F o e t t e r l e ,  
die folgenden sind von mir ausgefiihrt. Sämmtliche Messungen fallen noch auf die 
Specialblätter der Generalstabs-Karte des Erzherzogthums Oesterreich im Maasse 
von 1 :1 4 4 ,0 0 0  oder 2000 Klaftern auf den Zoll.

Es sind diess die Blätter: Umgebungen von Hainburg und Pressburg, Umge
bungen von Zistersdorf und Malaczka und die Umgebungen von Feldsberg und 
Holitscb.

Die Bezeichnung und Orientirung der gemessenen Puncte ist nach den 
benannten Karten gegeben. Die Benennung ist deutsch, ungarisch und slavisch, so 
wie sic diese Karten anführen. Es kommen zwar auch manche Unrichtigkeiten vor, 
wie z. ß. in Nr. 8 1 : „Jahodrisko Hola Bavorina“ , statt „Jahodisko Hola Javofina“ ; 
in Nr. 117 :  „Geldeckberg“ , statt „Goldeckberg“ , und so mehrere; ich habe es 
doch aber vorgezogen, die Schreibart der Karte beizubehalten, weil sie doch eine 
feste und bestimmte Grundlage darbot.

Als Grundlage zur Berechnung der Höhen gilt die meteorologische Station: 
das k. k. Telegraphenamt Pressburg. Die Scehöhe dieser Station ist vom Herrn 
Director K r e i l 1)  aus vierjährigen Beobachtungen des Luftdruckes zu Wien und 
Pressburg mit 74 '7  Toisen (1 8 S 2 ); 71 9 (1 8 8 3 ) ;  78-4 (1 8 5 4 ) und 76-7 Toiseu 
(1 8 5 5 ) bestimmt; der Mittelwerth aus diesen vier ergibt sich mit 74*7 Toisen

' )  Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Aprilheft 18SG, Bd. XX, 
Seite 358 und 359.
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=  76-76 Wiener Klafter. Vor dem Jahre 1856 war fiir diese Station die See
höhe mit 63 Toisen =  65 08 Wiener Klafter angesetzt.

Auf diese letztere Angabe waren bisher die Höhenwerthe der in diesem Ver
zeichnisse gegebenen Puncte basirt. Gegenwärtig sind dieselben um die Differenz 
zwischen der älteren und neueren Bestimmung ron Pressburg von 11-68 W . Klft., 
so wie zweifelhafte W ertbe eines Punctes durch eine wiederholte Rechnung 
corrigirt worden. Ich erwähne diess ausdrücklich, weil das gegenwärtige Höhen- 
Verzeichniss in der Zeit vom Jahre 1853 bis 1858 mehrfach im Manuscript 
eingesehen worden ist.

Die z w e i t e  A b t h e i l u n g  enthält Messungen aus dem südwestlichen 
Kärnthen, im Gailthale und an der illyrischcn Gränze im Isonzogebiet. Sämmtliche 
Messungen hatte Herr Bergrath F o e 11 e r I e während der geologischen Auf
nahmen im Jahre 1855 ausgeführt. Sie fallen auf das Specialblatt der General- 
stabs-Karte von Kärnthen im Maasse von 2000 Klaftern auf den Zoll, Nr. 1 5 : 
die Umgebungen von Villach und Tarvis. Die Orientirungen und Bezeichnungen 
sind nach diesem Blatt gegeben. Als Basis zur Berechnung dieser Höhen gilt 
die meteorologische Station Klagenfurt. Die Seehölie dieser Station ist nach 
den neueren Bestimmungen von Herrn Director K r e i l  >) aus acht Jahresmitteln 
des Luftdruckes zu Klagenfurt und Wien mit 221 3 Toisen (1 8 4 8 ) ; 220-5 Toisen 
(1 8 4 9 ) ;  228-0 Toisen (1 8 5 0 ) ; 228 1 Toisen ( 1 8 5 t ) ;  226-8 Toisen (1 8 5 2 ) ; 
228-7 (1 8 5 3 ) ; 225-6 Toisen (1 8 5 4 ) ; 228-8 Toisen (1 8 5 5 ) bestimmt. Der 
Mittelwerth aus diesen acht Bestimmungen, mit 226 Toiseu =  231-2 W iener 
Klafter wurde für die Durchführung der Rechnung benützt.

Die d r i t t e  A b t h e i l u n g  endlich enthält Messungen des Herrn Prof. Dr. 
P e t e r s  aus den Umgebungen von Ofen, die er während der geologischen Auf
nahmen im Jahre 1856 ausführte. Die Orientirungen und Bezeichnungen sind 
nach den Originalaufnahmskarten des Generalquartiermeister-Stabes im Maasse 
vön 400 Klafter auf den Zoll gegeben, so weit es möglich war auch auf der von 
Z u c c h e r i  reducirten L i p s z k y ’schen Karte, deren Orthographie beibehalten 
wurde. Sämmtliche Puncte beziehen sich auf ein Terrain am rechten Ufer der 
Donau längs einer etwa fünf Meilen langen Strecke zwischen Szent Endre, 
Hamzsabeg (Hanzelb^k der Karte), welches noch 1 —  2 Stunden landeinwärts 
gegen Westen sich ausdehnt.

Die Correspond enz-Beobachtungen zur Berechnung dieser Höhen sandte 
freundlichst Herr Prof. Dr. P e t e r s  von der Sternwarte zu Ofen, mit der See
höhe von 55-77 Wiener Klafter.

1. Barometrische Höhenmessungen in den kleinen Karpathen im Pressbnrger Comitat. 
Aasgefährt von den Herren Bergrath F o e t t e r l c  und Heinrich W o l f  Im Juli und

Augnst 1853.

Nr. Ort:

1 Kirchc auf d. Pressburger Cal-
varienberge, NW. v. Pressburg

2 Pressburg, Aussicht der neuen
Welt, SW. v. Calvarienbcrge, 
NW. v. Pressburg................ ..

3 Spitze W . von der Jägermühle,
NW. v. Pressburg..................

Seohöht» 
in W ien. 
K lafter

97-86

132-81

91-34

Nr. Ort:

4 Wasserscheide zwisch. Ratzers
dorf und Weidritzbach , N. 
v. Pressburg, NW. v. Ratzers
dorf..............................................

5 Garten im Eisenbründcl i.Weid-
ritzthale, N. v. Pressburg, W. 
v. Bisternitz (Besztercze) . . .

Seehöhe 
in Wien. 
Klafter

214-16

100-60

*) Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Aprilheft 18S6, Bd. XX, 
Seite 338 und 339.

K. k. g eo log isch e  Reichsaostalt. 9 Jabrgaug 1856. 1. 2 1
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Stifihöhe
Nr. Ort: in Wien.

Klafter

li Spitze d. Scekilcberges, SO. v.
Bisternitz (B esztcrcze).........  204 '84

7 Stampfen (Stompha, Stupava),
Gasthaus am Marktplatze,
1. Stock, 0 . v. Marchegg . . .  67-21

8 Ruine Ballenstein, Spitze, 0 . v.
Stampfen................................... 159 '42

!) Spitze d.VrchnoCsisco, ONO. v.
Stampfen................................... 248*82

10 Höhe des Strmohy, NNO. von
Stampfen, SO. v. Lozorn. . . .  186-10

11 Höhe des Koroneez, NO. von
Stampfen.................. ; .............  320'51

12 Javorina, 0 . v.Ballenstein,WNW.
v. St. Georgen (S z.G yorgy). 329-00

13 Neustift Mariathal b. St.George»,
NW. im Gasth.z. Türkenkopf, 
Erdgeschoss.............................. 136-54

14 Höhe d. Leithakalkhügels SO. v.
Stampfen, W. v. Ballenstein . 184-88

15 Hruby Pless, S. v. Bisternitz, 0 . v.
Neudorf a. d. M arch .............. 198-16

16 Bad Bösing, N. v. Bösing (Bazi-
ninm, Pezynek), Erdgeschoss 87 - 34

17 Sattel an d. Kostelny Javorina,
O.v.Pernek.NW . v. B ösing .. 299-48

18 Höhe d. Stari Vrch (am Scliwal-
benberge), 0 . v. Pcrnek, NW. v.
B ösin g.......................................  346-54

19 Pernek, NO. v. Stampfen,Wirths-
haus, Erdgeschoss..................  130-47

20 Steinernes Thor, NW. v. Modem,
N. v. Bösing ............................ 263-78

21 Spitze d.Keberlin, 0 . v. Pernek,
NNW. v. B ö s in g ................ .. 300-18

22 Spitze d. Salzarberges, SW. v.
Modern, N. von Zuckersdorf 
(Czukard) ................................ 156-49

23 Spitze d.Blaserberges b.Modern,
N. r. Zuckersdorf..................... 169-59

24 Spitze d. Schrökcnberg., NW. v.
Modern, SW . v. Königdorf 
(K ra low a)................................  158-56

25 Spitze d. Pfefferberges, NW. v.
Modern, N. v. Bösing..............  241 ‘ 48

26 Spitze d.Todtenhauptes, NW. v.
Modern.......................................  255-12

27 Spitze d. klein. Moderner Kogels,
NW. v. Modern, N. v. Bösing 323-24

28 Spitze des grossen Moderner
Kogels, N. v. Bösing, NW. v.
Modern....................................... 360 68

29 Stary Zamek, NNW. v. Modern,
N. v. Zuckersdorf..................... 286-71

30 Sohle d.Ferdinandstollens, W. v.
Bad Bösing................................  115-02

31 Wagnerberg, NW. v. B ösing.. .  223-28
32 Spitze d. Gasparovi, NW. v. Bö

sing, N. v. St. G eorgen.........  292-01
33 Spitze d. Guntenberges, NW. v.

B ösin g .......................................  196-08

Seehöhe
Nr Ort: in W ien.
n r - Klafter

34 Spitze d. Kampberges, NW. v.
Bösing, W. v. Modern............ 242 • 92

35 Grösser Zellerkogel, NNW. v.
Bösing, WNW. v. Modern . . .  219-68

36 Kleiner Zeilerkogel, NNW. v.
B ösing.......................................  163-77

37 Anhöhe W. bei Bad Bösing------117-51
38 Stadtplatz v. Bösing (Gasth. z.

Hirschen 1. Stock, Mittel aus
10 M essungen)....................... 77-25

39 Am Csupiberge, 50 Schritte
SO. v. Jägerh.,0. v. Hollitsch 235-08 

4U Kreuz am Wege S. v. Hollitsch,
NW. v. Radimow.....................  92-32

41 Schlossberg, SO. v. Radim ow.. 186-48
42 Gasthaus z. Stern in Egbell . . .  86 26
43 Propastberg, S. v. Skallitz . . . .  150-34
44 Am Ungarthore v. Skallitz.........  71-90
45 Galgenberg bei H ollitsch .........  84*65
46 Hollitsch, Gasthaus z. Hirschen,

1. S tock ........................... .. 71-85
47 HöheimMocsidlan-Weingebirgc,

SO. v. Hollitsch.......................  144-49
48 Radosöcz, SO. v. Hollitsch . . .  102-14
49 Höhe d. Barkowetzberg.,NW. v.

Szobotist ..................................  174*76
50 Spitze d. Hawran, NNW. v. Szo

botist .........................................  261-26
51 Szobotist, Gasth. neb. d.Castell 113*92
52 Hrabinaberg, SO. v. Szobotist. 198*88
53 Schloss-Ruine Branc(Berencs),

0 . v. S zobotist.......................  233*79
54 Flussbett d. Miava bei Mertele,

NO. v. S zobotist..................... 126*76
55 Szenitz, Gasthaus z. schwarzen

Adler, 1. S to ck .............. .. . 99-39
56 Höchster Punct d,S trassezwisch.

Nadas und Jablonitz.............. 181-70
57 Nadiis, Gasth. z. Hirschen, Erd

geschoss (Mitt. a.2Messung.) 82*06
58 Spitze d. Havrana-Scalla, W . v.

Nadäs.........................................  354*86
59 Gamsenberg, N. v. Pressburg.. 185*93 

*60 Einsattlung zwischen Dirndl u.
Gamsenberg, N. v. Pressburg 158*28

61 Dirndlberg, N. v. P ressburg... 169*37
62 Spitze N. v. Dirndlberge, N. v.

Pressburg, W SW . v. Ratzers
dorf (R e e s e ) ............................ 193-62

63 Einsattlung, N. von Dirndlberg,
N. von Pressburg, W SW . von 
R atzersdorf..............................  180-49

64 Spitze W. vom Meierhofe in
Ratzersdorf, N. v. Pressburg. 213-06

65 Einsattlung W . v. Rntzersdorf,
N. v. Pressburg.......................  173-57

66 Spitze W . v. St. Georgen, N. v.
Ratzersdorf (R eese) . ............ 236-51

67 Fruglberg, NW. v. St. Georgen,
W SW . v. B ösin g ..................... 279-60

68 Limbach, Kirche, W. v. Bösing 86-46
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Nr. Ort:
Seehöhe 
in Wien. 
Klafter

Nr. Ort:
Seehdho 
io W ieo. 
RIafler

69 Bei der Bachtheilung S. von
Königsberg, W. von Bö9ing.. 138'76

70 Javorina, NO. von Stampfen, W .
von B ösing ................................  273 -44

71 Erdödyberg, NW. v. Ratzersdorf,
WSW. von St. G eorgen.. . . .  192-58

72 Felsenberg NW. von Bösing, NO.
von Stampfen............................ 313 ' 05

73 Einsattlung WNW. von Bösing,
NO. von Stampfen..................  288*88

74 Spitze SW . v. Gross-Mitterberg,
WNW. von Bösing..................  390-38

75 EinsattlungSW.b. Gross-Mitter-
berg, WNW. von Bösing . . . .  274-47

76 Gross -  Mitterberg, NW. von
B ö s in g .......................................  278 -32

77 Einsattlung NO. b. Gross-Mitter
berg ............................................ 273-28

78 Einsattlung NO. bei Gasparovi,
W. von Modern.........................  279 -29

79 Spitze NO. von Gasparovi, OSO.
von Apfelsbach (Jablanov,
Almas), W. von Modern.........  288-89

80 Einsattlung SW- von Schmallen
berg, WNW. von Modern, 0.
von Apfelsberg.........................  256-27

81 Jahodrisko Hola Bavorina, SO.
von K ucbl..................................  346-31

82 Kuchl (Kuchina.Konyha), Kirche
(Mittel aus 2  Messungen) . . .  121-21

83 Waikowa Ubots, 0 . von Kuchl. . 249 '68
84 Wisoka, NO. von Kuchl, W. von

Ottenthal (Orapital)................ 381 - 63
85 Kralowiberg, S. von Rohrbach

(R a rb ö k )................................... 137-05
86 Melaphyrkuppe d. Klokocsowa,

S. von St. M iklös..................... 344-44
87 Einsattlung NO. von Varaglia

(Podhrad), SO. die Ruine 
Blasenstein................................  184*50

88 St. Miklös, 2 Meilen SO. vom
Schossberg (Sassin, Sasvär). 126 - 80

89 Batuki im Hurkigebirge, NO.
von St. Miklös, SSW. von 
Sandorf....................................... 211*73

90 Einsattlung zwisch. d. Ausläufern
des Wetterling- und d. Hurki- 
gebirges, S. von Sandorf. . . .  177 * 59

91 Sehotterhöhe N. v. Bixard, ONO.
von S andorf.............................. 208-48

92 Rozbiechy, Kirche, NO. v.Nadäs 211-26
93 Libowiberg, S. von Jablonitz.. .  203-26
94 Einsattl. zwischen d. Hawrana-

Scalla u. d. Burianberge, NO.
von Szomolyan (Smolenicze). 377-31

95 Burianberg, S. von Bixard, NO.
von Szomolyan.........................  393 -10

96 Einsattlung zwisch. d. Burian und
d. W etterling............................ 346*42

97 Wetterlingberg.W.v. Szomolyan,
S. von Sandorf.........................  367-29

98 Einsattl. zw. d. Wetterling u. d.
Malla Scalla, S. v. Sandorf,
W . v. Szomolyan..................... 329-99

99 Malla .Scalla, 0 . v. St. Miklös,
N. v. Ottenthal.........................  383 • 79

100 Einsattlung zwischen der Malla-
Scalla und der Czerna-Scalla,
OSO. von St. Miklös, N. von 
Ottenthal . . .............................. 235*35

101 Czerna-Scalla, OSO. v.St.Miklös,
S. v. Sandorf............................ 335*08

102 Einsattl. NW. b. d Czerna-Scalla,
0 . v. St. M iklös.......................  295*21

103 Bunt -  Sandsteinkuppe, SW. v.
Szomolyan, S. v. d. Czerna- 
Scalla .........................................  316-49

104 Einsattlung bei den Holzhauer
häusern, W . v. Losonz, S. von
St. Miklös..................................  304-71

105 Ob.-Nussdorf (Horni Oressany,
FelsöDiös) ............................ 92-75

106 Schebrakberg, SW. von Ober
Nussdorf ..................................  273-50

107 Einsattl. NW. v. Schebrakberge,
W. v. Ob.-Nussdorf................ 217*04

108 Stary Blacht, W. v. Ob.-Nussdorf 333-10
109 Einsattl. zwisch. d. Klokocsawa

u. d. Stary Blacht, W. v. Ober
Nussdorf ..................................  254-30

110 Einsattl. zwisch. Klokocsawa u.
Rachsturn, 0 . v. Breitenbrunn 
(Szolosnitza)............................ 292*78

111 Einsattl. N. b. Kunstekberg . . .  232*73
112 Ottenthal (Ompitäl), Gasthaus,

E rdgeschoss............................ 120*64
113 Liesztekherg,NNW.v. Ottenthal 280*96
114 Einsattl. SW. b. Liesztekberge 253*44
115 Grauwacken-Kalkspitze 0 . v. d.

Glashütten, NW. v. Ottenthal 250*78
116 Einsattl. 0 . b. d. Glashütten,

NW. v. Ottenthal..................... 236*66
117 Goldeckberg (a. d. Karte Geld

eckberg), NNW. v. P ila ____ 348*04
118 Einsattlung SO. v. Breitenbrunn,

zwisch. d. Hollind- u. Gold
eckberge....................................  252*90

119 Hollindberg,SSO.v.Breitenbrunn 272*20
120 Obereckberg, S. v. Breitenbrunn,

W. v. Ottenthal.......................  316-17
121 Einsattl. SW. b. Bababerge, 0 . v.

K üchel....................................... 259*78
122 ßahaberg, M7. v. Pila (Biberburg,

V erösk ö )................................ .. 321*28
123 Scalnataberg, SO. v. Kuchel . .  326*99
124 Kreuz am Babab., OSO. v. „  . .  299*02
125 Kuklaberg, SW. v. Pila.............. 283-32
126 Schloss Biberburg bei Pila . . . .  166-63
127 Kalchberg, N. v. Pila..................  275*58
128 Thonschiefer -  Spitze N. v. Pila 218*79
129 Schattmannsdorf, Gasthaus zum

Hirschen, Erdgeschoss...........  116*03

2 1 *
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2. Barometrische Höhenmcssnngcn in Kärnthcn. Ansgeftthrt von Herrn Bergrath 
F o e t t e r l e  Im Sommer 1855.

Nr. Ort;

1 Sattel zw. d. Bleiberger u. Hör-
mesberger Graben, NO. v. 
Feistritz imGailth.,S. v.Kreuth

2 Spitze d.Kovesnok,N.v.Feistritz
im Gaiithale..............................

3 Bleiberg Kreuth, Wohnung d.
Bergschalfers imErdgcschosse 
(Mitt. a. 6 Mess.), W . v. Villach

4 Kreuz a. Sattel zw. Bleib, u. Rub-
land, WNW. v. V illach .........

5 Rubland,Wirthsh.unt.d. Kirchc,
S. v. Feistritz am Drauflusse

6 Paternion, Gasth. 1. Stock a. d.
Drau........................................

7 Kreutzen, Wirthsh.l). Eisenhain.,
SW. v. Feistritz a. d. D rau ..

8 Scheitelpunct d. Strasse auf d.
windisch. Höbe bei St. Anton, 
SO. v. Kreutzen.......................

9 Mosslalpe , W. v. Weissbriach,
NW. von Rattendorf im Gail- 
thalc.......................................

10 Sattel zw. Hermagor u. Tscherni-
heim, NNO. v. Hermagor.. . .

11 Bacheralpe zwisch. Tschernihcim
und Weissensee, NNO. von 
Hermagor..............................

12 Ufer d. Gailfl. a. d. Möderndorf-
brücke, S. r. St.H erm agor.. .

13 St. Urban-Kapelle b.Mörierndorf,
SSW . v. St. Hermagor............

14 Hermagor ob. Fleiss, 1. Stock . .
15 Windischfeistritz, Brandwirths-

haus, 1. S to c k .........................

Seehöhe 
io  W ien . 

Klafter

594-67

961-05

474-17

732-83

555-20

268-78

446-58

578-67

614-32

829-38

629-22

306-73

468-72
305-48

291-80

Nr. Ort:
Seehöhe 
i d  W ien . 
Klafter

16 Sattel zw. Achomitz u. Bartolo-
graben, SW. v. Feistritz im 
Gaiithale...................................  614-45

17 Sattelzw. Vorderberg~Graben u.
Malborghetto............................ 761-43

18 Sattel zw.Ueberwasseru.Greuth,
ONO. v. Tarvis, SO. v. Feistritz 
im Gaiithale..............................  482-75

19 Moräne im Kalkwasser-Graben,
SSW. v. Tarvis.......................... 463 -88

20 Raibl, S. v. Tarvis.......................  435*14
21 Mitterriegel b. Ob.-Greuth zw.

Weissenfels u. T arv is............ 776-58
22 Sattel zw. Pontafel u. Hermagor 801-22
23 Möderndorfer Alpenhütte, NNO.

v. Pontafel, W. v. Feistritz im 
Gaiithale..................................  783-30

24 Pontafel b. JohannL am precht
(vulgo W a stl) .......................... 296*03

25 Pontebbabach (Torrente Ponte-
bana), unterh. d. Alpenhütte 
a. d. G ranze d. roth. Sandsteins 
u. Hallstätter Kalkes, WNW. 
v. Pontafel................................  486-73

26 Dogna, Gasth.,S. v.Pontafela. d.
Strasse nach Udine.................214*12

27 Sattelplateau zw. d. Mangert-
Alpc u. d. Coritenza-Thale,
NO. v. Preth im Isonzothale a.
Predil.......................................... 766*38

28 Sattel W. v. Mangert zw. Lahn u.
Flitsch, S.v. Weissenfels, SO. v.
T a rv is ........................................1080-40

29 Oberer Weissenfels., S. v. Tarvis 484*18

3. Barometrische Höhenmessungen in der Umgebung von Ofen in Ungarn. Ansgefflhrt 
im Sommer 1856 durch Herrn Professor Dr. K. P e te r s .

Seehöhe
Nr. Ort: io W ic u .

K la fter

1 Stufe unterh. d.Ta sch  ne r’sch.
Weingartenhaus. a.Gehänge <1. 
gross. Schwabenb., W. v. Ofen 141 • 11

2 Sohle d. Sandsteinbruches am
Schwabenberge, W. v. Ofen. 179*69

3 Kammhöhe amGaisherge, SO. v.
Dreihotter, N. v. Ofen............ 191*29

4 Knlktuff-Terrasse v. Klein-Zell,
N. v. Ofen..................................  83-51

5 Erster Steinbr. in Schöngraben,
NW. v. O fe n ............................ 103-16

6 Sattel zw. d.Schünthale (Schön-
grahen) u.d.Thalev.Hidegkiit,
NW. v. Ofen, W. v. Klein-Zell 184-75

7 Hügel SO. v. H idegkü t............ 179-65
8 Kreuzwegkapelle S. v. Hidegküt 138-11

Seehöhe
Nr. Ort: “■ Wien.

K lafter

9 Leopoldsfeld, Wiese nächst d.
Restauratation, NW. v. Ofen 93-71

10 Terrasse a. Fusse d.Dreihotter-
berges, N. v. O fen ................... 120' 17

11 Sattel zwisch. d. Spitzberge u.
Lindenborg O. von Hidegküt. 191-81

12 Spitzberg 0 . v. Hidegküt.........  233*63
13 Calvarienberg NO. von Hidegküt 186 74
14 Solmär,Höhed.Lössformation.. 106*95
15 Kammhöhe zwisch. dem Wolfs

thalgraben u. Budakesz, W. v.
O fen ............................................ 220*18

16 Budakesz, Wirthshaus nächst d.
K irch e .......................................  129-51

17 Budaörserberg-Plateau, SW. von
O fen ...........................................  229*27
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Seehöbe
Nr. Ort: in  W ien .

K lafter

18 Sattel zwisch. d. Budaörser- u.
W olfsberge, N. von Budaörs,
SW. von Ofen............................ 183*36

19 Budakeszer Sandsteinbr. nächst
d. Langen-Triebberg..............  139-14

20 Höchster Punct d. Csikerberge,
SW . v. Ofen,WNW. v. Budaörs 166-22

21 Budaörs, Wirthshaus nächst d.
Kirche.......................................... 69*75

22 Lange Wiese zw. Budaörs u.Gr.-
Torbagy (Törökbalint, T or
bat), SW. v. Ofen, WNW. v. 
Prom ontor................................  66 *20

23 Plattform d. Promontorgeb., S.v.
Budaörs, W.v. Promontor (die 
Kupp, sind um3'2Klftr.höher) 113-S9

24 Sohle d. Steinbruch, b. Tet6ny . 87*19
25 Lerchenb., W. b. Promontor . . .  89-15
26 Klein. Stcinriegl, W. v. Weindorf

(Vandorf, Borosjenö)..............  98 • 27
27 Gross.Steinriegl, W. v.W cindorf 139*92
28 Sattel zw. Weindorf u. d. Yörös-

vdrer Kessel, NW. v. W eindorf 134•88 '
29 Kohegy (K öfeli) b. Csobdnka, d.

Schmiedhütte (d. Gipfel dies.
Berg, ist um 6*6 Klftr. höher) 179*20

30 Nagy-Kartalyaberg N. v. Pomaz 290*39

Seehttlie
Nr. Ort: in Wien.

K lafter

31 Ebene N. v. Pomdz, am Fusse d.
Trachytgebirges..................... 78-39

32 Dorf Pomaz, gross. Wirthshaus 67*82
33 Nagy-Messelyberg, kleinere östl.

Kuppe, N. v. Pomdz................... 141 ■ 02
34 Köliegyfelsen, N. v. Pomdz . . . .  191 *06
35 Schöne Schäferin Sattel, NW.

v. O fen .......................................  170-72
36 Kukuberg, N. v. Budakesz, WNW.

v. O fe n ....................................... 217-13
37 Mulde N. vom Mittelriegl, N. r.

Budakesz, NW. v. O fen .........  221*50
38 Roth. Lackenberg (Kammhöhe).

N. v. Budakesz, NW. v. Ofen . 264*77
39 Kovdcsi, Wirthshaus..................... 175*91
40 Hundsberg, NW. v. Kovacsi. . . .  289*29
41 Weingartenberg, N. von Kovdcsi

(die Kuppe ist um 2*5 Klafter 
h ö h e r ) .......................................  233*37

42 Sattel zwischen Kovacsi u. Szt.
Ivan (es ist 3 Klft. unter dem 
Sattel gemessen) ...................210-65

43 Dolomitkuppe O. v. Kovdcsi.. . .  218*33
44 Mariensäule zwisch. demLangen-

wald u. dem Hotterbergl, SO. 
v. Kovdcsi................................... 162*78

45 Ofnerfeld, 0. ». Lindenberg . . .  127*57

X. Chemische Analyse der Schwefeltherme Warasdin-Töplitz 
in Croatien.

Von Karl Ritter von H a u e r ,
Vorstand des Laboratoriums der k. k. geologischen Reichsanstalt.

Die nachstehende Untersuchung geschah auf Veranlassung des Agramer 
Metropolitan-Dom-Capitels, zu dessen Besitze diese Mineralquelle gehört.

Die Füllung des Wassers, und zwar sowohl des reinen, als auch jener Quan
titäten, welchen die nöthigen Zusätze für die Bestimmung der gasförmigen 
Bestandtheile beigemengt wurden, geschah an einem heiteren Tage des Monates 
April von mir selbst.

Das Wasser der Töplitzer Quelle, welches zur Bade- wie zur Trinkcur 
benutzt wird, erfreut sich eines bedeutenden Rufes. Ausser den zahlreichen 
eigentlichen Curgästen strömen die Landleute von Ungarn und Croatien in einer 
Anzahl von mehr als 20000 alljährlich dahin. In der That gehört die Quelle, 
was ihre Temperatur und Ergiebigkeit anbelangt, so wie den Gehalt an fixen 
und gasförmigen Bestandteilen, zu den ausgezeichnetsten Thermen dieser 
beiden Kronländer.

Der Curort Töplitz liegt 1 */* Meile südwestlich von Warasdin, in dem rei
zenden Bednja-Thale unter dem 46° geographischer Breite und 34° geographischer 
Länge. Die Entfernung von der nächsten Station an der Südbahn: Krauiehsfeld, 
beträgt 6 %  Meile. Die Verbindung mit Warasdin ist durch eine gut erhaltene 
Strasse hergestellt. In dem oberen Dorfe in der Mitte eines kleinen Parkes ent
springt die Quelle.
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Der Höhenunterschied vom Curorte Töplitz gegen Wien beträgt 46-3 Klft., 
um welche ersterer höher liegt. Diese Höhendifferenz wurde aus 23 Barometer- 
ablesungen berechnet, welche dort in der Zeit vom 11. —  19. April notirt 
wurden, und aus den gleichzeitigen Beobachtungen der W iener meteorologischen 
Central-Anstalt, bei der Annahme einer mittleren Temperatur von 7° R. für 
Töplitz1). Die Seehöhe des Barometers der Wiener meteorologischen Central- 
Anstalt beträgt 102*46 Klftr. Somit liegt Töplitz 148*76 Klftr. über dem Meere. 
Der Ort Töplitz besteht ausser den Badelocalitäten aus 70 Häusern mit circa 
1000 Einwohnern.

Das umgebende Gebirge gehört der Molassenformation an, dessen unteres 
Glied ein Grobkalk bildet, der reich an Petrefacten ist. Eine Stunde weit vom 
Badeorte befinden sich mächtige Braunkolilenflötze, die indessen nicht abgebaut 
werden. Auch finden sich in der unmittelbaren Umgebung häufig Thoneisensteine 
vor. Der grössere Theil des oberen Ortes Töplitz, welcher den Ursprung der 
Quelle umgibt, steht auf einen Hügel, dessen obere Schichten aus Kalktuff und 
Sinter bestehen. Die letzteren wurden durch die Quelle selbst gebildet, die fort
während reichliche Massen davon ahset/.t.

Die Töplitzer Quelle war bereits den Römern bekannt, und scheint, den vie
len Bauüherresten nach zu schliessen, welche man hier findet, von ihnen sehr 
cultivirt gewesen zu sein. Es geht dies auch aus mehreren aufgefundenen 
Inschriften hervor, worunter eine folgenden Inhaltes:

IMP. CAES. VAL. CONSTANTINVS. P1VS.
FELIX. MAX1MVS. AVG. AQVAS. IASSAS.

OLIM. VI. IGNIS. CONSVMPTAS. CVM.
PORTICIBVS. ET. OMNIB. ORNAMENTIS.

AD. PRISTINAM. FACIEM. RESTITVIT.
PROVISIONE. ETIAM. PIETATIS. SVAE.

NVNDINAS. DIE. SOLIS. PERPETI. ANNO.
CONSTTTVIT. CVRANTE. VAL.

CATVLLINO. V. P. P. P. P. P. SVPER.

Die Steintafel, auf welcher sich diese Inschrift befindet, ist nunmehr ober 
dem Thore des bischöflichen Schlosses eingemauert. Bei fortgesetzten Grabungen 
würde man wohl grössere Bauwerke aufFinden. So kam man in neuerer Zeit bei 
einer Grabung in der Nähe der Quelle auf Reste eines römischen Dampfbades, 
welche indess wieder verschüttet wurden aus Besorgniss den Lauf des Wassers 
zu beeinträchtigen.

Die jetzige Fassung der Quelle besteht aus Marmorplatten mit Basrelief- 
Figuren, die vor einigen Jahren bei einer Kellergrabung in der Nähe des Spru
dels gefunden und sofort zu diesem Zwecke benutzt wurden.

Eine andere aufgefundene Steintafel, welche sich im sogenannten Constan- 
tinibad befindet, enthält folgende Inschrift:

M. FABIVS 
FABVLLVS 

TRIB. MILITVM.
LEG. XIII. GEM.

LEG. AVG. PROVINC.
ATRICAE. PR. PR.

LEG. AVG. LEG. III. G. E. M.
SACR. NYMPH.

')  Derselben, welche für Wien während des Zeitraumes der ausgeführten Ablesungen 
gefunden wurde.
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Eine dritte lautet:
NYMPHIS. AYG. SACR.

RESPVBLICA. PO. ET. MANDANTE.
C. TVLLIO. TVSCO. LEG. AVQ. G. PR. PR.

CVRANTE. T. CEMNIO. RVFFINÖ. PROC. AVGG.
u. s. m.

Aus der beiläufig anderthalb Klafter tiefen Sohle der jetztigen Fassung 
sprudelt die Quelle in bedeutender Mächtigkeit unter Aufwallen vieler Gasblasen 
hervor. Unmittelbar vom Ursprünge aus wird das gesammte zu Tage kommende 
Wasser mittels gedeckter steinener Abzugscanäle erstlich in grosse Abkühl- 
Reservoirs und dann in die Bäder geleitet, da die hohe Temperatur desselben 
nicht die allsogleiche Anwendung zum Badegebrauche erlaubt. Die Menge des 
Wassers, welche die Quelle binnen 24 Stunden liefert, beträgt 70— 74,000 Eimer. 
Die Temperatur der Quelle beträgt nach wiederholten Beobachtungen in ver
schiedenen Jahren im Fassungsraume des Ursprunges 45 bis 46° R. Dieselbe 
Temperatur fand ich zu verschiedenen Tageszeiten, während gleichzeitig die 
atmosphärische Luft eine Temperatur von 6 bis 10° R. ergab. Die Quelle gehört 
somit zu den sehr heissen, da z. R. die Kaiserquelle in Aachen 44°, die Karls
bader Quellen zwischen 45 und 50°, der Sprudel daselbst 59° R. hat. Da die Quelle 
einem nicht vulcanischen Terrain entspringt, so deutet ihre Temperatur auf eine 
Tiefe von mindestens 4000 Fuss. Der nothwendige hydrostatische Druck aber, uin 
das Wasser aus einer so beträchtlichen Tiefe empor steigen zu machen, bedingt 
eine weite Verzweigung im Innern der Erde, da in der Nähe sich kein höheres 
Gebirge befindet.

A. Qualitative Untersuchung des Wassers.
Das frisch geschöpfte Wasser ist klar und farblos. Der Geruch nach Hydro- 

thion ist stark, der Geschmack fade, laugenhaft. Nach mehrstündigem Stehen in 
offenen Gefassen bis zur Erkaltung des Wassers verschwindet der Geruch nach 
Hydrothion vollständig, da dieses Gas durch die hohe Eigentemperatur des Was
sers ausgetrieben wird. Es ist sodann eilt Gehalt an Schwefel mittelst Reagentien 
nicht mehr nachweisbar. Hierin liegt der Beweis, dass ausser Hydrothiongas 
kein lösliches Schwefelmetall zugegen ist. Beim Kochen des Wassers setzt es 
viel kohlensauren Kalk und Magnesia ab. Der hohe Gehalt des Wassers an koh
lensaurem Kalk bedingt eine sehr starke Sinterbildung. Die Abflusscanäle müssen 
binnen Jahresfrist zu wiederholten Malen gereinigt werden, da sich bis 1/ 2 Schuh 
dicke Krusten davon ansammeln. Ebenso finden sich in den Canälen häufig Grup
pen schöner Schwefelkrystalle vor, welche durch Zersetzung des entweichenden 
Schwefelwasserstoffes entstehen. Unter diesen liegt häufig Gyps in faserigen 
Krystallen ausgeschieden.

Ausser den erwähnten Bestandtheilen wurden Kieselerde, Tbonerde, Eisen- 
oxvdul, Magnesia, Kali, Natron und sehr geringe Mengen organischer Substanzen 
auf gewöhnlichem W ege gefunden. Der alkoholische Extract der rückständigen 
Masse von eingedampften 9 Litres Wasser ergab keine Reaction auf Brom und 
Jod. Diese Bestandtheile sind also nicht oder nur in äusserst geringer Menge vor
handen. Mit Ausnahme des Schwefels enthält sonach die Quelle dieselben Be
standtheile wie die heissen Quellen Croatiens zu Stubitza, Krapina u. s. w ., nur 
die Quantität derselben ist in der Töplitzer Quelle beträchtlich höher.

Das specifische Gewicht wurde im Mittel von zwei Wägungen =  1 '000857 
bei 25° C. gefunden.
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B. Quantitative Analyse.
Bezüglich der angewandten Methode zur quantitativen Analyse soll Folgen

des bemerkt werden:
Oie zu den einzelnen Bestimmungen angewandten Wassermengen wurden 

durch Messen in genau kubicirten Gefässen ermittelt und ihr Gewicht durch Be
rechnung aus dem gefundenen specifischen Gewichte bestimmt.

Die Bestimmung des S c h w e f e l w a s s e r s t o f f e s  geschah durch Fällen 
des Schwefels mittels einer Lösung von arseniger Säure in Chlorwasserstoffsäure. 
Der erhaltene Niederschlag wurde auf ein gewogenes und bei 100° C. getrocknetes 
Filter gebracht. Da die Localverhältnisse nicht gestatten einen Stechheber unmit
telbar in die Quelle einzusenken, so wurden die Flaschen durch möglichst tiefes 
Einsenken an einer Schnur gefüllt, dann etwas abgegossen, arsenige Säurelösung 
hinzugefügt, und die Flaschen dann allsogleich verkorkt und verpicht- Die ange
wandte Wassermenge wurde aus dem bekannten Gehalte an Schwefelsäure ermit
telt. In gleicher Weise geschah die Bestimmung der K o h l e n s ä u r e  durch eine 
nmmoniakalische Lösung von Chlorbaryum. T h o n  er de und Ei sen ,  letzteres als 
Oxyd, wurden einmal gemeinschaftlich gewogen, dann aus einer grösseren Menge 
Wasser Eisenoxyd allein durch Trennung mittelst Kali von der Thonerde abge
schieden. Aus der Gewichtsdifferenz ergab sich der Gehalt an Thonerde.

Bei der Bestimmung des C h l o r s  wurde, um die gleichzeitige Fällung von 
Schwefelsilber zu vermeiden, die hiezu bestimmte Wassermenge längere Zeit 
erwärmt und nach vollständiger Austreibung des Schwefelwasserstoffes mit sal
petersaurem Silberoxyd versetzt.

Die Menge der M a g n e s i a ,  welche beim Kochen fiel, war bei wiederhol
ten Proben sehr verschieden, was auf eine ungleichartige Zersetzung der Mag- 
nesiasalze während des Kochens deutet. Die Mengen von Magnesia, die daher 
nicht an Kohlensäure gebunden zu supponiren sind, wurden durch Berechnung 
ermittelt und nur die Gesammtmenge der Magnesia bestimmt.

Die Bestimmung der A l k a l i e n  geschah im eingedampften und filtrirten 
Wasser nach der bekannten W eise durch Kochen mit Aetzbaryt.

Die Bestimmung aller übrigen Bestandtheile geschah nach bekannten Me
thoden und bedarf keiner näheren Erörterung.

Analytische Resultate.
1. F i x e r  R ü c k s t a n d .

300 C.C. =  500• 428 Gramm gaben 0-397 Gramm =  0-7933 in iOOO Thcilen Wasser.

2. S c h w e f e l s ä u r e .
500 C. C. gaben 0-195 Gramm schwefelsauren Baryt =  0-067 Gramm Schwefelsäure.
500 „ „ „  0-196 „  „  „ =  0-067 „

1000 Theile Wasser enthalten sonach:
0-1337 Schwefelsäure.

3. C h l o r .
500 C. C. gaben 0-153 Gramm Chlorsilber — 0-038 Gramm — 0-0755 Chlor in 1000 Theil.

Wsssor
1000 C. C. =  1000-857 Gramm gaben 0-320 Gramm Chlorsilber =  0-079 Gramm 

=  0-0789 Chlor in 1000 Thcilen Wasser.

1000 Theile Wasser enthalten sonach im Mittel:
0-0772 Chlor.
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4. S c h w e f e l w a s s e r s t o f f .
1375 C. C. =  1376-178 Gramm gaben 0-028 Gramm Arsensulfür =  0-011 Gramm Schwefel 

=  0-0079 Schwefelwasserstoff in 1000 Theilen Wasser.
1373 C.C. =  1374-177 Gramm gaben 0-026 Gramm Arsensulfur =  0-010 Gramm Schwefel 

=  0-0072 in 1000 Theilen Wasser.

1000 Theile Wasser enthalten also im Mittel:
0-0075 Schwefelwasserstoff.

5. K o h l e n s ä u r e .
1222 C. C. =  1223-047 Gramm gaben 3-034 Gramm schwefelsauren Baryt =  0*573 Gramm 

Kohlensäure =  0-4685 in 1000 Theilen Wasser.
1329 C. C. =  1330-139 Gramm gaben 3-367 Gramm schwefelsam-en Baryt =  0-635 Gramm 

Kohlensäure =  0-4774 in 1000 Theilen Wasser.

1000 Theile Wasses enthalten sonach im Mittel:
0-4729 Kohlensäure.

6. K i e s e l s ä u r e .
2000 C. C. =  2001 -714 Gramm gaben 0-097 Gramm =  0*0484 Kieselerde in 1000 Theilen

Wasser.

T . T h o n e r d e .  8. E i s e n o x y d u l .
2000 C.C. gaben 0*010 Gramm Thonerde und Eisenoxyd =  0*0049 in 1000 Theilen Wasser. 
9000 C.C. =  9007*713 Gramm gaben 0 -0 36Gramm Eisenoxyd =  0 -032 Gramm Eisenoxydul.

1000 Theile W asser enthalten sonach:
0-0013 Thonerde und 0-0036 Eisenoxydul.

9. K a l k e r d e .
2000 C.C. gaben 0-634 Gramm kohlensauren Kalk = 0 -3 5 5  Gramm =  0*1773 Kalk in

1000 Theilen Wasser.
1000 C.C. gekochten Wasser9 gaben als Niederschlag 0-302 Gramm kohlensauren Kalk 
=  0*169 Gramm Kalk. Das Filtrat gab 0-016 Gramm kohlensauren Kalk =  0*009 Gramm 

Kalk, also zusammen in 1000Theilen Wasser 0-1776 Kalk.
3000 C. C. =  3002*571 Gramm gekochten Wassers gaben als Niederschlag 0-862 Gramm 

kohlensauren Kalk =  0*483 Gramm =  0-1607 Kalk in 1000 Theilen Wasser.

1000 Theile Wasser enthalten sonach im Mittel:
O-1775 Kalk im Ganzen; hievon sind:
0-1648 an Kohlensäure gebunden,
0*0127 nicht an Kohlensäure gebunden.

10. Ma g n e s i a .
2000 ('. C. gaben 0-246 Gramm phosphorsaure Magnesia =  0-089 Gramm Magnesia 

=  0*0442 in 1000 Theilen Wasser.
1000 C. C. gaben 0-129 Gramm phosphorsaure Magnesia =  0-046 Gramm =  0-0458 Magne

sia in 1000 Theilen Wasser.
1000 Theile W'ass'er enthalten sonach im Mittel:

0-0450 Magnesia.

11. Ka l i .  12. Nat ron.
ItOOO C.C. gaben 0*318 Gramm Kaliumplatinchlorid =  0*061 Gramm Kali und 0-743 Gramm 

Chlornatrium =  0-394 Gramm Natron.

1000 Theile Wasser enthalten sonach :
0*0203 Kali,
0-1312 Natron.

K. k. geologisphp Reichsnnstnlt. 9. Jahrgang 18K8. I. 2 2
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13. O r g a n i s c h e  S u b s t a n z .

W ird das Wasser zur Trockne verdampft und der Rückstand erhitzt, so 
bräunt er sich erst und wird sodann wieder weiss. Eine Gewichtsdifferenz liess 
sich hiebei nicht nachweisen. Die Menge der organischen Substanzen ist also 
nur sehr geringe.

1000 Theile des Wassers enthalten sonach:
Fixen Rückstand . . . 0-7933 Eisenoxydul........... . .  0-0036
Schwefelsäure......... 0-1337 Kalkerde................. . .  0-1775
C h lor........................ 0-0772 Magnesia................. .. 0-0450
Schwefelwasserstoff. 0-0073 Kali......................... .. 0-0203
Kohlensäure............. 0-4729 Natron...................... .. 0-1312
Kieselsäure ............... 0-0484 Organ. Substanzen. .. Spuren
Thonerde................. 0-0013

Grappirung der Sänrcn nnd Basen zn Salzen ln 1000 Thellen des Wassers.
Die Menge des Kalkes, welche beim Kochen flel, erscheint als kohlensaurer 

berechnet, der Rest als schwefelsaurer nach dem Grundsätze, dass die stärk
sten Basen als mit den stärksten Säuren vereinigt zu betrachten sind. Der Rest 
der gefundenen Schwefelsäure genügt, um die ganze Menge des Kalis und einen 
Theil des Natrons zu neutralisiren. Hienach ist die Menge des Chlors mit Natrium 
und Magnium verbunden zu betrachten. Der Rest der Magnesia und Eisenoxydul 
sind aber als kohlensaure Salze enthalten.

I. F i x e  B e s t a n d t h e i l e .

0-0181 S O ° }  0-0308 schwefelsaurer Kalk,

0-0173S()^ }  0 ’ 0376 schwefelsaures Kali,

0-0083 | 0-1745 schwefclsnur. Natron,

0■ 0629 c f  }  0-1037 Olilomatriiim,

0-0143 c f  }  0-0191 Chlormagnium,

0-1295 CO^ } 2943 kohlensaurer Kalk,

0-0407 f o °  | 0-0777 kohlensaure Magnesia,

0-0022 CO° } 0-0058 kohlensaures Eisenoxydul,
0-0484 Kieselerde,
0-0013 Thonerde,
0-7932 Gesammtmenge der fixen Bestandtheile,
0-7933 gefunden als Abdampfrückstand.

II. F l ü c h t i g e  B e s t a n d t h e i l e .
Die Gesammtmenge der Kohlensäure beträgt................... 0-4729
Die Kohlensäure der einfach kohlensauren S a lze .............0-1724
Das 2. Aequivalent (halbfreie Kohlensäure)..................... 0-1724

. Mithin erübrigt freie Kohlensäure............................0-1281
„ „ Schwefelwasserstoffgas................. 0-007S

In dem durch Auskochen des Wasser erhaltenen Gasgemenge befand sich 
auch Stickstoffgas, aber in zu geringer Menge, um quantitativ bestimmt werden 
zu können.



. 1" 100 Grammen In 1 P fil.=7680 Granen
Gramm G raoe

0 0376 0-289
0-1745 1-340
0-0308 0-236
0 1037 9-796
0-0191 0-147
0-4238 3-255
0-1184 0-909
0-0080 0-061
0-0484 0-372
00013  0-010 
Spuren —

0-1281 0-984
0-0075 0-057

___________Spuren________ —
Summe aller Bestandteile.. 1-1012 8-456

Unter den in dieser Analyse aufgefuhrten Bestandteilen ist der Schwefelwas
serstoff der wichtigste und der die Quelle charakterisirende. Vermöge des ausge
wiesenen Gehaltes an diesem Gase gehört die Quelle zu den starken Schwefel- 
Quellen. Von fixen Bestandtheilen sind in grösster Menge' der kohlensaure Kalk, 
Chlornatrium und schwefelsaures Natron vorhanden. Die hohe Temperatur der 
Quelle selbst bedingt die rasche Zersetzung des durch Vermittlung der Kohlen
säure in Auflösung erhaltenen Kalkes und erklärt die ungeheuren Sintermassen, 
die im Laufe der Zeiten in unmittelbarer Nähe der Quelle abgesetzt wurden.

Die grosse disponible Wassermenge, welche die Quelle liefert, hat zu sehr 
günstigen Badeeinrichtungen Veranlassung gegeben. Die zahlreichen Separat- 
und Vollbäder lassen bezüglich ihrer Grösse und dem häufigen W echsel des 
Wassers nichts zu wünschen übrig. Die erhaltene Reinlichkeit in den Abkühl- 
Reservoirs und in den Bädern ist musterhaft. Es existiren hier auch einige 
Schlammbäder. Der Schlamm derselben besteht im Wesentlichen aus organischen 
Substanzen .und viel Schwefeleisen. Der Schlamm bildet sich durch Zusammentreten 
des schwefelwasserstoffhältigen Wassers der Quelle mit einem in der Nähe befind
lichen Moorlager. Die mächtigen Incrustationen, c|ie sich in allen Baderäumen 
ablagern, bestehen aus etwas Kieselerde mit Gyps, sonst aus kohlensaurem Kalk.

Indem in den vorliegenden Zeilen versucht wurde alle prägnanten chemi
schen Eigenschaften der berühmten Töplitzer Quelle hervorzuheben, erübrigt 
noch auch ihre weittragende Bedeutung in medicinischer Hinsicht anzufüh
ren. Gleichwohl gehört dies nicht unmittelbar in den Bereich dieser Unter
suchung und es bedarf hiezu der Localerfahrung und der Wissenschaft des Arztes. 
Diese Gründe erschienen triftig genug um auch vom Versuche einer Darstellung 
dieser wichtigen Beziehung zu abstrahiren, um so mehr, als eine Veröffentlichung 
über diesen Punct von dem seit 15 Jahren an der Quelle praktisch fungirenden 
Herrn Dr. R a k o v e c  in Aussicht gestellt ist.

Noch muss schliesslich erwähnt werden, dass wir die ersten näheren Kennt
nisse der chemischen Verhältnisse dieser Quelle einer Untersuchung des Apo
thekers Johann Ha l t e r  in Agram verdanken. Wenn seine Analyse von der vorlie
genden in mancher Beziehung wesentlich differirt, so kommt diess zumeist auf 
Rechnung der unvollständigen analytischen Methoden, über welche die Wissen
schaft zur Zeit der Ausführung jener Analyse verfügte. Es bleibt ihm jedenfalls 
das Verdienst, keinen wesentlichen Bestandteil der Quelle übersehen zu haben.
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I. F i x e  B e s t a n d t e i l e :
Schwefelsaures Kali..........................

„ Natron....................
Schwefelsäuren K alk........................
Chlornatrium...............•..........................
Chlormagnium....................................
Zweifach kohlcnsauren K alk...........

„ „  Magnesia...
„  „  Eisenoxydul

Kieselerde...........................................
Thonerde...........................................
Organische Substanzen......................
11. F l ü ch t i ge  Be s ta n d t h o i l e :

Freie Kohlensäure..............................
Schwefelwasserstoffgas...................
Stickstoffgas......................................

2 2 ’
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XI. Arbeiten in dem chemischen Laboratorium 
geologischen Reichsanstalt. 

Von Karl Kitter von H a u er .

d e r  k . k .

1) Braunkohle von Schauerleiten. Zur Untersuchung übergeben von Herrn 
Bergrath F o e t t e r l e .
Wassergehalt in 100 Theilen ......... 13-0
Aschengehalt in 1QQ Theilen...........  5-6
Reducirte Gewichts-Theile Blei . . .  21 '00

Wärme-Einheiten.............................. 4746
Aequivalent 1 Klafter 30" weichen

Holzes sindCentner.................  1 1 0

2 ) Anthracitkohle und Brauneisenstein von Tarvis. Zur Untersuchung über
geben von Herrn Karl F a c h i n i .

a. Die Kohle ist von glänzend schwarzer Farbe, sieht fast graphitähnlich 
aus. Sie ist nicht backend.

Wärme-Einheiten .........; ................  7107
Aequivalent 1 Klafter 30* weichen

Holzes sind Centner ...............  7*3

Wassergehalt in 100 T heilen ......... 1-2
Aschengehalt in 100 T heilen ......... 12-3
Reducirte Gewichts-Theile Blei . . .  31-46

b. Brauneisensteine.
1. Enthält 58 '2  Procent Eisenoxyd =  40‘ 7 Procent Eisen,
2. „ 76-4 „ ,  =  53-4 „

3 ) a. Feuerfester Thon und b. Quarzsand von Johannesthal in Steiermark. 
Zur Untersuchung eingesendet von Herrn S a r t o r i ,  enthielten in 100 Theilen:

b.
89-7 unlösliche kieselsaure Thonerde, 
2-5 löslichen Thon mit wenig Eisenoxyd,
1 - 0 Kalkerde,
7-0 Wasser.

100-2

98-1 reinen Quarzsand,
1-2 löslichen Thon, 
0-3 Kalkerde.

99-6

4 ) Braunkohlen aus Ungarn. Zur Untersuchung eingesendet vom Besitzer 
Herrn Karl C z i l c h e r t .

a. von Schreibersdorf, b. von Mariadorf.

Aschengehalt in 100 Theilen ..  
Reducirte Gewichts-Theile Blei

a. b.
22-3 24-S
8-0 12-0

12-80 13 00
2892 2938

18 1 17-8Aequivalent 1 Klafter 30 ’ weichen Holzes sind Centner .

5 ) Braunkohle voirKranichsfeld in Steiermark. Zur Untersuchung übergeben 
von Herrn Bergfath F o e t t e r l e .
Wassergehalt in 100 Theilen......... 17-3 Wärme-Einheilen ............................ 357Ü
Aschengehalt in 100 Theilen ......... 8-0 Aequivalent 1 Klafter 30 ' weichen
Reducirte Gewichts-Theile Blei . . .  la -88 Holzes sind Centner.................  14-7

6) Feuerfeste Thonc aus der Umgegend von Fünfkirchen in Ungarn. Zur 
Untersuchung eingesendet von dem dortigen Kohlenwerksbesitzer Herrn Anton 
R i e g e l .

100 Theile enthalten:
a. b.

Kieselerde..................................  Kl -8 b l ‘ 4
Thonerde (mit wenig Eisenoxyd) 25-4 26-4

a. h.
Kalkerde ....................................  1-9 1*0
Wasser ....................................... 20*7 20*4

99-8 99-2

7 ) Kohlenproben. Zur Untersuchung übergeben von Herrn G i e r s i g ,  Chef 
des Centralkohlenbureaus in Wien.
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(t. Schwarzkohle aus der Redengrube bei Riebnick in Preussisch-Schlesien,
b. aus der Wilhelmfreundsgrube von ebendaher, c. Braunkohle aus dem Süd- 
Bibarer Comitate in Ungarn, d. Lignit von ebendaher.

Wassergehalt in 100 Theilen . . .  
Aschengehalt in 100 Theilen . . ,  
Redueirte Gewichts-Theile Blei.

a. b. c. d.
3 1 3 0 7*0 10*9
6*7 6-3 18*3 8*8

25-70 22*70 17*30 16*20
5308 5130 3909 3661

9*0 10*2 13*4 14*3
Aequivalent 1 Klafter 30 ' weichen Holzes 

sind Centner.............................................

8 )  Braunkohle von Sogliano im Kirchenstaate. Zur Untersuchung übergeben 
von Herrn Adolf S e n o n e r .  Eingesendet von Herrn Grafen Marco G i n a n n i  
F a n t u z z i  in Ravenna.
Wassergehalt in 100 T heilen ......... 17-2
Aschengehalt in 100 T heilen ......... 8*8
Redueirte Gewicht9-Theile Blei . . .  15*90

Wärme-Einheiten ............................  3593
Aequivalent 1 Klafter 30 ' weichen

Holzes sind Centner...............  14-6

9 ) Braunkohle von Brennberg. Zur Untersuchung eingesendet von Herrn 
P o e s c h  1.
Wassergehalt in 100 Theilen........  12-3
Aschengehalt in 100 T h eilen ......... 9*4
Redueirte Gewiehts-Theile Blei . . .  20-90

Wärme-Einheiten........... ..................  4723
Aequivalent 1 Klafter 30* weichen

Holzes sind Centner.................  11*1

10 ) Braunkohlen aus Niederländisch-Ostindien. Zur Untersuchung über
geben von Herrn Ferdinand Freiherrn von And r i a n .  Aus der Sendung des 
königl. niederländischen Bergwerks-Directors Cornelis d e  Gr o o t .

Wassergehalt in 100 Theilen . . .  
Aschengehalt in 100 Theilen . . .  
Redueirte Gewichts-Theile Blei

a . b . C. d . e.
5 0 3-2 3*2 3*6 5-1
2-7 4*3 6*3 2*7 4-7

26-90 26*15 27 00 26-00 27-50
6079 5905 6102 5876 6215

8*6 8-8 8*6 8*9 8-4
Aequivalent 1 Klafter 30 ' weichen Holzes

sind Centner......................................
a, b und c von der Grube Oranje-Nassau am Flusse Riam Kiwa in Süd-Borneo, d vom 

Gchiete des oberen Kopoeas-Stromes an der Westküste von Borneo, e von Benkoelen auf 
Sumatra.

1 1 ) Sphärosiderite von Mixnitz in Steiermark. Zur Untersuchung eingesendet 
von dem Eisenwerksbesitzer Herrn Hugo Ze t t e l .

a. Vom Schaffer-Schurf, 
enthielt in 100 Theilen:

36*6 in Säuren unlöslich,
58 *0 kohlensauresEisenoxydul =  28 ‘ UEisen,

1 ‘ 4 kohlensaures Manganoxydul,

2-5 kohlensauren Kalk, 
0*4 kohlensaure Magnesia.

98*9

Der Röstverlust beträgt 18*7 Procent; daher enthält das Erz im gerösteten 
Zustande 35-1 Procent Eisen.

b. Vom Preussler-Schurf,
100 Theile enthielten:

4912 unlöslich, I 8-0 kohlensaures Manganoxydul,
42*0 kohlensaures Eisenoxydul =>20-3 Eisen, | Spuren von kohlensaurem Kalk und Magnesia

Der Röstverlust beträgt 12 '3  Procent, daher enthält das Erz im gerösteten 
Zustande 23 6 Procent Eisen.

1 2 ) Kalksteine aus der Umgegend von Wien. Zur Untersuchung auf ihren 
Gehalt an Kieselerde bezüglich der Verwendbarkeit zu hydraulischem Cemente, 
eingesendet von dem Civil-Ingenieur Herrn K r a m e r .
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n. Vom Kahlenbergerdörfel, b. ebendaher an der Strasse zur Cementfabrik,
c. vom Landungsplatz in Nussdorf, d. vom Nordabhange des Leopoldsberges. 

100 Theile enthielten:
a. b. c. d.

Kieselerde................................................................................... 24-6 38-7 9-3 2!>-5
Kohlensäuren Kalk .................................................................. 63-2 59-9 88 2 73-1

1 3 ) Die folgenden Analysen wurden von Herrn Reinhold Freiherrn von 
R e i c h e n b a c h  ausgeführt. '

a. Roheisen von Strazowitz in Mähren aus sandigen (kieseligen) Brauneisen
steinen erblasen.

Gab in 100 Theilen:
2 -668 Theile Silicium.

b. Roheisen von ebendaher, aus kalkhaltigen Sphärosideriten aus demselben 
Ofen gewonnen.

100 Theilen enthielten:
0-701 Silicium.

Beide Eisensorten, unter übrigens gleichen Umständen erzeugt, zeigen ein 
sehr verschiedenes äusseres Ansehen. Während das Roheisen aus Sphärosideriten 
dem Spiegeleisen ähnlich ist, zeigt das Roheisen aus sandigen Braunerzen einen 
feinkörnigen lichigrauen Grund, auf welchem schwarze Puncte eingesprengt 
erscheinen. Der Gang des Ofens nähert sich etwas dem Rohgang und dieses 
letzte Roheisen ist schwierig zu erfrischen.

c. Sphärosiderit aus der Gegend von Gaya in Mähren.
100 Theile enthielten:

22-46 Kieselerde, I 47-66 Eisenoxyd,
17-00 Thonerde, | 12-88 kohlensauren Kalk,Spuren ronMangan.

XII. Verzeichniss der an die k. k. geologische Reichsanstalt 
gelangten Einsendungen von Mineralien, Gebirgsarten, 

Petrefaeten u. s. w.
Vom 1. Jänner bis 31. März 1858.

1 ) 7. Jänner. 2 Kisten, 97 Pfund. Von der geologischen Landesaufnahme 
der 2. Section der k. k. geologischen Reichsanstalt in Krain. Eisensteine von dem 
Eisenwerke Hof bei Laibach.

2 ) 0. Jänner. 1 Kistchen, 10 Pfund. Vom k. k. Eisenwerks -  Oberverwesamt 
nächst Mariazell. Spatheisensteine und Thonschiefer, welcher als Zuschlag bei 
der Verhüttung der Erze verwendet wird, nebst mehreren dort erzeugten Eisen
flossen und Schlacken. Zur Analyse übersendet.

3 ) 15. Jänner. 1 Kiste, 10 Pfund. Von Herrn Grafen August B r e u n n e r  
(siehe Verhandlungen Seite 4 0 ). Fossile Knochen und Gypsabgüsse.

4 )  21. Jänner. 1 Kiste, 38 Pfund. Von Herrn Karl von S e e b a c h  in 
Weimar. Triaspetrefacte aus der Umgebung von Weimar. (Siehe Verhandlungen 
Seite 17.)

5 )  21. Jänner. 11 Kisten, 945 Pfund. Von Herrn E m i l P o r t h ,  Minera
lien und Gebirgsarten aus der Gegend von Hobenelbe und Starkenbach im Rie- 
sengebirge. Granite, Glimmerschiefer, Melaphyre, Quarzporphyre, Basalte, ferner



die Gesteine des Rothliegenden und der Kreidegruppe. (Vergleiche die Ver
handlungen Seite 7 und 45 im gegenwärtigen 9. und Herrn P o r t h ’s Mittheilun
gen im 8. Bd. des Jahrbuches, Seite 701.)

6 ) 25. Jänner. 1 Kiste, 39 Pf. Von Herrn Dr. Karl Z e r r e n n e r  in Coburg. 
Petrefacte von 200 Species aus den Zechsteinen Thüringens und Englands, 
worunter vorzüglich die Familien Rryozoa, Brachiopoda, Gasteropoda, Cephn- 
lopoda, Crmtacea vertreten sind.

7 )  25. Jänner, i  Kiste, 148 Pf. Von Herrn k. k. Hofrath Ritter v. S c h w a -  
b e n a u  in Oedenburg. Gebirgsarten und Versteinerungen aus Steiermark und 
Ungarn. Darunter befinden sich: Ostrea longirostria von Ritzing im Oedenburger 
Comitate, Leithakalke von Oedenburg in Ungarn und Kerschbach in Steiermark, 
Braunkohlen und Pflanzenabdrücke von dem Bergbau am Brennberg bei Oeden
burg, Thone von Gleichenberg, und Eocenpetrefacte von Penzeskut im Bakonyer- 
walde in Ungarn.

8 )  30. Jänner. 3 Kisten, 201 Pf. Von Herrn Kaspar Gr as wand  er, k. k. Forst
wart in Fuschl. Eine Suite von Hippuriten und Polyparien aus den Gosauschichten, 
ferner einige Pflanzenreste; sämmtlich aus derUmgebung vonSt. Gilgen in Salzburg.

9 ) 1. Februar. 1 Kiste, 28 Pfund. Durch Vermittelung des H eri n Baron von 
D o b l h o f f ,  k. k. österr. Gesandten in den Niederlanden, von Herrn de  G r o o t  
in Batavia in Niederländisch-Indien. Eine Suite von tertiären Sandsteinen Hiid 
Petrefacten und Kohlenmuster von der südöstlichen Küste von Borneo; ferner 
Trachyte von Java.

1 0 ) IS . Februar. 1 Kiste, 15 Pfund. Von Herrn Dr. J. E. D r e s c h e r  in 
Frankfurt am Main. Mineralien und Gebirgsarten aus der Umgebung von Frank
furt (Siehe Verhandlungen Seite 35 .)

11) 22. Februar. 1 Kiste, 15 Pfund. Von Herrn C. W . G ( i mb e i ,  königl. 
baier. Bergmeister in München. Eine Partie gepressten Torfes aus den Torf
mooren bei Salzburg.

12) 23, Februar. 1 Kiste, 36 Pfund. Von Herrn k. k. Appellationsrath 
Johann N e c h a y  von F e l s e i s  in Lemberg. Schöne grosse Hexaeder von blauem 
Steinsalz von Kalusz in Galizien, ferner Bruchstücke von Bernstein, dann Ammo
niten und Scaphites trinodosus aus dem Kreidemergel von Nagorzani bei Lem
berg. (Siehe Sitzung vom 13. April.)

13) 25. Februar. 1 Kiste, 130 Pfund. Von Herrn Oberförster T i s c h b e i n  
zu Herrstein im Fürstenthume Birkenfeld. (S iehe Verhandlungen 1858, 2. Heft., 
Sitzung am 13. April.)

14 ) 2. März. 1 Kiste, 40 Pfd. Von Herrn Grafen Aug. B r e u n n e r .  Fossile 
Pflanzenreste von Radnitz, Häring und Radoboj. (S iche Verhandlungen Seite 4 0 .)

15 ) 6. März. 1 Kiste, 87 Pfund. Von Herrn Prof. Abramo M a s s a l o n g o  in 
Verona. Ammoniten aus der Juraformation des Vicentinischen, von Herrn Bergrath 
v. H a u e r  bestimmt und in der Sitzung am 23. März vorgelegt.

16) 6. März. 1 Kistchen, 2 Pfund. Von Herrn Dr. Rudolph T i s c h l e r  
in Windisch-Feistritz in Steiermark. Kaolin aus dem Bachergebirge.

1 7 ) 8. März. 1 Kistchen, 5 Pfund. Von Herrn Werksdirector Friedrich 
L a n g e r  zu Sagor in Krain. Fossile Fische und Pflanzenreste von Sagor. Von 
Herrn Bergrath L i p o i d  in der Sitzung am 23. März vorgelegt.

1 8 ) 9. März. Erbstück. Dose mit einem Jagdstiick von getriebener Silber
arbeit aus der Verlassenschaft des k. k. Herrn FML. Franz Mayer .  (Siehe Ver
handlungen Seite 39 .)

19 ) 16. März. 1 Kistchen, 4S Pfund. Von Herrn Arthur Grafen von 
M e n s d o r f f  in Cilli. Versteinerungen aus den Werfner Schiefern und aus den
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KBssener Schichten (Amcvla inequivalvis) ,  ferner neogene Sandsteine und 
Pdanzenabdrücke vom Kohlenbergbau im Lubnitzergraben bei Cilli ,  endlich ein 
grosses Stück Bleiglanz (6 8  Pfund) von der Packh zwischen der Hudelukna und 
der Wöllan bei Einöd nächst Cilli.

2 0 ) 19. März. 1 Kiste, 87 Pfund. Von Herrn Dr. August G ü n t h e r ,  königl. 
sächs. Generalstabsarzt in Dresden. Eine sehr werthvolle Sammlung von Petre
facten aus der sächsischen Steinkohlenformation, so wie eine Suite von Verstei
nerungen der Kreideformation.

2 1 ) 19. März. 2 Kisten, 110 Pfund. Von Herrn Otto P o l a k  zu Rei
chenau in Böhmen. Eine Sammlung geognostischer Stücke, welche bei den berg
männischen Schürfungen der Herren Adalbert L a n a ,  Albert K l e i n  und Johann 
L i e b i e g  im nordöstlichen Theile des Bunzlauer, Jitschiner und Königgrätzer 
Kreises im Sommer 18S6 gewonnen worden. Eis sind vorzüglich Brand- und 
Kohlenschiefer der Steinkohlenformation und Brauneisensteine aus dem Roth- 
liegenden.

22) 30. März. 1 Kistchen, 2 Pfund. Von Herrn Grafen Marco G i n a n n i  
Fant u  zz i  zu Ravenna im Kirchenstaate. Ausgezeichnet schöne Schwefelkrystalle 
mit Cölestin vom Monte Perticaja bei Cesena, ferner Pechkohle von Sogliano, und 
mehrere Eocenpetrefacte vom Monte Rontana bei Brisighella.

2 3 ) 31. März. 1 Kiste, 182 Pfund. Von der k. k. B erg-, Forst- und 
Giiter-Direction zu Nagybanya in Ungarn. Ein grosses Schaustück, eine Druse 
von Antimonglanz, auf dem sehr zahlreich wasserhelle Schwerspathkrystalle auf
gewachsen sind.

2 4 ) 31. März. Von Herrn Jul. S c h r ö c k i  n g e r ,  Ritter von N e u d e n b e r g ,  
peruanische Erzvorkommen, gesammelt von Zacharias H e l m s .  (Siehe Verhand
lungen, Sitzung am 13. April.)

1 7 0  Verzeichniss der Einsendungen von Mineralien, Gehirgsartei), Petrefaclen n. s. w.

XIII. Verzeichniss der Veränderungen im Personalstande der 
k. k. Montan -  Behörden.

Vom 1. Jänner bis 31. März 1858.

Auszeichnungen.
Sigmund v. Ke ler, Ministerialrath im k. k. Fihanz - Ministerium, aus Anlass seiner 

Versetzung in den Ruhestand, das Ritterkreuz Allerhöchst Ihres Leopolds-Ordens.
Michael R u es k e fe r  Ritter von W e l l cn th a l ,  Unter-Staatssecretär und Minister-Stell

vertreter im k. k. Finanz-Ministerium, den Orden der eisernen Krone I. Classe.
Johann K o lp as  ki, Häuer im Schemnitzer Bergreviere, das silberne Verdienstkreuz.
Paul Fol tan, Joseph K olle da, Franz Jakobi  und Michael Mu tsch ka, ebenfalls Häuer 

daselbst, die allerhöchste Zufriedenheit in Anerkennung der unter eigener Lebensgefahr 
bewirkten Rettung von vier Menschenlehen.

Mi t te l s t  Er lasses  des k. k. F in anz -M in is t er i um s .
Karl F r a n ce s ch i ,  Steueramts-Cassier, zum provisorischen Zeugschaffer bei der prov. 

Münz-Direction in Venedig.
Johann Panfy,  2. Cassa-Controlor bei der Salinen-Verwaltung in Aussee, zum 1. Cassa- 

Controlor daselbst.
Johann Gschwandtner ,  controlirender Sud- und Bauamtsschreiber bei der Salinen- 

Verwaltung zu Hallein, zum 2. Cassa-Controlor in Aussee.
Joseph St ap f ,  Bergschaffer in Ischl, zum Schichtenmcistcr bei der Berg- und Salinen- 

Direction in Hall.
Franz P er nh o f f e r ,  Cassa-Controlor der Bergwerks-Producten-Verschleiss-Direction. 

zum Haupt-Cassier dieser Direction.
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Johann v. Sa lomon,  Secretür der Berg-, Forst- und Güter-Uirection in Schemnitz, zum 
Vorstand der Hilfsämter.

Johann Szäib ely,  disponibler ßanater Direetions-Secretär, zum Concipisten und
Jakob Wozn iakowsky ,  in Windschacht, zum Kiinz lei-Assistenten bei der Berg-, Forst- 

und Güter-Direction in Schemnitz.
Johann K61 er, Inspectorat-Oberamts-Cassier in Schmöllnitz, zuin 1. Cassa-Official bei 

der Directions-Cassa zu Schemnitz.
Joseph Schmutzer ,  Factorie-Controlor in Neusohl, zum Factorie-Controlor in Schemnitz.
Adolph Herzog,  Cassa - Amtsschreiber in Neusohl, zum Factorie- und Forst -  Cassa- 

Official daselbst.
Karl Köhler,  Factorie-Amtsschreiber zu Neusohl.zum Rechnungsführer und
Johann Hell ,  Direetions-Kanzlist, zum Provisorats-Kastner bei der Rergwesens-Factorie 

zu Neusohl.
Eduard Wi lhelmb,  Kunst-Officier in Windschacht, und
Moritz A cha tz, Pochwerks-Inspectors-Adjunct in Ribnik, zu Schichtmeistern 3. Classe 

zu Windschacht.
Franz H ö fer, Bergschreiberei-Accessist in Kremnitz, zum Bergrerwaltungs-Kanzlisten in 

Windschacht.
Anton Bleycr,  Alt-Antonstollner Rechnungsführer in Windschacht, zum Bergrechnungs- 

führer-Kanzlisten daselbst.
Franz Mentzl ,  Direotions-Cassa-Amtsschreiber in Schemnitz, zum Provisorats-Controlor 

in Windschacht.
Franz Xaver Prunn er,  Bergverwaltungs-Accessist in Kremnitz, zum Bergverwaltungs- 

Kanzlisten daselbst.
Johann Sal awa, Med. Dr., Werks-Arzt in Steplitzhof, zum Bezirks-Physicus in Kremnitz.
Adolph Z e c h e n t e r ,  Schichtmeister in Magurka, zum Schichtmeister, zugleich Berg

ingenieur in Herrengrund.
Wilhelm K o lb en h ey  er,  Hüttcnprobirer-Adjnnct in Neusohl, zum 2. Hauptprobiramts- 

Adjuncten in Schemnitz.
Willibald Kachelmann,  Hüttenschaffer in Stadtgrund, zum Hüttenrcrwalter daselbst.
Otto von O b e r a y g n e r ,  2. Hauptprobiramts-Adjunct zu Schemnitz, zum Probirer in 

Csarnovitz.
Ludwig M artiny,  Hüttenprobirer-Adjunct in Csarnovitz, zum Hüttenprobircr in Kremnitz.
Johann M ia lo v i c h ,  Hüttenschaffer in Altgebirg, zum Hüttenmeister, zugleich Probirer 

daselbst.
Karl v. Hell, Kupferhammerschaffer, zum Hüttenmeister und
Andreas Cs er v en ak ,  Hüttenschrciber und Probirer, zum Controlor bei dem Kupfer

hammeramte in Neusohl. ,
Emmerich Fe r sc h i n ,  controlirender Hüttenamtsschreiber in Stadtgrund, zum. Hütten- 

Controlor in Neusohl.
Antoti T u r e s e k ,  controlirender Amtsschreiber bei dem Zeugamte zu Schemnitz, zum 

controlirenden Rechnungsführer des Rentamtes in Neusohl.
Leopold R i cht er ,  Directions-Kanzlist in Schemnitz, zum controlirenden Rechnungs

führer, zugleich Bräuhausspann- und Provisorats-Kastner bei dem Rentamts zu Csarnovitz.
Florian Schne ider,  Bergwerks-Praktikant, zum controlirenden Amtsschreiber zuJenbach.
Ludwig Csech,  Markscheider zu Kapnik, zum Berg-Ingenieur bei der k. k. Berg-, Forst- 

und Salinen-Direction in Klausenburg.
August S te ig er ,  provisorischer Concipist bei der Berg-, Salinen-, Forst- und Güter- 

Direction in Szigeth, zum Controlor bei der dortigen Directions-Cassa.
Sebastian M os a n e r ,  Werks-Verwalter zu Flachau, zum Cassier bei der Eisenwerks- 

Directions-Cassa zu Eisenerz.
Joseph Gleich,  Bezirksamts-Actuar zu Mauthhausen, zum 2. Markscheider bei derBerg- 

hauptmannschaft in Zalathna.
Leonhard Re in hart,  provisorischer Assistent der Lebr-Kanzel für Geometrie, Civilbau- 

kunde und Zeichnungs-Unterricht an der Berg- und Forst-Akademie in Schemnitz, zum defini
tiven Assistenten.

Karl Decker ,  WindschachterBau- und Kunstwesens-Beamter, zum Bau-Ingenieur, zugleich 
Archivar bei der Berg-, Forst- und Güter-Direction in Schemnitz.

Eduard Lil l ,  Praktikant bei der Bergwcrks-Producten-Verschleiss-Direction zu Wien, zum 
Accessisten daselbst.

Friedrich S c h no c k ,  Werks-Controlor zu Straschitz, zum Eisenwerks-Controlor,
Clemens Vorbach,  Amtsschreiber zu Dobfiw, zum Werks-Controlor, und
Emanuel Poche ,  Diurnist, zum Amtsschreiber bei den Zbirower Eisenwerken.
Jos. W a 11 m a n n, Obersteiger zu Hallstatt, zum Oberbergschaffer am Salzberge zu Hallstatt.
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August Aigner ,  Bergpraktikant, zum Bergschaffer am Salzberge zu Ischl.
Adolph Patera,  Assistent der Hüttenkunde an der Pribramer Montan - Lehranstalt, zum 

provisorischen Hütten-Chemiker des gesammten Montanwesens.
Sigmund Lasser  Ritter von Zol lhe imb ,  Schichtenmeister in Klausen, zum Verwalter 

daselbst.
Karl Eder,  Bergamtssr.hreiber in Bleiberg, zum Cassa-Controlor in ldria.
August Metzler ,  Rechnungsofficial der Berg-, Forst- und Güter-Direction in Schemnitz, 

zum Rechnungsofficial bei der k. k. obersten Rechnungshehörde.
Johann Hanisch,  Franz T e u s c h l  und Johann T r e n s c e n s z k y ,  Zöglinge der Berg- 

und Forst -  Akademie zu Schemnitz, zu beeideten Praktikanten bei der k. k. obersten 
Rcchnungsbchörde.

Alois P r i vo rsk y ,  Ministerial- Concipist im Finanz-Ministerium, zum Wardein bei dem 
Münzamte in Kremnitz.

lebersetiungen.
Karl Maliczka,  mährisch-schlesischer Berghauptmunn, von Brünn nach Kuttenberg.
Eduard H u b I, steiermärkischer Berghauptmann, von Leoben nach Brünn.

XIV. Verzeichniss der von dem k. k. iYLinisterium für Ge
werbe, Handel und öffentliche Bauten verliehenen Privilegien.

Vom 1. Jänner bis 31. März 1858.
Rudolph ß it  tma r, Lainpepfabrikant in Wien, Rüböl-Erzeugung.
Wenzel Mikisch,  Werkführer der‘Zwirnfabrik zu Liesing bei Wien, Rundwebmaschine.
Friedrich Wilhelm Mowbray,  zu Bradford in England, durch Robert G a lb ra i th ,  Civil- 

Ingenieur in Wien, Webestuhl-Verbesserung.
G. P fannkuche  und C. Sch e id le r ,  Maschinenfabrikunten in Wien, feuersichere eiserne 

Geld-, Büchcr- und Doeumenten-Schriinke.
Ludwig Seyss ,  Mechaniker in Wien, Pendeluhren.
Franz Sc hm i  tz, Civil-lngenieur in Paris, durch A. Martin in Wien, hydraulische Presse.
Joseph Ber nha rdt ,  Chemiker in Ober-St.-Veit bei Wien, Verbesserung seiner priv. 

Druckmaschine.
Ferdinand Machls ,  ScJiraubenfabrikant zu Leesdorf bei Baden, Erzeugung von Holz

schrauben, Nieten, Nägel u. s. w.
Alfred Nobel ,  in St. Petersburg, durch Cornelius K as per  in Wien, Gasmesser.
Gabriel Barth,  in Triest, Schiffbau.
Bernhard F is c h e r ,  Handelsmann in Neusatz, Männerkleider.
Franz Wi lhe lm,  Apotheker zu Neunkirchen, und Jul. B i 11 n e r , Apotheker zu Gloggnitz, 

s. g. Aricin-Pomade.
Joachim Peter H arder ,  Amtschirurg zu Altona, durch Dr. J. Cölestin S e i d l  in Wien, 

künstlicher Blutegel.
Maschinenfabrik und Eisengiesserci zu St. G e o r g  bei St. Gallen, Schweiz, durch August 

Engelmanii ,  Ingenieur in Mailand, Maschine zum Schälen des Reisses und zum Rollen der 
Gerste.

Alois Keil ,  Glaser in Wien, s. g. schnelltrocknender Wirthschaftsglanzlack zu Fussböden 
und Möbeln.

Joseph Re i c h  wein,  Hutmacher zu Ober -  Döbling bei Wien, Steife für Filz- und 
Seidenhüte.

Heinrich H o n e g g e r ,  Baumwollspinerei- und Weberei-Besitzer zu Rüti, Schweiz, durch
H. Schmid ,  Oberkellner in Bregenz^ mechanischer Webestuhl.

Joseph Sza l l er ,  Claviermacher in Pesth, Clavierbau.
Joseph Beer ,  in Wien, Sparherde.
Gustav T c m e s v a r ,  Schuhmacher in Pesth, wasserdichte Gesundheits-MSnnerstiefel und 

Schuhe.
Anton Himelbauer  et Comp., Seifen- und Kerzenfabrik in Stockerau, Stearinsäure- 

Fabrication.
Germain Canoui l ,  Fabrikant in Paris, durch G. Mär kl in Wien, Streichfeuerzeug.
Karl T i c h a c z e k ,  Bleiweisserzeuger zu Gaudenzdorf bei Wien, Bleiweiss-Erzeugung.
Johann Paul ,  Fabriksbesitzer in Theresienfeld, Oel- Destillir-Apparat.



Joseph F ob in ,  Mechaniker zu St. Mande in Frankreich, durch A. Martin in Wien. 
Schieberrentil bei Dampfmaschinen.

Christian S e i n i g ,  Ingenieur in Pesth, s. g. Segregator zum Ausscheiden des Saftes 
aus den Zuckerrüben.

Zacharias Dusch ,  Büchsenmacher in Klagenfurt, Ventil-Polz-Büchsen und Pistolen.
Anton Lurasch i ,  Billardfabrikant in Mailand, Billard-Mantinells.
Rudolph Gustav Wi es ter ,  Riemermeister in Wien, Pferdegeschirre.
Julius P ete rs ,  Tuchfabrikant zu Eupen in Preussen, durch Eugen P e t e r s ,  Kaufmann in 

Wien, Baumwollen-Spinnerei.
Johann Christoph Endris . in Wien, künstliches Velinpapier, Pergament-Erzeugung.
Franz und Eligius S c h m it z ,  Civil-Ingenieure in Paris, durch A. Mart in ,  Torf.
Peter Magistris ,  Kaufmann in Udine, Seidenspinnerei.
Veit Ste iner,  Wichs- und Nachtlichter-Erzeuger zu Taohau in Böhmen, Holzstiften. 
Daniel Po pp er ,  Kaufmann zu Rican in Böhmen, Stärke-Erzeugung.
Friedrich R o d i g e r ,  Schriftsteller in Wien, Schneiden krummer Flächen von Holz.
Robert Hora, Handelsmann, und Anton K opetzky ,  Ingenieur in Wien, Elektromotor. 
Pasqual Anderwalt ,  Mechaniker, und Joseph Piazza,  Grundbesitzer in Triest, automa

tische Maschine zur Abwicklung der Cocons.
Francisca Honoria Felicia L ou i c ,  Witwe zu Paris, durch Anton Martin in Wien, s. g. 

Tischbett.
Joseph P i zzocher i ,  Uhrmacher in Monza, Schlaguhren.
Johann Sc h ub er t h ,  Tapezirer in Wien, Heflknöpfe und Beschlagnägel.
Johann M. August Eugen Fa hart ,  Shawlfabrikant in Paris, durch Anton Martin in 

Wien, Shawl-Weberei.
Otto N. Rosentha l ,  Kaufmann in Pesth, Männerkleidungen.
Anton R iegel ,  Bergwerksbesitzer in Fünfkirchen, metallurgische Processe.
Friedrich W ie s e ,  Fabrikant feuerfester Cassen in Wien, Kochgeschirre aus Blech.
Arnold B er l in er  und A. Ber l  yn, Rentier, und Fr. Durand,  Mechaniker in Paris, durch 

G. Märkl in Wien, Spindel mit selbstspinnendem Mechanismus.

Verzeichniss der an die k. k. geolog. Reichsiwslult cingelanglcn Rüchcr, Karten u. s. w. 1 7 9

XV. Verzeichniss der an die k. k. geologische Reichsanstalt 
eingelangten Bücher, Karten u. s. w.

Vom 1. Jänner bis 31. April 1858.
A g r a m «  Handelskammer.  Bericht für 1854— 1856.

„  K. k. L a n d w ir th s c h a f t s -G c s e l l s c h a f t .  Gospodarski List Nr. 1—13 de 1858.
Basel« 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 4. Heft, 1857.
Begem an, H. C., Director der k. Navigations-Schule in Emden. Kleine nautische Epliemeri- 

den 1856— 1858.
Berlin . K. Minister ium für Handel,  G ew er be  und ö f f e n t l i c h e  Bauten.  Ueber- 

sicht von der Production der Bergwerke, Hütten und Salinen in dem preussischen 
Staate im Jahre 1858.

„  Königl .  Handelsminister ium.  Zeitschrift für Berg-, Salinen- und Hüttenwesen. 
Red. von R. v. Car na II. V, 3.

„ Königl .  Aka dem ie  de r  Wissenschaften .  Mathematische Abhandlung 1856. — 
Monatsbericht, Jänner bis August 1858.

„ G e s e l l s c h a f t  für  Erdkunde.  Zeitschrift für allgemeine Erdkunde III, 5 u. 6, 1857;
IV, 1,1858.

„  Deut sch 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 IX, 3, 1857.
Blasendorf« K. k. Gymnasium. Compendia de Istoria naturale pentrea inceputori de 

Simeone Mihali. Blasia. 1856.
Bologna« A c c a d e m i a  d e  I l e  Sc ienze .  Rendiconto 1855/56, 1856/57. — Memorie 

Vü, 1857.
Brunn« K. k. m ähr is ch - sch le s i s che  G e s e l l s c h a f t  für A c k e r b a u  u. s. w. Mit

theilungen Nr. 1, 3, 5— 11,13, 14 für 1858.
„  W e r n e r - V e r e in .  Porträt des Directors desselben, Herrn Albin Heinrich.

C h e r b o u r g «  S o c i e te  imp. des  S c i e n c e s  na tu rel  les. Memoires IV, 1856.
C liriM tian ia . R e d a c t i o n  des Nyt Magazin for  Naturv idens kaberne.  Das 1. Heft 

des 10. Bandes dieser Zeitschrift.
23 *



Cotta, Bernhard, Professor an der königl. Bergakademie in Freiberg. Geologische Fragen
2. Hallte, 1838.

Curioni, Dr. Giulio, Secretär des k. k. Instituts der Wissenschaften in Mailand. Come le 
gcologia possa concorrere piu direttamente ai progressi delle In d u s t r ie  1837.

Czernow itz. Verein  für  Landes cu l t ur  und Landeskunde.  Mitlheilungen I, 2.
Daubree, Berg-Ingenieur in Paris. Recherches experimentales sur le striage des Hoches, 

du au phenomene erratique etc. 1838. — Obserrations sur le Metamorphisme et recherches 
experimentales sur quelques uns des agents qui ont pu le prodnire. 1858. — Decouverle 
de traces de pattes de Quadrupcdes dans le gres bigarre de St. Valbert pres Luxeuil, 18S8.

DemidoiF, Fürst Anatol, in Wien. Obserrations meieorologiques faites a Nijne -  Taguilsk 
(Monts 0 urals). 18S5 — 1856.

D ü r e k h e im . „P o l l i e l n a “ N a t u r w is s e n s c h a f t l i c h e r  Vere in  der  Rheinp fal z .  
XV. Jahresbericht 1857.

E r d m a n n , 0., Professor in Leipzig. Journal für praktische Chemie Nr. 21 u. 22 von 1857, 
Nr. 1 von 1858.

Erlan. K. k. Gymnasium.  Schematismus Sacri et Exemti Ordinis Cisterciensis. Pro a. d. 
1858.

Sii Eiienne« S o c i e t e  de f ln d u st r i e  minerale .  Bulletin III, 1 de 1857.
Farkas-Vukotinovich, Ludwig, in Agram. Hieracia croatica in seriem naturalem 

disposita. 1858.
Favre, Alph., Professor in Genf. Observations relatives aux lettres sur la Constitution geolog- 

gique du quelques parties de la Savoie etc. —  Memoire sur les Treinblements de terre 
ressentis en 1855. —  Notice surla Geologie des bases de la Montagne du Mole en Savoie.

Fiedler, Dr. Heinrich, in Breslau. Die fossilen Früchte der Steinkohlenformation.
Florenz. Ac ca de m ia  dei  G e o rg o f i l i .  Rendiconti Tr. II. Anno III. disp. 9. Tr. III. Anno

I. disp. 1—9- Anno II. disp. 1 u.2.
F lügel, Felix, Dr., General-Consul der Vereinigten Staaten Nord-Amerika’s in Leipzig. 

Reports of scientific investigations in relation to Sugar and Hydrometers etc. By Prof. 
Mc. Cul loch.  1848.— Report of chemical analyses ofSugars, Melasse» etc. By Prof. Mc. 
Cu Hoch.  1845. — Report of scientific investigations relative to the chemical nature of 
saccharine subslances. ßy Prof. Mc. Cu ll och.  1847. — Lecture ont the Camel. By G. P. 
March. — A Notice of the Origin, Progress and present condition of the Academy of 
Natural sciences of Philadelphia. By W. S. Rusc henbergcr .  1852. —  Bulletin of 
the Proceedings of the National Institution for the Promotion of Science. Washington 
1840—45. — Notices of Public Libraries in the ü. St. of America. 1851.

Freiburjr. G e s e l l s c h a f t  zur  B e f ö r d e r u n g  der  N at urw issenscha f ten .  Nr. 25 bis 
27, 1858.

G otha. Pe r th es '  geograph. Anstalt. Mittheilungen über wichtige neue Erforschungen auf 
dem Gesammtgebiete der Geographie von Dr. A. Petermann.  XI, XII, 1857, Nr. 2, 
von 1858.

Grailich, Dr. Joseph, Custos-Adjunct im k. k. Hof-Mineralien-Cabinet in Wien. Unter
suchungen über die physicalischen Verhältnisse krystallisirter Körper. Von Dr. J. Grai -  
l ich und V. v. Lang.  Wien 1858.

G ratz. K. k. steie rm.  L a n d w ir t h s c h a f t s -G e s c l l s c h a f t .  Wochenblatt Nr. 5 — 11 
von 1857/8.

„ G eognos t .  montan. Verein.  VII. Bericht 1858. — Geologische Untersuchungen in der 
Gegend zwischen Ehrenhausen, Schwanberg etc. von Dr. Friedrich R o l l e . —  Höhen
messungen in der Gegend von Murau, Oberwölz etc. von Dr. Fr. Rol le.

Hannover. Königl .  Reg ierung .  Geologische Karte Hannovers von Römer.  Sect. Wolfen
büttel, Clausthal und Göttingen sammt Farbenschema.

„ G e w e r b e - V e r e in .  Mittheilungen Heft 5u.6, 1857, Heft 1, 1858.
Heidelberg« Gro ssh erzogt .  Universität.  Heidelberger Jahrbücher der Literatur. 

Nr. llu .1 2 , 1857, Nr. lu .2 , 1858.
Hermannstadt. Siebenbürg .  Vere in  für Naturwissenscha f ten .  Verhandlungen 

und Mittheilungen Nr. 1—6, 1857.
Herter, Paul, in Halle. Beitrag zur Charakteristik der thüring.-sächs. Braunkohlenformntion. 

Halle.
K eilhau, B. M., Professor in Christiania. Dessen Biographie. 1857.
Klagenfurt. 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 a f t .  Mittheilungen Nr. 12, 1857, 

Nr. lu .2 , 1858.
K önigsberg. Königl .  Univers i tät .  Amtliches Verzeichniss der Studircnden im Halb

jahre 1857/58. — Index lectionum per 1857/58; dann folgende Dissertationen: Prolegomena 
inPatristicen. Auct. Chr.Erdmann. — De motu penduli sphacricirotatinne terraepertur- 
bato. Auct, G. Dumas. — Experimenta quaedam ad Hallen doclrinam de musculorum
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irrilabililate probandam instituta. Auct. G. de W i l t i ch .  — De amblyopia ex morbo 
Brightii orta. Auct. Th. L i chtenstein .  —  De praepo9itioni9 xara vi et 11911. Auct. R. 
Th öm as ch en sk i .  — De perinephrilide. Auct. L. Zander.  —  De complicatione 
inoibi cordis cum struma et exophthalmo. Auct. Th. Flei9cher .  — Agitur de bello, 
quod Otto IV. Imperator gessit cum Friderico II. Rege. Auct. C. W ie  derho ld .  — De 
Phlebitide faciei. Auct.C.F. Neumann. —  DeDiphthongis. Auct. Lobeck .  —  Quaeritur 
quae vis diversis, Saccharum in Urina diabetica investigandi methodis sit attribuenda. Auct. 
J.L.C ruse.—  Annotaniones anatomico-physiologicae de aure externa. Auct.E. Burdach.
— De rationibus, quibus constituatur num domus quaedam, imprimis nova, satis exsic- 
cata sit, ut sine damno valetudinis habitari possit. Auct. Aem. Mueltrich.  — De 
corpusculis amylaceis. Auct. Arm. Sto b be. — De Dativo Thucydideo. Auct. J. Rumpel .
—  De Laryngitidis membranaceae epidemia Hegiinonti annis 1856 et 1857 observata. 
Auct. R. M. Olshausen.  — De Phlebitide spermatica. Auct. J. R 0 hn. —  De Richardo I. 
Angliae Rege cum in Sicilia commorante tum in Germania detento. Auct. Car. Loh
mayer.  —  De Echinococco Hominis in Hcpate. Auct. Fr. Marsch all. —  De Veratrino 
ejusque usu in Pneumoniis. Auct Th. Sch midt .  — De necrosi Phosphori vaporihus ef- 
fecta. Auct. G. G iere. —  De Tono cum musculorum tum eo imprimis qui sphincterum 
bonus vocatur. Auct. Le ss e r -R o se n th a l .

Krakau» K. k. Sternwarte.  Stündliche Barometer-Beobachtungen in den Jahren 1848 bis
1856, Wien 1858.

Kronstadt« Handelskammer.  Ausweis für das Jahr 1856 iiher Gewinnung von Erden, 
Steinen, Kalk, über Eisenwerke und über Metalle verarbeitende Industrialgewerbe.

„ H a n d e ls -u n d  Gewerbekammer .  Addressenbuch der vorzüglichen Handels- und 
Gewerbsleute in der Walachei, Moldau und Bulgarien. 1858.

L a u s a n n e . So c ie t e  Vaudoise  des S c i e n c e s  naturel les .  IV, Nr. 34—37,1854/56;
V, Nr. 38—40, 1856/57.

Leonhard, Dr. K. C., Geheimrath, Professor in Heidelberg. Neues Jahrbuch für Mineralogie 
u. s. w. 7. Heft, 1857,1,1858.

L o n d o n .  Z o o l o g i c a l S o c i e t y .  Proceeding9. 1854 —1856, 1857 Nr. 338.
„ G e o l o g i s c h e  Ge se l l s cha f t .  The Quarterl y Journal X lll,4, Nr. 52. — Abstracto of 

tlie Proceedings Nr. 1— 3.
Lorenz, Dr. Jos. R., Professor in Fiume. Vergleichende orographisch-hydrographische 

Untersuchung der Versumpfungen in den oberen Flussthälern der Salzach, der Enns und 
der Mur. 1857.

L u g o s s y ,  Joseph, Director des k. k. Gymnasiums in Debreczin. Beszedek mellyekGyakorlati 
Lelkeszettani Tanär Trith Mihäly etc. 1857. —  Kis Törveny. Irta Szücs Istvän. 1846. — 
Beszedek Mellyek ä helv. Hitv. Debreczeni föiskoläjaban etc. Tanär Török 1848. — 
Negyes Kistükür. Irta Kerekcs Fercncz. 1848. — Atydekodas Erkölcsi Terintetben a 
Tanülo ifjak körül az iskola Reszeröl. Irta Kerekes Ferencz. 1845. —  Szerszämtan 
egyszersmind elök^szület a" fellengös Mertarura. Irta Kerekes Ferencz. 1845. — Negye- 
dik evi Ertesitvcny. 1857. — Carmina S. M. Sacrat. Francisco Josepho I. 1852 — 1857.
— Földünk ’s nehäny nevezetesb äsvany' rövid Termeszetrajza etc. Keszitette Czecsi 
Imre. 1842. — Historia naturalis Lapidum preliosorum omnium etc. descripta a D. J. W. 
Baum er. 1771. — Kurze Beschreibung einer mineralogischen Reise durch Ungarn, 
Siebenbürgen und das Banat von J. Esm nr k. 1798. — Reise nach den ung. Bergstädten, 
Sehemnitz u. 9. w. im Jahre 1807 von J. Graf v. S ternberg .  1808.

M adrid. Kö nigl .  Akademie  der  Wisgen schäf ten.  Memorias. T. IV, 3. S., Cicnc. nat.
T 2 P 2 1858 '

M ailand. K. k. Ins t i tu t  der  Wissenschaf ten .  Memoric Vol. VII, f. 1, 2, 1858. — 
Atti Vol. I, f. 1, 2, 3,1858.

Manchester. L i t e r a r y  an d  P h i l o s o p h i c a l  S o c i e t y .  Memoira VIII —  XIV, 
1848 — 1857.

IHanZi Friedrich, Buchhändler in Wien. Oesterreichische Zeitschrift für Berg- und Hütten
wesen Nr. 51, 1857, Nr. 1— 13,1858.

M etger, Dr., in Emden. Nautische Geographie 1.1858.
Metz« S o c i i t e  d’ His to ire naturel le .  Bulletin 8. Heft, 1857.
M oskau. Kais, nat ur fo rsc he nd e  G ese l l s cha f t .  Bulletin Nr. 4, 1857.
Neufchatel« S o c i e t e  des S c ie n c e s  naturel les .  Bulletin IV, 2,1857.
Oedenburg. H a n d e l s - u n d  Gewerbekammer .  Jahresbericht für 1854/56.
Oppel, Dr. Albert, in Stuttgart. Weitere Nachweise der Kössener Schichten in Schwaben 

und in Luxemburg. Wien 1858.
Padua« K. k. Akademie  d e r  Wissenschaften.  Rivistaperiodica V, 1—4, 1856/57. 
Paris Eco le  imper.  des Mines. Annales des Mines X, 6, 1856; XI, 1, 2, 3, 1857; XII, 

4, 5, 1857.
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St. Petersburg. Kais, geo  g r a p h i s c h e  Gesel  Ischaft .  Compte reodu 1850— 1836.
— Jahrbuch (russisch) XII, 1887. — Reglements et personnel 1852.

Philadelphia. Fr ank l in - In s t i t u t e .  Journal Nr. 367—372; Juli — December 1856;
Januar — März 1857.

Pisa« Gros sherzog l .  Univers itä t .  Annali,TomoI, II, III (Sc.noolog. 1—3, Sc. cosmolog.
1— 3) IV, 1846— 1855.

P isek. K. k. Gymna sium. Programm für 1857.
Portlock, R. E. Colonel, in London. Address delivered at the anniversary Meeting of the 

Geological Society etc. 1857.
P ra g . K. k. pa t r . - ökonom.  G es e II scha ft. Centralblatt für die gesammte Landescultur. 

Wochenblatt d. Land-, Forst- u. Hauswirthschaft. Nr. 51, 52,1851; Nr. 1— 13,1858.
„  N a tu r w i s s e n s c h a f t l i c h e r  Vere in  „ L o t o s “ . Zeitschrift März —  December 1857. 

Pressburg« Verein für  Naturkunde.  Verhandlungen II, 2, 1837.
Prestwich, Joseph, in London. The Ground Beneath Os, its geological Phascs and Changes, 

being Three Lectures on the Geology of Clapham etc. London 1857.
Ravenstein, Director des Papen'schen geographischen Institutes in Frankfurt a. M.

Papen’s Höhenschichtenkarte von Central-Europa. Scct. Hamburg, Sect. Stuttgart. 
Reclam , Dr. Karl, in Leipzig. Kosmos, Zeitschrift für angewandte Naturwissenschaften 

Nr. 12 (mit dem Aufsatze: „Wilhelm H a i d in g e r “ ).
Regensburg. Z o o l o g i s c h - m i n e r a l o g i s c h c r V e r e i n .  Correspondeuzblatt XI. 
Richthofen, Dr. Fr. Freiherr v. L'eber die Bildung und Umbildung einiger Mineralien in 

Süd-Tirol. 1858.
R olle , Dr. Friedrich, Assistent im k. k. Hof-Mineralien-Cabinete in Wien. Ueber einige an 

der Gränze von Keuper und Lias in Schwaben auftretende Versteinerungen. Wien 1858. 
Stenzel, Dr. Karl G., in Küstrin. De Trunco Palmarum fossiliuin. Dissertatio. 1850. — Ueber 

Farn-Wurzeln aus dem rothen Liegenden.
Stoppani, Anton, Prof. in Mailand. Studii geologici c paleontologici sulla Lomba'rdia. 1858. 
Stuttgart. N a tu rw is se n sc l ia f t l i c h e rV e re in .  Jahreshefte XIV, 1, 1858.
Venedig. K. k. Ins t i tu t  der  W is s e n s c h a f t e n .  Atti 1857/58, III, 1, 2.
V illa , Gebrüder, in Mailand. Sulla monographia del Bombice del Gelso del Dr. E. C ornal  ia.

1857. — Osservazioni geognostiche e geologiche fatte in una gita sopra alcuni colli del 
Bresciano e del Bergamasco. 1857.

W ernigerode« Na t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r  Verein des Harzes.  Bericht für 1855/56.
— Beiträge zur Kenntniss der rorweltlichen Flora des Kreidegehirges im Harze. Von A. 
W. S t i e h l  er. 1—4, 1857.

W ien. K. k. Minister ium des innern.  Reichsgesetzblalt für das Kaiserthum Oesterreich. 
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der Witterung u. s. w. im Juli 1857.

„  D o c t o r e n - C o l l e g i u m  der  mc d i c in i s chen  Facultät .  Oeslerreichisehe Zeit
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XVI. Verzeichniss der mit Ende März d. J. loco W ie n , P r a g ,  
T r ie s t  und P e s th  bestandenen Bergwerks-Producten-

Verschleisspreise.
(In  C onventions-M ünze 2 0  G ulden-Fuss.)

Wieu |  Prag In e s t  |  PestF
D e r C e n t n e r .

A n t im o n iu m  crudum, Magurkaer..............................
B le i «  Bleiberger, ordinär...............................................

„ P rob ir-...............................................
„  hart, Pfibramer.....................................................
„  weich, Pfibramer...................................................
„ „ Kremnilzer, Zsarnoviczer u. Schemnitzer
„  „  Nagybänyaer 2. S o r te ..............................
„  „  Fernezelyer 1. „  ..............................

E s c h e l  in Fässern ä 365 Pf.
FFF.E................................................................................
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F.E.....................................................................................
M.E.....................................................................................
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OJE.S. (Stiicbeschel).................................................

G lä t te «  Pfibramer, rothe...............................................
» » grüne...............................................
„  a. ungar., rothe.................................................
» » grüne.................................................

H lo c k e n - K u p f e r ,  Agordoer.................................. ..
„  „  Schmöllnitzer............................

K u p f e r  in Platten, Schmöllnitzer 1. Sorte.................
n n n n .........
„ » n Neusohler ....................................
„ „  » Felsobänyaer................................
„ „  „  Agordoer......................................

G u s s k u p fe r ,  in Ziegelform, Neusohler......................
„  in eingekerbten Platten, Neusohler . . .
„ . Schmöllnitzer.........................................
„  Felsobänyaer...........................................
„ „  granulirtes.'.....................

K u p fe r «  Rosetten-, Agordoer..'..................................
„  „  Rezbänyaer ..................................
„  „  Olfenbänyaer................................
„  „  Zalathnaer (Verbleiungs-).........
„  „  aus reinen Erzen..........................
„  „  Cement.........................................
„ „  Jochberger ..................................
„  Spleissen-, Felsobänyaer..............................
„  -Bleche, Neusohler, bis 36 W. Zoll Breite..
„  getieftes Neusohler.........................................
„ in Scheiben bis 36 W. Zoll Breite...............

B a n d k u p fe r ,  Neusohler, gewalztes..........................

! Q u e c k s i l b e r  in Kistein und Lagein........................
„ „  schmiedeisernen Flaschen.............

„  „  gusseisernen Flaschen...................
„  im Kleinen pr. Pfund..........................

S c h e id e w a s s e r ,  doppeltes................. .......................
U r a n g e lb  (Uranoxyd-Natron) pr. P f . ......................
V i t r io l «  blauer, Hauptmünzamts..................................

„ „  Kremnitzer .........................................
„  „ Karlsburger.........................................
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Wien Frag | Triest Pesth
Der Centtier. fl. k. fl. k. H. k. fl. k.

V it r io l ,  grüner Agordocr in Fässern............................ 9, 30
7 45

Z in k v i t r i o l ,  Nagybanyaer.......................................... 1?
Z in n ,  feines Schlaggenwalder........................................ 85

m
84

Z in n o b e r «  ganzer......................................................... 19,6 30 1?3 m 30
r gemahlener................................................. 13?, 133 30 130 13?. 30
„ nach chinesischer'Art in Kisteln............. 140 141 30 138 140 30

132 133 30 130 132 30

Preisnachlässe« Bei Abnahme von 60— 100 Ctr. böhm. Glätte auf Einmal 1%„ 100 -  200 „ „ „ » 2% 
„ 200 und darüber „ „ „ „ 3%  
„ 15— 50 Pfund Urangelb „ „ 3% 
„ 50-100 „ „ 6%
„ 100 Pf. Urangelb und darüber „ „ 10% 

Zahlungsbedinenisse« Unter 500 fl. Barzahlung ä vista oder kurzsichtige Wechsel. 
Bei 500 fl. und darüber, entweder dreimonatlich a dalo Wechsel mit 3 Wechsel- 
verpfl. auf ein Wiener gutes Handlungshaus lautend, oder Barzahlung gegen l%Sconto. 
Wenn die Abnahme den Betrag von 500 fl. nicht erreicht, wird kein Sconto berechnet. 
Die Deckung ist der betreffenden Bestellung beizufügen.



9. Jahrgang 1858. JAHRBUCH II. Vierteljahr.
DDR

KAIS. KÖN. GEOLOGISCHEN REICHS-ANSTALT.

I. Die Umgebung von Turraeh in Ober -  Steiermark in geo- 
gnostiseher Beziehung, mit besonderer Berücksichtigung der 

Stangalpner Anthracitformation. 
Von Vincenz P ic h le r ,

fürstlich Schwarzenberg’schen Bergwerks-Adjuncten in Turraeh.

Zur Veröffentlichung m itgetheill von dem geognostisch-inontanistischen Vereine für Steiermark.
M itg e th e ilt  ia  d e r  6 itz u n g  d e r  k . b .  g e o lo g is c h e n  R e ich s& o s ta lt  am  1 3 . A p r il 185S .

I. Torwort. Im Aufträge des geognostisch -  montanistischen Vereines für 
Steiermark unternahm ich die Begehung und detaillirte geologische Aufnahme der 
äussersten südwestliche Ecke von Ober-Steiermark, welche in Form eines Dreieckes 
von Salzburg und Kärnthen eingeschlossen und noch in den Sectionen 11 und 12 
der Generalstabs-Karte enthalten ist.

Ich hätte mich bei meiner Arbeit eigentlich ausschliesslich auf dieses kleine 
Stück Landes zu beschränken, da die angränzenden Gebiete theils von Seiten der 
k. k. geologischen Reichsanstalt, theils durch den vormaligen Begehungs- 
Commissär des Vereines, Herrn Dr. Fr. R o l l e ,  einer genauen Untersuchung unter
zogen wurden und hierüber in den Jahrbüchern der k. k. geologischen Reiclis- 
anstalt die betreffenden Abhandlungen enthalten sind. Der besseren Uebersicht zu 
Liebe halte ich es aber für zweckmässig, bei Abfassung meines Berichtes über die 
mir gezogenen Gränzen hinauszugreifen, da sich von den, innerhalb derselben ent
wickelten Gebilden, aus ihrem Zusammenhange herausgerissen und für sich 
betrachtet, nicht leicht ein deutliches Bild geben lässt. Dann ist es mir aber vor 
Allem darum zu thun, eine, so weit meine Kräfte reichen, umfassende Schilderung 
der an der Vereinigung der Gränzen von Steiermark, Kärnthen und Salzburg 
entwickelten Steinkohlenformation zu liefern. Diese Aufgabe wurde nun freilich da
durch bedeutend erleichtert, dass mir die Kartenaufnahmen und Abhandlungen 
der Herren Dr. P e t e r s  und Dr. R o l l e  zu Gebote standen.

An der steirisch-kärnthnerischen Gränze, da wo das Gebiet von Ober-Steier
mark am weitesten in Südwesten sich erstreckt, zieht s ich , mit einer Richtung 
von West nach Ost, eine Gebirgskette hin, in welcher sich das Stang-Nock, der 
Königstuhl, Rothkofel, Grögerl-Nock, die Hohe Riese und der Eisenhut bis zu 
einer Höhe von 6 bis 7 und nahe gegen 8000 Fuss über dem Meere erheben und 
welche die Wasserscheide für die aus unseren Alpenthälern einerseits der Mur. 
andererseits der Drau zufallenden Gebirgswässer bildet. Von dieser Kette laufen 
gegen Nord die Gebirgsrücken aus, welche die unter sich nahezu parallelen, in 
das Murthal mündenden Querthäler von Bundschuh, Ramingstein, Kendlbruck, 
Predlitz und Paal scheiden. Auf der südlichen Abdachung der Kette ist eine ent
sprechende Richtung ihrer Ausläufer zu bemerken.

Die nördlichen Gebirgsausläufer sind, was ihre geographische Beschaffen
heit betrifft, aus mehreren Arten der krystallinischen Schiefer zusammengesetzt, 
und diese nehmen den südlichen Theil vom Lungau und das angränzende Murthal

K. k. g eo log isch e  Reicbsaoslalt. 9. Jahrgang i8 8 8 . II. £ 4
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bis St. Georgen ob Murau ein. Ohne Zweifel gehören sie dem äussersten Hofe der 
südlichen Abdachung der Central-AIpenkette an. Ihr Verflachen ist im Leoben
graben in Kärnthen östlich, wird gegen die innere Krems zu allmählich südöst
lich, und in der Hinteralpe im Lungau südlich, welche letztere Fallrichtung über 
den mittleren Predlitzgraben bis zum Würfling constant bleibt. An letzterem 
Puncte zweigen sie sich in zwei Arme, von denen der eine mit Nordost-Einfallen 
über Predlitz und Stadl gegen St. Lorenzen hinzieht, während der andere, den 
hinteren Paalgraben mit einem schmalen Rücken übersetzend, sich gegen Kärn
then ausbreitef, wobei sich im Schachmanngraben ein nordöstliches, bei Fladnitz 
ein westliches Verflachen abnehmen lässt. Von der Fladnitz streichen diese 
Urschiefer südlich und gewinnen im mittleren Kärnthen eine ungemeine Ausbrei
tung. Sie vereinigen sich endlich mit den südlich vom Leobengraben sich herab
ziehenden und nordöstlich fallenden krystallinischen Schiefern. Durch dieses Ver
halten der bezeichneten Gesteine wird nun die ziemlich ausgedehnte Mulde gebil
det, welche durch die ganz confonn auf das Grundgebirge gelagerten Ueber- 
gangsgebilde der Stangalpe erfüllt ist.

II. Die krystallinischen Schiefer. Unter diesen zeigt in der Umgebung von 
Turrach der Glimmerschiefer eine überwiegende Verbreitung. Er bildet das 
unterste sich unmittelbar auf die Massengesteine des Central-Alpenstockes, zu 
denen wohl die Granite und Serpentine im Lungau gehören, aufliegende Glied 
und vermittelt deren allmählichen Uebergang in das Uebergangs- und Stein- 
kohlengcbirge. Es bleibt mir wenig Bemerkenswepthes und diesem Gesteine in 
unserer Gegend Eigentümliches anzuführen, besonders da Herr Dr. Friedrich 
R o l l e  es erschöpfend charakterisirt hat. Die im Murlhale bei Ramingstein, 
Predlitz und Stadl und im vorderen Turrachgraben auftretenden Gesteinsarten 
sind noch von sehr rauher krystallinischer Natur und zeichnen sich durch 
reichliche Quarzführung, sowie durch wellig- unebene Schieferung aus. In 
solchem Glimmerschiefer setzen die silberhältigen Rleiglanzgänge bei Ramingstein 
auf, auf welche einst schwunghafter Bergbau mit reichlicher Ausbeute getrieben 
wurde. Die Art des Vorkommens ist wegen des bereits erfolgten Verbruches der 
Grubengebäude nicht mehr zu ermitteln und nur aus hie und da noch aufbewahr
ten Handstücken ist zu ersehen, dass die Gangart aus einem glasigen durchsich
tigen Quarze bestand, der in kleinen absätzigen Wülsten sich zwischen Glimmer
schieferblätter eindrängte. Sowohl der Quarz als der Glimmerschiefer enthalten 
den Bleiglanz theils eingesprengt, theils in derben Partien; der Glimmerschiefer 
aber nur in den, von den Quarzwülsten eingeschlossenen oder diesen zunächst 
liegenden Blättern. Aus alten Grubenmappen ist zu ersehen, dass die Baue am 
Dürrenstein (am rechten Murufer) auf wenigen mit dem Glimmerschiefer ganz 
conform (sehr flach) fallenden, aber mit bedeutender Mächtigheit auf lange Er
streckung anhaltenden Lagerstätten umgingen, während am Altenberge (linken 
Murufer) 12 nahe an einander streichende Klüfte mit wenig mächtigem und kurz 
anhaltendem Adel verhaut wurden. Diese einst ungemein ausgedehnten Bergbaue 
scheinen, wie so viele andere, durch Unwirthschaft mit den aufgeschlossenen Erz
mitteln zum Erliegen gekommen zu sein, da man an beiden Murufern angefan
gene, aber die widersinnisch einfallenden Lagerstätten nicht erreichende Unler- 
baustollen vorfindet.

Auf die grob-krystallinischen Glimmerschiefer folgt mehr gegen das Innere 
des Kendlbrucker und Predlitzer Grabens zu eine Zone von viel milderen Schiefern, 
die dem Thonschicfer schon sehr nahe stehen und wohl nicht mehr zu den gra- 
natenführenden zu zählen sind. Eine ausgesprochene Gränze zwischen beiden 
ist nicht zu ziehen, jedoch dürfte der Wechsel am Anfangs des Predlitz-Grabens
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erfolgen. Die quarzig-thonige Grundmasse ist bei einigen Schichten dieser mil
den Schiefer durch eingestreute, meist braune Glimmerblättchen in schwache 
Lagen abgeschieden uüd die hiedurch bewirkte ausgezeichnet ebenflächige Schie
ferung stimmt mit der ebenen plattenförmigen Schichtung vollkommen überein, 
oder es besteht das ganze Gestein allein aus einem Aggregate von sehr feinen 
Glimmerschuppen, bei völligem Zurilcktreten der übrigen Gemengtheile. Hie und 
da sind wohl sparsam eingestreute Granaten, Ausscheidungen von Quarz-Wülsten 
oder Linsen aber nicht mehr zu treffen.

Mit diesen Schiefern wechsellagert hie und da ein schwärzlich-grünes Horn
blendegestein, das jedoch nicht als ausgesprochener Hornblendeschiefer zu 
betrachten ist. Dieses Gestein ist zu untergeordnet und zu wenig anhaltend, als 
dass man es auf Karten für sich auszuscheiden vermöchte.

In den am Weisswandl, im Hangenden 3er Ramingsteiner groben Schiefer, 
vorkommenden hornblendeführenden Schiefern ist der Glimmer gänzlich durch 
Chlorit vertreten. Dort wurde einst auf Rothgüldcnerze gebaut. Die Art des Vor
kommens ist jedoch nicht mehr zu ermitteln.

Bei der Hannibauer-Brücke im Predlitzgraben wechsellagern schöne, grana- 
tcnreiche Glimmerschiefer mit gefalteten Schieferflächen und dünngeschich
tetes, ebenflächiges Hornblendegestein. Die Hornblende erscheint darin fast 
durchaus in grösseren, prismatischen Krystallen, die mit ihrer Längenaxe 
parallel zur Schichtfläche liegen und mit Quarz und sparsamen braunen Glim
merlamellen innig verwachsen sind. Nur auf den Schichtungs- und Spaltflächen 
finden sich stärkere Lagen von verschieden gefärbten Glimmerblättern. Unter 
diesen Schichten zeichnet sich hier eine stark chloritische und etwas graphitische, 
besonders aus, durch ihre leichte Zersetzbarkeit in einen blauschwarzen, mage
ren, aber ziemlich feuerfesten Thon.

Ein grösseres Interesse als diese Glimmerschiefararten bieten, besonders für 
den Bergmann, die denselben untergeordneten Kalklager, deren Typus sie zur Ge
nüge als wahre Urkalke charakterisirt. Solche Kalklager finden sich hier ziemlich 
häufig, besonders in der letzteren Schieferart; sie zeigen aber durchaus wenig 
Regelmässigkeit. In ihrem Streichen lassen sie sich selten mit gleichbleibender 
Mächtigkeit oder in einer und derselben Zugesrichtung weit verfolgen, vielmehr 
erleiden sie häufige Verdrückungen, jenseits welcher sie theils von Neuem wieder 
sich anlegen, theils auch ganz sich verlieren. Letzteres geschieht entweder 
durch allmähliches Ausspitzen oder durch plötzliches Aufhören als abgerundeter 
Lagerstock, um,den sich dann der einschliessende Glimmerschiefer herumbiegt 
(Kalkofen in der Hinteralpe). Meist treten mehrere Kalklager über einander auf, 
wie z. B. im hinteren Mislitzgraben (Lungau), wo deren 9 mit wenig mächtigen 
Zwischenschichten von Glimmerschiefer wechsellagern. Nur das Liegendste unter 
denselben zieht sich über den Gebirgsrücken und in die Sohle des Kendlbrucker 
Grabens herab und endet dort plötzlich in der Nähe des Kalkofens. Das kleine 
isolirte Kalklager beim Rainmüller im Predlitzgraben liegt genau in der Strei
chungsrichtung dieser Lungauer Kalke und ist als ihre Fortsetzung anzusehen.

Das Verhalten dieser Kalklager in räumlicher Beziehung ist, wie vorauszu
setzen, dem der Glimmerschiefer ganz entsprechend. Ihre Mächtigkeit beträgt 
meist nur wenige Klafter. In petrographischer Beziehung bieten sie unter sich 
einige Verschiedenheiten. Die meisten sind in ihrer ganzen Ausdehnung von aus
gezeichnet krystallinischer, grobkörniger Structur, die manchmal in eine eigen
tüm lich  grobspäthige übergeht (Ochsenkar, Hinteralpe), wo sich dann die schön
sten rhomboedrischen Theilungsgestalten ablösen lassen. Die Farbe ist bei den 
grobkörnigen Abarten weiss, röthlich, die Schichtung in schönen, jedoch nicht sehr

24*
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dicken Platten. Auf den Schichtfläclien linden sich Glimmer und Strahlstein. Hiezu 
gehört der Kalk beim Rainmüller und das erwähnte Liegendlager im Mislitzgra- 
ben. Diese Kalke gehen gerne in Rohwand oder Flinz über, wie es z. B. bei dem
1 Klafter mächtigen, sehr flach fallenden Lager am Weisswandl bei Ramingstein 
der Fall ist, welches in seiner ganzen Ausdehnung von regellos hin- und herzie- 
ziehenden Spatheisensteinschnüren durchschwärmt ist. Diese Flinzadern sind 
jedoch nur in unbedeutender Stärke entwickelt und vereinigen sich selten zu grös
seren Flötzen von einigen Kubikzollen. Auch am Kalklager beim Amtshause in der 
Paal, das hierher zu rechnen ist, zeigen sich ähnliche Flinzaiisscbeidungen.

Als eine andere Abart erseheinen Kalke von viel weniger ausgesprochener 
krystallinischer Structur. Diese sind von mehr feinkörniger Textur, mattem, erdi
gem Ansehen, bläulich-grauer oder gelb-grauer Färbung, dünner Schichtung, hie 
und da von bandartiger Anordnung, ja sogar Schieferung. Manchmal sind in die
sem Kalke Talkgjimmerblättchen innig beigemengt und wenn hiezu noch ein 
Eisenoxydul-Gehalt tritt, erfolgt gerne eine gänzliche Auflösung der Textur, ein 
Zerfallen in eine zerreibliehe sandige Masse durch Einwirkung der Atmosphäri
lien. Diess kann man bei den erwähnten Kalklagern im Mislitzgraben und im 
Ochsenkar häufig beobachten.

Eingesprengter Schwefelkies oder Ausscheidungen grösserer Putzen und 
Nieren davon, diese gewöhnlich an der unteren Begränzung der Kalke durch die 
Glimmerschiefer, sind hie und da accessorische Begleiter. Durch metamorpho- 
sirende Einwirkungen entstehen daraus Brauneisensteine, wie in dem feinkörnigen 
mürben und etwas aufgelösten Kalklager am Mitterberge bei Ramingstein.

Auf die milden Glimmerschiefer folgt nun im Hangenden und schon im Orte 
Turrach selbst eine bei ISO Klafter mächtige Schichte von G n e i s s ,  der durch 
sein ausgezeichnetes krystallinisches Gefüge im Vergleiche zu den unmittelbar 
unter- und aufliegenden Gesteinen beträchtlich absticht, während er in der Lage
rung und in der schönen geradflächigen Schichtung denselben gleichkommt.

Andeutungen, gleichsam Uebergänge dieses Gneissgesteines findet man 
schon in den hangenden Schichten des milden Glimmerschiefers. Sie sind 
jedoch zu unbedeutend, zu gering entwickelt und wenig andauernd, um sie von 
den Glimmerschiefern abzuscheiden. Da sie einerseits den Glimmerschiefern 
durch das Ueberhandnehmen des Glimmers und ihre feinkörnige Textur, anderer
seits aber schon dem Gneisse durch ihre Gemengtheile, die sich freilich nur sehr 
schwer erkennen lassen, nahe stehen, so kann man sie mit Recht als Zwischen
glieder zwischen beiden ansehen. Deutlich erkennt man schon in diesem Gestein 
die Neigung zum stengligen Bau, der unseren Gneiss charakterisirt. Mehrere 
Bänke davon sind neben der Turracher Strasse entblösst.

Der ausgesprochene Gneiss beginnt als selbstständiges Lager entwickelt 
nahe an der Vereinigung des Schaarbaches mit dem Fladnitzbache im Paal
graben, setzt von dort ununterbrochen mit einer ziemlich constanten Mächtigkeit 
von circa ISO Klaftern über das Grawensteineck l) ,  den Turrach-Kendlbrucker, 
den Krems- und Leobengraben. Nach Herrn Dr. P e t e r s  lässt er sich auch noch 
weiter nach Kärnthen hinein verfolgen.

Herr Dr. R o l l e  hatte die Güte zwei eingesendete Handstücke dieses 
Gneisses, die aus dem Steinbruche im Orte Turrrach genommen waren, genauer 
zu untersuchen und theilte mir darüber folgendes Resultat mit: „Es ist ein echter 
Gneiss von mä.ssig grobem Korn und deutlicher Schieferabsonderung, zugleich 
aber auch deutlich stenglich zusammengesetzt. Der Feldspath herrscht darin vor

*) Grawensteineck von Graw,  Provinzialismus für Grau.
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als feinkörnige röthliche oder gelblich weisse Masse. Er bildet vorzüglich lange, 
schmale, stengclige Partien von 1— 2 Linien Dicke und unbestimmter Länge. Durch 
diese stengeligen Feldspathpartien erhält das Gestein auf dem Schieferbruch ein 
grobstreifiges Ansehen, während man auf dem Querbruche die Querschnitte der 
Feldspathstengel wahrnimmt. Hin und wieder verdicken sich die Feldspathstengel 
und bilden unregelmässige Knollen oder Knoten von % — Vs Zoll Dicke. Der 
Quarz, der die von dem Feldspath freigelassenen Räume ausfüllt, ist eine fein
körnige hellgraue Masse. Der Glimmer erscheint in graulich- oder grünlich- 
weissen, massig grossen Schuppen. Er bildet nur den geringsten ßcstandtheil 
des Gesteines und zeigt sich besonders auf dem Schieferbruche vertheilt. Auf dem 
Gesteins-Querbruch ist von demselben fast gar nichts wahrzunehmen.“ Den hier 
beschriebenen Bau und diese Anordnung seiner Gemengtheile zeigt der Gneiss 
auf der ganzen Erstreckung, so weit ich ihn kennen zu lernen Gelegenheit hatte. 
Nur in der Korngrösse sind hie und da Abweichungen, indem z. B. die Feldspath
stengel sehr dünn werden und dadurch der Qucrbrueh ein sehr feinkörniges An
sehen gewinnt. In der Hinteralpe (Lungau) erscheint er sehr ausgesprochen cha- 
rakterisirt, mit sehr grobem Korne, aus rothem Orthoklas, milchweissem Quarz 
und sparsamem grünen Glimmer bestehend.

In der hängendsten Schichte des Gneisses ist der gewöhnliche Glimmer 
stellenweise aber äusserst sparsam durch Chlorit unter gleichzeitigem Zurück
treten des Feldspathes und Ueberhandnehmen des Quarzes ersetzt. Dieses Ge
stein unterliegt ungemein der Zersetzung, der gänzlichen Auflösung und Zerstö
rung des Zusammenhanges und es entstehen dadurch Lagen von blossem Quarz
sand, dessen feine, eckige Körnchen ganz lose an einander liegen. Eisenocher 
durchzieht diese Sandlager in gewundenen Lagen. Im Veitstollen zu Turraeh und 
im Unterbaustollen des Bergbaues in der Hinteralpe wurden derartige Sandbänke 
abgequert. Wahrscheinlich gehören die Magneteisensteine, die man im Gneissedes 
Bundschuhgrabens, jedoch nicht bauwürdig entwickelt gefunden haben soll, dieser 
zersetzbaren Schichte an und entsprechen dem darin vorkommenden Eisenocher.

Als oberstes Glied und als Schluss der krystallinischen Schiefer erscheint 
über dem Gneiss ein Schiefergestein, das ein Mittelgestein zwischen Glimmer
und echtem Thonschiefer darstellt, jedoch entschieden noch unter die krystalli
nischen Gebilde zu zählen ist.

Obgleich man dieses Gestein dem äusseren Ansehen nach für einen Thon
schiefer erklären muss, hat es doch mit einigen Schichten der früher besproche
nen milden Glimmerschiefer grosse Aehnlichkeit. Es ist deutlich und schön eben
flächig geschiefert und besteht durchaus ans Quarz und Glimmer. Ersterer 
herrschst überwiegend vor als graulich-weisse dichte glasartige Masse und bildet 
zusammenhängende Lager. Der Glimmer erscheint in dunkelgrauen massig gros
sen Schuppen auf den Schichtungsflächen oder bildet auf denselben dicht 
verfilzte graugrüne, halbmetallisch glänzende Flächen. Granat scheint darin gänz
lich zu fehlen, dafür aber ist Schwefelkies, theils cingesprengt, theils in kleinen 
derben Nestern hie und da zu bemerken.

W ie die Erstreckung des Gneisses nicht weit gegen Osten, reicht die dieses 
Thonschiefers nicht weit gegen Westen. Er beginnt erst im Steinbachgraben zu 
Turraeh, wo er in den drei tieferen Stollen durchquert, in den höheren und mehr 
gegen W est liegenden aber nicht mehr anzutreffen ist. Im Turrachgraben kaum 
100 Klafter mächtig, zieht er, sich stellenweise beinahe verlierend, über den 
Wildanger gegen den Paalgraben, wo er plötzlich und rasch sich ausdehnt und 
nach Kärnthen hin ausbreitet. Dieser Thonschiefer bildet somit, im Süden, Osten 
und der halben Nord-Begränzung, die unmittelbare Unterlage des Stangalpner
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Uebergangsgebildes. Durch sein Auskeilen im Steinbachgraben übernimmt der 
früher von ihm überlagerte Gneiss gegen Nordwesten und Westen, mit Ausnahme 
des unbedeutenden Thonschieferlagers im Kremsgraben, diese Rolle.

III. Die Steinkohlen - Jlnldc der Stangalpe. Die örtliche Ausdehnung der 
Gesfeinsglieder des Grundgebirges, der Bau und die Schichtenstellung des
selben, wodurch das muldenförmige Bette zur Aufnahme der Stangalpen- 
Schichten gebildet wird, wurde bereits angedeutet. Es ist diess ein kesselartiges 
Becken von fast gleicher Längen- und Breiten-Ausdehnung und einem Flächen- 
raum von ungefähr 5 Quadratmeilen. Auf dem West-, Nord- und Ost-Rande 
wird es durch die, ziemlich hoch unter einem Winkel von 30° ansteigende^ 
Schichten des Grundgebirges scharf abgegränzt, während es im Süden mehr 
flach ausläuft, ohne eine scharfe Abgränznng zuzulassen. Die Schichten der 
Ausfüllungsmasse legen sich ganz conform auf das Grundgebirge und folgen in 
schönster Regelmässigkeit den Windungen und Biegungen desselben. Es ist da
durch eine besondere Einfachheit und Klarheit in den Lagerungsverhältnissen 
herbeigeführt, ein Umstand, der besonders für die Abtrennung der freilich nicht 
sehr zahlreichen Gesteinsglieder dieses kleinen Beckens von W ichtigkeit ist und 
dabei um so mehr aushilft, als gerade andere wichtige Leitfäden, wie charakte
ristische Versteinerungen oder besondere petrographisch sehr ausgezeichnete 
Gesteinsabänderungen, namentlich bei den Schiefergliedern gänzlich fehlen.

Die Stangalpen-Schichten zerfallen nun in vier wesentliche Hauptglieder, 
nämlich: a)  das Liegende oder Hauptkalklager, bj die unteren Schiefer, c) die 
Hauptconglomeratmasse, und d) die oberen Schiefer. Es soll nun versucht wer
den, dieselben in der angeführten Folge mit ihren untergeordneten Einlagerungen 
zu schildern.

a)  D a s  L i e g e n d e  o d e r  H a u p t k a l k l a g e r .  Es unterliegt durchaus 
keinem Zweifel, dass diess ausgedehnte Gesteinsglied schon zur Stcinkohlenforma- 
tion zu rechnen sei. Alle etwaigen Bedenken werden schlagend durch die genaue 
und gänzliche Uebereinstimmung seiner Lagerung mit der der höheren Schichten, 
durch seinen an manchen Stellen deutlich wahrnehmbaren, allmählichen. Ueber- 
gang in die zunächst aufgelagerten Schiefer und endlich durch die Analogie mit 
den Kalklagcrn der oberen Schichten widerlegt. Herr Dr. P e t e r s  zählt den L ie- 
gendkalkzug entschieden zur Steinkohlenformation.

Dieses Formationsglied findet besonders auf dem östlichen und westlichen 
Muldenflügel, nämlich bei Fladnitz und im Krems- und Leobengraben, eine mäch
tige Entwickelung; es lässt sich aber auch damit im Zusammenhange auf dem 
ganzen nördlichen Rande, einen ununterbrochenen Zug bildend, nach seinen 
ausstehenden Schichtenköpfen verfolgen. Hier bildet es ein sehr regelmässiges, 
von Ost in West streichendes und nach Süd (St. 13) unter 35° fallendes Lager 
mit wenig abändernder Mächtigkeit von 150— 200 Klafter und ohne Abgliede
rung durch fremdartige, länger anhaltende Zwischenschichten. Die fast genau von 
Süd nach Nord verlaufenden Gräben von Turrach und Hinteralpe (Lungau) haben 
sich quer und ziemlich tief in dasselbe eingenagt. Aus dieser Regelmässigkeit der 
angedeuteten Oberflächengestaltung ergibt sich, durch Projicirung auf die Hori
zontal-Ebene die vielleicht auffallende Zickzacklinie, indem das Kalklager von den 
Thalsohlen aus sich schräg und nach aussen, beiderseits ganz entsprechend, nach 
den Gehängen aufwärts zieht. Beim Uebersetzen über die scheidenden Gebirgs
ausläufer entstehen, durch das weitere Zurücktreten der Schichtenköpfe des Kal
kes gegen die des Grundgebirges, etwas tiefere Einschnitle in die Gebirgsrücken, 
Sättel und Uebergangspuncte aus dem einem in den benachbarten Graben (W ild 
anger, Steinbachsattel).
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Viel weniger Zusammenhang und Regelmässigkeit, aber, wie gesagt, eine 
ungleich stärkere Entwickelung zeigt der Kalk an den beiden Flügeln. In seinem 
östlichen Streichen gegen die kärnthnerische Gränze breitet er sich schon in der 
Berner-Alpe und gegen den Wildanger zu stark aus und beginnt schon hier mit 
dem allmählichen Umbiegen in das südliche Streichen. Noch mehr gegen Südost, 
im Fladnitzthale erscheint er in vielfache Trümmer zerrissen, deren unmittelbarer 
Zusammenhang wenigstens dem Auge entrückt ist. So finden sich östlich vom 
Fladnitzbache, in der Sumperalpe, am Kalkriegel und in der Weissberger-Alpe 
zerstreute und von einander isolirt liegende Stöcke. Besseren Zusammenhang 
unter sich zeigt wohl der stärkere Schichtencomplex westlich vom Fladnitzbache. 
Indessen steht auch dieser mit dem sich vom Wildanger herabziehenden Kalk
lager scheinbar nicht in unmittelbarer Verbindung. Er hat hier in den niederen 
Rücken zwischen dem eigentlichen Fladnitz- und dem Seebachthale schon gänz
lich das südliche Streichen angenommen und ist durch Zwischenschichten von 
blaugrauem, feinblätterigem Thon- und Kalkschiefer in einzelne Bänke abgeson
dert, was sonst in seiner ganzen Ausdehnung nicht zu bemerken ist. Von Fladnitz 
reicht er nur mehr eine kleine Strecke gegen Süden und endet plötzlich in der 
Nähe des Ueberganges vom Fladnitz- in das Metnitzthal.

Verfolgt man nun das Hauptkalklager von Turrach aus in seinem westlichen 
Streichen, so zeigt es längs des nördlichen Randes und beim Uebersetzen des 
Steinbachsatteis, des Hinteralpenthales, des Knappenriegels gegen das Bundschuh
thal, das schon erwähnte regelmässige Verhalten. Eine scheinbare Anomalie in 
der Hinteralpe wird später näher besprochen werden.

Im inneren Kremsgraben erscheint der Kalk plötzlich an beiden Gehängen, 
während in der Thalsohle durchaus der Gneiss ansteht. Zuerst zieht er sich, als 
unmittelbare Streichungsforlsetzung vom Lungau her, aus dem Bundschuhthale 
schräg nach dem südlichen Abhange auf und bildet die Gräte desselben längs 
des inneren Kremsgrabens. Es steht diese Partie zugleich im directen Zusammen
hänge mit dem weiteren, südlich gewendeten Zuge über den Leobengraben, und 
ist somit in genauer Verbindung mit dem Hauptzuge.

Andere Verhältnisse zeigt das isolirte Trumm auf dem nördlichen Gehänge. 
Dieses steht in gar keiner unmittelbaren Verbindung mit dem Hauptlager, obgleich 
es entschieden als ein Theil desselben zu betrachten ist. Es wird, wie das Kalklager 
am südlichen Abhange, vom Gneisse unterteuft, führt wie dieses Brauneisenstein- 
Lager von ganz gleicher Beschaffenheit und wird von der ganz gleichen Gesteins
art bedeckt. In der Lagerung zeigt sich jedoch eine grosse Abweichung. Wäh
rend nämlich der Kalk am Süd-Abhange hoch über der Thalsohle gehoben er
scheint, reicht das nördliche Trumm fast ganz in dieselbe nieder, zeigt ein fast 
gerade entgegensetztes Verflachen und bildet scheinbar eine Einlagerung im 
Gneiss, da es bei einer gedachten Verlängerung der Gneissschichten des südli
chen Gehänges offenbar von diesen überlagert werden musste. Man hat es also 
hier mit einem weniger gehobenen, abgerissenen oder verworfenen Trumme zu 
thun, welfches vor dieser Störung mit dem übrigen Hauptzuge im Zusammenhange 
gestanden sein musste.

Von der Grünleithner-Höhe und dem Friesenhals-Nock an breitet sich der 
Kalk gegen den Leobengraben zu wieder ungemein aus und zeigt dabei durchaus 
ein östliches Einfallen. Seine Schichten stehen hier im guten Zusammenhange 
und erleiden durchaus nicht die starke Zertrümmerung wie auf der Fladnitzer 
Seite. Er reicht hier bis gegen Kleinkirchlieim und erscheint weiter südlich nach 
Herrn Dr. P e t e r s  nur mehr am Wölaner-Nock in einem isolirten Trumme, wo 
auch schon der krystallinische Thonschiefer sich zwischen ihm und dem früheren
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Liegenden, dem Glimmerschiefer, einschiebt. Auf dem ganzen südlichen Rande 
fehlt der Kalk gänzlich; cs stehen also die beiden Segmente des grossen Kalk- 
bogens auf der südlichen Begränzung der Formation in keiner Verbindung.

In der ganzen eben angegebenen Ausdehnung behält der Kalk, mit wenig 
erheblichen Abänderungen, denselben Gesteinscharakter. Seine Textur ist eine 
sehr feinkörnige bis dichte; seine Farbe weiss, blau, bläulichgrau, stellenweise 
auf den Blättern und in Klüften braun. Selten nimmt er eine schwarzgraue 
Färbung an, in welchem Falle er von Kalkspalliadern stark durchzogen ist, wie 
z. B. am Bache im Orte Turrach. Alle diese Farbenabstufungen wechseln ohne 
alle Regel mit einander. Er ist meist gut geschichtet, bei weniger deutlicher 
Schichtung eckig kurzklüftig, gebrochen. Die festeren, plattenförmigen, rein blau 
oder weiss gefärbten Varietäten brausen gut mit Säure, während die übrigen 
Abarten durch Behandlung mit Säure als weniger reine Kalke, zum Theil als aus
gesprochene Dolomite sich kundgeben.

Einige dieser Kalke erhärten kurze Zeit nach dem Brennen und Ablöschen 
ziemlich stark unter Wasser und eignen sich hiedurch einigermassen zu hydrau
lischem Cement.

Eine genaue Abgränzung oder schichtenweise Abwechslung zwischen Kalk 
und Dolomit ist indessen nirgends zu beobachten. Am ehesten vielleicht noch in 
in der Fladnitzer Gegend. Es ist demnach an eine Trennung des ganzen Kalk- 
schichtencomplexes in Kalk und Dolomit, oder an eine locale Abscheidung beider 
nicht zu denken. Die dolomitisirende Einwirkung hat durchaus sehr ungleich stark 
eingegrilTen, indem Dolomit und Kalk meist sehr verworren mit einander 
gemengt sind. Hie und da gibt es wohl Fälle, wo in kurzen Abständen dieser 
Schichtencomplex in seiner ganzen Mächtigkeit aus wahrem Dolomit und dann 
wieder aus reinem Kalke besteht. Indessen sind sie nur selten und, wie gesagt, von 
zu geringem Anhalten, als dass sie eine besondere Berücksichtigung verdienen wür
den. Im Ganzen ist der Kalk in überwiegender Masse über den Dolomit vorhanden.

Kalkschiefer finden sich besonders in den Fladnitzer Schichten und dort 
zum Theile als Uebergangsglieder in die bedeckenden Thonschiefer. Letzte
res ist auch beim Kalklager im Orte Turrach zu sehen.

Eine besondere Wichtigkeit gewinnt dieser Kalkzug durch die von ihm ein
geschlossenen Eisenerzlagerstätten, die schon seit Jahrhunderten zu Turrach, 
Hinteralpe lind im Kremsgraben abgebaut werden und auch jetzt noch einen 
reichen Bergsegen liefern. Die Art des Vorkommens der Eisenerze ist an allen 
bekannten Puncten nahezu dieselbe und sie lässt sich daher leicht in ein allge
meines Bild zusammenfassen. Es brechen nämlich die Erze durchaus in mehr 
oder weniger linsenförmigen Lagern, die entschieden dem Hauptkalke und zwar 
zumeist den liegendsten Schichten angehören.

Der Kalk ist demnach das eigentliche begränzende Nebengestein der Lager. 
Das Hangende wird durchaus von ihm gebildet, während seine Liegendschichte 
zum Theil hie und da fehlt, wo sich dann die Erzlager unmittelbar auf das Grund
gebirge legen.

Die Lagerung richtet sich natürlich genau nach der des Kalkes. Alle Unre
gelmässigkeiten derselben erfolgen immer durch eine Veränderung in der Lage 
des Kalkes, nie durch eine selbstständige, vom Nebengestein unabhängige Abwei
chung der Erzlager selbst. Hierher gehören Aenderungen im Fallwinkel, starke 
Windungen und Biegungen im Streichen, manchmal genau und mit scharfer 
Ecke in die Kreuzesstunde, was wegen der täuschenden Aehnlichkeit mit einer 
Verwerfung beim Aufschlüsse sehr leicht irre führt. Indessen kommen auch Ver
werfungen, und zwar immer normale, hie und da vor.
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Eine wichtige und allenthalben bestätigte Eigentümlichkeit unseres Vor
kommens ist die Vergesellschaftung mehrerer paralleler Erzlager über eiriander. 
Diess trifft sich durchgehends, wenn Ein Lager mit bauwürdiger Entwickelung 
sich findet. Auffallend ist dabei das Allen gemeinschaftliche und fast immer ganz 
übereinstimmende Verhalten in Bezug auf Lagerung, A b- und Zunahme an Mäch
tigkeit, Adelführung u. s. w. so dass eine Veränderung, z. B. eine Verdrückung 
eines der Lager, sicher auch bei allen parallelen in den entsprechenden, genau 
über einander liegenden Puncten zu treffen ist. Das Scheidemittel besteht gewöhn
lich in Kalk, und zwar in Blättern oder Lagen von wenigen Zollen bis mehreren 
Klaftern Stärke. Nur selten vertreten schwache Mittel eines grünlichen, meist 
ganz zersetzten Thonschiefers die Stelle des Kalkes, so wie denn überhaupt Ver
unreinigungen oder Vertaubungen durch quarzigen Thonschiefer, dessen Art 
übrigens nicht leicht zu erkennen ist, zu den Ausnahmen gehören. Durch Aus
keilen von solchen Zwischenmitteln vereinigen sich öfters mehrere Lager zu 
einem einzigen, unter Beibehaltung ihrer früheren Mächtigkeit. Umgekehrt zer
splittern sich die Lager in mehrere Trümmer, die unregelmässig und durch Kalk
keile getrennt fortziehen.

Die bauwürdige Erstreckung unserer Lager im Streichen ist selten eine 
bedeutende und durchaus unter 200 Klafter. Das Aufhören der Bauwürdigkeit 
erfolgt auf verschiedene W eise. Am häufigsten ist wohl das Auskeilen, indem die 
Lager von ihrer Mitte aus nach beiden Bichtungen allmählich abnehmen. Manch
mal werden sie mit voller Mächtigkeit plötzlich von vertaubenden Sturzblättern 
abgeschnitten, wie besonders in den alten Bauen der Hinteralpe. Dort gehören 
diese abscheidenden Stürze einer armen Bohwand an, die auf einige Klafter die 
Stelle des früher edlen Lagers einnimmt und dann eben so plötzlich wieder mit 
einem ähnlichen Blatte endet, um das Lager ganz unverändert weiter fortstrei
chen zu lassen. Das Verlieren des bauwürdigen Adels erfolgt auch durch 
Vertaubung, durch allmählichen Uebergang in derben Schwefelkies, in Flinz, 
Rohwand und zuletzt in tauben Kalk, oder es sind, statt dieser, die Zersetzungs- 
producte: Ocher, Letten, Sand, die Ausgangspuncte. Damit wird aber nicht 
durchaus die brauchbare und bauwürdige Lagermasse für immer verdrängt, 
sondern es erfolgt häufig wieder eine allmähliche Veredlung, und diess erfolgt in 
geringen Abständen von der Oberfläche ebenso gut, als in weiteren Entfernungen 
von derselben.

Ganz ähnlich verhalten sich die Lager in der Fallrichtung, nur sind natür
lich hier die Vertaubungen mehr zu fürchten als im Streichen, obgleich sie auch 
hier nicht immer alle Hoffnung abschneiden.

W ie sich mehrere parallele Erzlinsen über einander vorfinden, so reihen 
sich auch öfters mehrere neben einander in derselben Höhenlage, oder dersel
ben Kalkschichte angehörig, an. Jede davon ist dann eigentlich als ein isolirtes, 
vollkommen abgegränztes Lager anzusehen. Zwischen ihnen findet gar keine, 
oder eine höchst unbedeutende Verbindung Statt, indem die Fortsetzung und der 
Zusammenhang bisweilen durch schwache, kaum einen Zoll starke Erz- oder 
Ocherschnürl angedeutet ist. Indessen gehört diess nahe Aneinanderreihen zu 
den Seltenheiten und sie stehen in der Regel weit von einander ab. Es ist dess- 
halb auch das Auskeilen, besonders nach einer Vertaubung, am meisten zu fürch
ten, da auch nach einem derartigen Ende selten mehr ein weiterer bauwürdiger 
Aufschluss erzielt wurde.

W ie schon bemerkt, kommen in unseren Lagern hie und da Weisserze 
(unverwitterte Flinze) als Uebergänge oder Vertaubungen in untergeordneter 
Menge vor. Sie bilden aber auch manchmal die ganze Masse anhaltender Lager

K. k. geo log isch e  Reichsanatall. 9. Jahrgang 1858. II.
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mit ganz spärlichen Putzen und Krusten von Braunerzen. Es ist diess mit einer 
anderweitigen Erscheinung verbunden. Der Kalk nämlich, in welchem die Braun
eisensteine einbrechen, gehört immer zu den reineren Arten, während die von 
ausgesprochenem Dolomite umschlossenen Lager durchgehends aus kiesigen, 
schwer verwitterbaren Flinzen bestehen. Es mag hieraus vielleicht der Schluss 
gezogen werden, dass die Bildung dieser Erze mit der Dolomitisirung des Kalkes 
in Wechselwirkung gestanden sei. Am auffallendsten zeigt sich diese Erschei
nung in den Lagern der Altenberger Baue in der Krems, die entschieden dem 
Hauptkalkzuge und genau demselben wie die Lager in der Grünleiten, also keinem 
höheren, angehören. Die ersteren sind von wahrem Dolomit umschlossen und füh
ren schlechte W eisserze, die von den guten Brauneisensteinen der nicht so weit 
entfernten Grünleiten auffallend abstechen.

Die W eisserze, begleitet von theils in Körnern eingesprengten, theils in 
grösseren Partien vorhandenen Magneteisenstein und Schwefelkies, welches Erz 
von den Alten hier „Schwererz“ genannt wurde, sind überdiess noch an einanderes, 
selbstständiges Vorkommen gebunden. Es sind diess die sogenannten Liegend
lager, die von den Haupt-Braunerzlagern völlig abzutrennen sind.

An ein paar Stellen unseres Kalkzuges, nämlich im Schwererzbaue der 
Hinteralpe, in den ßergbauen Rothofenwand, Constantin- und Aloisia-Stollen, so wie 
Neuberg in der inneren Krems, legt sich auf den Gneiss eine Kalkschichte, deren 
Mächtigkeit IS  Klafter nicht übersteigt und die von dem Hauptkalklager durch 
einen schwarzen, graphititsch glänzenden Thonschiefer getrennt ist. In der 
Gesteinsbeschalfenheit stimmt sie jedoch völlig mit demselben überein. Der 
Thonschiefer hat meist schalig gewundene Blätter, wird durch eingestreute 
eckige Quarzkörner und Glimmerblättchen bisweilen sandsteinartig und bildet 
scheinbar eine Einlagerung in den Kalk, indem die Liegendkalkschichten sich 
möglicherweise mit dem Hauptkalke vereinigen. Indessen ist diess letztere 
weder über Tags irgendwo sichtbar, noch in einer Grube hinlänglich bestimmt 
nachgewiesen.

Durch Auskeilen der Liegendkalkschichte legt sich der Thonschiefer stellen
weise unmittelbar auf den Gneiss und, da er hie und da stark durch Schwefelkies 
imprägnirt ist, dessen Abwittcrung dem Gestein eine braune Färbung ertheilt, 
so dürfte der braune Schiefer im Sauereckgraben der Krems, dessen Herr Dr. 
Karl P e t e r s  gedenkt, ein Vertreter dieses Thonschiefers sein. Aus eigener 
Anschauung kenne ich jedoch das erwähnte braune Schiefergestein nicht.

Auffallender W eise ist besonders der Liegendkalk starken Abweichungen 
von der normalen Lagerung unterworfen, die immer durch entsprechende Unre
gelmässigkeiten des Gneisses veranlasst sind. Da ferner diese Kalk- und Thon- 
schiefer-Schichten immer viel weiter gegen das Liegende zurückgeschoben er
scheinen, als es der Hauptlagerung zu Folge der Fall sein sollte, so gaben wohl 
ursprüngliche Vertiefungen im Grundgebirge die Veranlassung zu diesem abwei
chenden Vorkommen, das die vorhandenen Einbauchungen ausfüllte und für den 
regelmässig darüber hingelagerten Hauptkalk ausglich.

Die dolomitisirende Umwandlung hat auf diese Liegendkalke besonders 
stark eingewirkt und es ist in denselben der Dolomit über den Kalk bei weitem 
vorherrschend. Auch hier scheint die Bildung von Spatheisensteinen, welche 
ziemlich häufig in den Liegendkalken Vorkommen, in Wechselwirkung mit der 
Dolomitisirung gestanden zu sein; das unregelmässige, vom Dolomit nirgend 
scharf abgegränzte Vorkommen dieser Erze macht etwas derartiges, besonders 
in diesen Lagern, sehr wahrscheinlich. Die Erze brechen nicht in deutli
chen Lagern, mit scharfer Abgränzung gegen Hangend und Liegend, sondern
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bilden verschieden gestaltete And vertlieilte Putzen oder stockförmige Massen, 
die innig an den Dolomit gebunden sind und durch allmähliche Abnahme des 
Gehaltes an kohlensaurem Eisenoxydul i d  demselben übergehen. Es ist überhaupt 
an diesen Gesteinen das Verhältniss des kohlensauren Kalkes, der kohlensauren 
Magnesia und des kohlensauren Eisenoxyduls ein äusserst schwankendes und 
die Menge dieser Carbonate in ihren Zusammensetzungen sehr verschieden 
und ungemein wechselnd, da eine Menge von Zwischengliedern zwischen 
scheinbar reinem Kalke und schönem blättrigen Spatheisensteine mit einander 
Vorkommen.

Besser abgegranzt und deutlicher geschichtet sind die, nebst den Weisserzen, 
in den Liegendkalken in Gestalt blätterförmiger Mittel vorkommenden Schwer
e r e ,  die aus Magneteisenstein oder aus einem Gemenge von Magneteisenstein 
mit Flinz und Schwefelkies bestehen und die eine arme, nach aussen in Dolomit 
übergehende Rohwand in Blättern, meist mehrere parallele über einander, durch
ziehen. Diese Erzmittel sind häufig von Kalkspathäderchen durchzogen und hie 
und da von einem grünlichen, chloritischen Thonschiefer, in welchen wieder 
Magneteisenstein-Körner eingesprengt sind, begleitet. Das Schwererz leistet dem 
oxydirenden Einflüsse der Atmosphärilien grossen Widerstand und es sind in dem
selben nur wenige Braunerzschwarten anzutrelFen, und selbst diese enthalten im 
Innern meist noch einen unzersetzten Erzkern.

Der Rauminhalt unserer Lager ist ihrer Masse nach zum grössten Theil mit 
Erzen ausgefüllt. E rze, die wegen schlechter Qualität zurückgelassen werden, 
oder taube Gesteine, wozu hier auch die Rohwand und die ärmeren unzersetzten 
Flinze gezählt werden, finden sich darin in unregelmässigen Partien mitten 
unter brauchbaren Erzen oder erfüllen auf mehr oder weniger lange Erstreckung 
die ganze Lagermächtigkeit. Nur bei einigen Lagern in den alten Gruben der 
Hinteralpe besteht die Ausfüllung, nach der ganzen Erstreckung .der Lager, aus 
einer tauben, zu Letten und Sand aufgelösten Masse (hier „Mott“ genannt), 
welche von einzelnen Erzschwarten durchzogen ist.

Das vorkommende Erz ist zum grössten Theile der B r a u n e i s e n s t e i n ,  und 
zwar in einer Menge von Varietäten. Diese sind meist regellos unter einander 
vermengt, so dass selten eine und dieselbe Abart für sich in grösseren Partien 
zu finden ist. Diess letztere gilt besonders bei den Steinbacher Lagern in Tur- 
rach, während bei den Kremser Bauen wohl etwas mehr Gleichartigkeit in den 
Erzen herrscht. Aus den Steinbacher Erzen lassen sich sehr interessante Suiten 
zusammenstellen. Hier finden sich besonders in. den höheren Horizonten und in 
der grössten edlen Mächtigkeit, ganz dichte, feste, glasköpfige Arten (hier „Pech
erz“  genannt), die sich durch wachsgelbe oder braune Farbe, Sprödigkeit und 
fast opalartiges Ansehen auszeichnen. In überwiegender Menge vorhanden ist der 
gewöhnliche Brauneisenstein, gewöhnlich von lockerer und mürber Beschaffen
heit, wesshalb er beim Erbauen stark in GruBenklein zerfällt. Seine Uebergangs- 
reihe bis in den „Mott“ ist durch eine Menge von Zwischengliedern vertreten, 
worunter besonders einige lichtgelbe Ocherarten auffallen. Traubige Gestalten 
aus Brauneisenstein, die an Tropfsteinbildungen erinnern, und ganz poröse zellige 
Arten sind als Seltenheiten ebenfalls anzuführen.

Das von unseren Hüttenleuten am liebsten gesehene Erz ist ein leichtflüssi
ger, etwas thoniger Brauneisenstein (Lehm erz), dem besonders die Alten gierig 
nachspürten und mit Zurücklassung der besten übrigen Erze raubten. Es erscheint 
dieses Erz in zwei Varietäten: mit eckig-würfliger Absonderung und dunkel- 
rothbrauner Färbung, oder mit krummschaliger, poröser Zusammensetzung und 
mehr lichter, ochergelber Färbung. Unter allen Sorten erscheint das Lehmerz
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noch am anhaltendsten für sich allein abgesondert in regelmässigen Mitteln oder 
Putzen.

Dichter oder feinkörniger S p a t h e i s e n s t e i n ( F l i n z ,  W eisserz), mit weisser 
oder blaugrauer Färbung und verschiedenen Graden des Haltes, erscheint nicht 
nur in völlig abgerundeten Knauern mitten unter den übrigen Erzen, sondern 
macht öfters die ganze Lagermächtigkeit aus, und diess nicht bloss in den grös
seren Teufen, sondern auch in den Schichtenköpfen ganz nahe am Tage. Dicht 
eingesprengste Schwefelkies- und Glimmerblättchen verunreinigen ihn fast immer 
bis zur Unbrauchbarkeit. Neben Schwefelkies erscheinen auch Magneteisenstein- 
Körnchen oder Schuppen, die im verwitterten Zustande allein mehr sichtbar sind. 
Derlei Erze haben von hiesigen Bergleuten den sonderbaren Namen „Frosch
augen“  erhalten.

Der in grösseren Knauern hie und da unter den Brauneisensteinen vorkom
mende Magneteisenstein zeigt eine grössblättrige Structur zum Unterschiede von 
dem körnigen, den Liegendlagern angehörigen.

Von begleitenden Mineralien sind zu finden: Gy p s ,  jedoch viel sparsamer, 
als man es von diesem Zersetzungsproducte bei der Umwandlung so massenhafter 
Schwefelkiese eigentlich erwarten sollte; Manganschaum- Anf l üge  und Ueber- 
züge in Drusenräumen; B l e i g l a n z  in derben Knauern bis zu 30 Pfund schwer 
und besonders im „Mott“ ; S t e i n m a r k ,  G e l b b l e i e r z ,  bisher nur in einem 
einzigen Exemplare in sehr netten, lichtgelben, auf Ocher aufgewachsenen 
Krystallen mit P  —  o o  . P . P  -|- o o  .

Unsere Eisenstein-Niederlagen begleiten mit bauwürdiger Entwickelung den 
Hauptkalkzug durchaus nicht in seiner ganzen Ausdehnung. Es stellt sich viel
mehr heraus, dass die von einander ziemlich entfernt auftretenden Erzlager,, auf 
welche die Bergbaue im Steinbach zu Turraeh, in der Hinteralpe und in der Krems 
umgehen, ausschliesslich dem schmalen, wenig mächtigen Kalkbande der nörd
lichen Formationsgränze angchören und dass also das Auftreten der Eisensteine in 
einer, den bergmännischen Abbau lohnenden Menge mit der weniger mächtigen 
Entwickelung einer weniger massenhaften Ausbreitung desKalkzuges verbunden ist.

An den beiden Flügeln des Kalkbogens sind in demselben nur höchst unbe
deutende Erzspuren bekannt. So haben abgeführte Beschürfungen der zertrümmerten 
Kalkmassen der Fladnitz nur in der kleinen, am weitesten gegen Nordost vorge
schobenen Kalkpartie in der Sumper-Alpe ein halbwegs beachtenswerthes Erz
lager nachgewiesen. Das fürstlich Schwarzenberg’sche W erk Turraeh besitzt 
darauf ein Lehen. Es ist eine Lagerlinse, durchaus von Kalk eingeschlossen, von 
sehr kurzer Ausdehnung und einer grössten Mächtigkeit von zwei Klaftern. Die 
Erze bestehen in einem ziemlich kiesigen Brauneisenstein. Es ist diess bestimmt 
der südöstlichste Punct unseres Eisensteinzuges.

Der eigentliche, mehr im Zusammenhange stehende Zug beginnt am W ild
anger mit einigen schmalen Erzgepüren und ist in dem Streichen des Kalkes 
durch die Türschen- und Rohrer-Alpe durch ältere und neue Schürfungen nach
gewiesen. Man hatte es jedoch  nur mit ganz kurzen und schmalen, höchsten bis 
3 Fuss mächtigen Mitteln zu thun, die theilweise aus ganz derbem Schwefelkies, 
theilweise wohl aus brauchbaren Erzen bestehen. In der Sohle des Turrachgra- 
bens ist der Lagerzug durch eine zu Letten und Sand aufgelöste, eisenschüssige 
Masse vertreten; er macht sich indessen auf dem westlichen Gehänge längs des 
Steinbachgrabens, unter rascher Erweiterung und Veredelung, zu den schönsten 
und mächtigsten Lagerstätten auf, die bis jetzt im ganzen Zuge bekannt sind. 
Vom Steinbach gegen Westen tritt jedoch sehr bald wieder die Verdrückung ein, 
und es ist die weitere Fortsetzung, das Uebersetzen des Steinbachsatteis und der
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Zusammenhang mit den völlig pressgehauenen Mitteln der Hinteralpner Gruben 
durch fortlaufende, zu Tage ausbeissende ErzsehnQrchen angedeutet. Bei der 
weiteren Verfolgung über den Gebirgsrücken zwischen der Hinteralpe und dem 
Bundschuhgraben zeigen sich ebenfalls wieder kaum fingerdicke Erzblättchen, 
die sich wohl gegen den Grat zu zu 6 Zoll starken Mitteln aufmachen und von 
den Alten auf sehr mühsame W eise ausgebeutet wurden. Mehrere, jedoch nicht 
erfolgreiche Schürfe haben auf der Abdachung vom Knappenriegl gegen den 
Bundschuhgraben ebenfalls die Andeutungen des Erzzuges aufgedeckt, aber erst 
auf dem südlichen Gehänge der Krems erfolgen wieder die Ausbauchungen zu 
den bauwürdigen Lagern, welche für die Hochöfen zu Bundschuh und Krems
bruck die Erze liefern. Dort scheint aber auch der Erzzug mit den Grünleitner 
Lager seine Endschaft zu erreichen; wenigstens ist südwestlich davon keine 
namhafte Erzablagerung mehr bekannt.

Bei der angegebenen, ziemlich bedeutenden Ausdehnung unseres Eisenstein
zuges ist es eine gewiss aulfallende Erscheinung, dass er gerade nur in den 
Schichtenköpfen kleiner auslaufender Bergrücken seine bauwürdige Entwickelung 
findet und noch nie in gleicher Eigenschaft in das Innere des Gebirges ziehend, 
oder bis in die Thalsohle niedersetzend, gefunden wurde. Es ist diess indessen 
wohl ein rein zufälliger, mit der Entstehung der Lager in keiner Beziehung ste
hender Umstand, indem die jetzigen Oberflächen-Verhältnisse bei der Bildung 
derselben, als gleichzeitige Ablagerung mit den Kalken, gewiss noch nicht be
standen, und also auch darauf keinen Einfluss ausüben konnten. Hiefür lässt sich 
übrigens eine ziemlich einfache Erklärung finden. Die durchaus widersinnig zum 
Gebirgsgehänge*einfallend>en und zufällig mit ihren mächtigen Schichtenköpfen 
ausstehenden Lager konnten sich offenbar in diesen ziemlich steil abfallenden, 
daher eine sehr bewegliche und nicht sehr starke Vegetationsdecke tragenden 
Rücken auffallend verrathen und konnten somit ohne Mühe oder durch blossen 
Zufall aufgefunden werden; so wie es nur ihre starke Absätzigkeit, ihre allge
mein geringe Erstreckung in der Streichungs- sowohl als Fallrichtung verur
sacht, dass die Lager nicht tief in das Gebirge oder unter die Thalsohle nieder
setzen. Es ist dagegen gar nicht unwahrscheinlich, dass unbedeutende, mit Ver
achtung übergangene Erzschnürl sich hie und da gegen die Teufe zu schönen 
Lagern erweitern mögen oder dass auch tiefere Horizonte mächtige Ausbauchun
gen bergen, nur dass sich ihr Vorhandensein nicht augenfällig kundgibt. Bezüg
liche Schürfungen wären indessen bei ihrer unausweichlichen Kostspieligkeit zu 
sehr gewagt, wenn auch vielleicht nicht durchaus erfolglos. Dazu käme auch 
noch der Umstand zu beherzigen, dass in der Teufe nicht immer die so weit aus
gereiften, reinen Erze —  nämlich die Brauneisenerze —  einbrechen, wie in den, 
den Zersetzungs-Einflüssen leichter zugänglichen Schichtenköpfen, obgleich diess 
durchaus nicht als allgemeine Regel anzusehen ist.

Es ist eine, durch die neuesten geologischen Forschungen erwiesene That- 
sache, dass der früher angenommene südliche Eisensteinzug Innerösterreichs 
nicht existire, d. h. dass die vorhergehend angeführten Eisenstein-Bergbaue mit 
denen von Unterkärnthen bei Friesach und Hüttenberg nicht Einer und derselben 
Formation angehören. Jedenfalls konnten das ziemlich gleichartige Vorkommen, die 
eigentüm liche, fast in einer geraden Streichungslinie laufende Aufeinanderfolge 
und die Annahme, dass unser Liegendkalkzug ebenfalls den krystallinischen Schie
fern angehöre, leicht zu dieser Ansicht hinführen, und nur die Berücksichtigung der 
bedeutenden Altersverschiedenheit, zu deren Erkenntniss jedoch die umfassendsten 
und eingehendsten Untersuchungen nöthig waren, machte die Berichtigung der
selben möglich.
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Demnach sind die Eisenstein-Lagerstätten, welche dem Liegendkalkzuge der 
Stangalpen-Formation angehören, mit den viel älteren Kärnthner Erzniederlagen 
nicht in Eine Parallele zu stellen, sondern bilden für sich eine vollkommen abge
schlossene Gruppe.

Die Art des Vorkommens charakterisirt nun unsere Lagerstätten als wahre 
Lager, als durchaus gleichzeitige und gleichartige Bildungen mit den umschlies- 
senden Kalken. Ferner ist ausser Zweifel, dass die Brauneisensteine unserer 
Lager zunächst durch Umwandlung von derben Schwefelkiesen oder von, mit die
sen mehr weniger eingesprengten Rohwänden und Flinzen entstanden sind. Das 
Auftreten von Kieskernen mitten unter den Braunerzen, die allmählichen Ueber- 
gänge in die noch gänzlich unzersetzten Gesteinsarten beweisen diess zur 
Genüge.

Der S c h w e f e l k i e s  ist überhaupt ein hauüger Begleiter unseres Kalkes und 
nicht bloss einzelner Schichten, sondern er imprägnirt hie und da, wie z. B. 
im Kalksteinbruche in Turrach, die ganze Mächtigkeit desselben.

Auffallend ist die ungleichmässige und sehr verschieden starke Einwirkung 
der Zersetzung, indem die Erzlager manchmal schon in ihrem Ausgehenden, 
manchmal aber erst in sehr weiten Abständen vom Tage, aus den roben, unan
gegriffenen Kiesen und Flinzen bestehen, oder diese in Form von Knauern oder 
Stöcken regellos in den Braunerzen vertheilt sind. Es scheint auch, dass derber 
Schwefelkies der Zersetzung im minderen Grade widersteht als kiesiger Flinz 
oder Kalk, weil ersterer seltener im rohen Zustande anzutreffen ist als letzterer. 
Am auffallendsten zeigt sich diess in den Liegendlagern, die ganz aus kiesigen 
und magnetischen Flinzen bestehen und nur hie und da Spuren von begonnener 
Umwandlung in Brauneisensteine sehen lassen. Die Vertaubungen sind daher 
auch meist durch rohe Weisserze herbeigeführt, die den umwandelnden Einflüs
sen noch nicht ausgesetzt waren oder nicht nachgegeben hatten und die in 
Jahrtausenden vielleicht ebenfalls die schönsten Braunerze abgeben werden.

Merkwürdig ist noch der Umstand, dass gerade die mächtigsten Lager in 
der Zersetzung am weitesten vorgeschritten sind, ja  diese darin partienweise 
bis zur spurlosen Entfernung des Schwefels vollendet ist, wobei durch die hef
tige chemische Thätigkeit sogar die Nebengesteine in die Auflösung mit hinein
gerissen wurden. Schmälere Lager führen noch meist derben Kies oder die 
Braunerze (wenn der Process wirklich schon so weit gediehen ist), sind wegen 
ihres, fast immer noch mit freiem Auge bemerkbaren I£iesgehaltes zur Verhüttung 
nicht gut geeignet, und diess selbst an Schichtenköpfen, die ganz zu Tage 
ausbeissen. Geringere Mächtigkeit das Kalkes muss ebenfalls die Zersetzung 
begünstigen, indem man bei mehr mächtiger Entwickelung desselben immer nur 
auf die rohen Erzarten stösst.

Bei einigen Kieskernen lässt sich die concentrisch nach innen vorgreifende 
Umwandlung sehr schön studiren, indem deutlich verschieden starke, und auch 
hie und da verschieden gefärbte Hinge wahrzunehmen sind. Demnach scheint 
der Process periodisch, bald mehr, bald minder heftig einzuwirken, je  nachdem 
die hiezu nöthigen Bedingungen und begünstigenden Umstände geboten sind. 
Diese mit voller Klarheit zu erkennen ist vielleicht noch nicht m öglich; das W as
ser dürfte jedoch auch hiebei als das wesentlichste Agens thätig sein. Die Erör
terung, ob und in wie weit vielleicht die Dolomitisation des Kalkes in W echsel
wirkung mit unserem Processe stand, muss anderen Kräften überlassen bleiben; 
ganz ohne Einfluss dürfte sie wohl kaum gewesen sein.

Anhangsweise möge noch die Skizzirung der Lagerungsverhältnisse im 
Steinbach-Bergbaue zu Turrach folgen. Im nebengezeichneten Schnitte nach



dem Veitstollen -  Horizonte (höchste Abbausohle) erscheinen drei, durch taube 
Kalkmittel von einander getrennte Lager, deren grösste Gesammt-Mächtigkeit, die 
tauben Zwischenkeile abgerechnet, circa 20 Klafter betragen mag. Die Hauptfall- 
richtung der Lager ist die im nördlichen Formations-Segmente eigentümliche
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nach Stunde 13 unter 3B°. Stellenweise Abweichungen finden sich indess auch 
hier sehr häufig. Die aufgeschlossene bauwürdige Ausdehnung im Streichen 
beträgt 180, die im Verflächen 100 Klafter.

Der Hauptkalk ist auch hier nicht durchaus das einschliessende Gestein. 
Während nämlich die tieferen Einbaue: Caroli-, Johanni-, Miphaeli-  Stollen, im 
krystallinischen Thonschiefer getrieben sind und die Lagermasse erst nach
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Durchörterung eines wenige Klafter starken Liegendkalkblattes anfahren, ist im 
Veitstollen, der um 90 Klafter gegen W est und um 20 seigere Klafter höher 
vom nächst tieferen Michaeli-Stollen aufgeschlagen ist, weder Thonschiefer, 
noch Kalk, sondern durchaus Gneiss als Liegendes zu beleuchten.

Der Aufschluss in der Michaeli-Sohle weist durchaus den Kalk als Lie
gendes nach. Dieser keilt sich erst im Ansteigen gegen die Veit-Sohle, und 
wahrscheinlich gleichzeitig mit dem Thonschiefer aus, da sich dort die Lager 
sogleich dem Gneisse auflegen. Im westlichen Auslängen des Veit-Stollens stellt 
sich der Liegendkalk jedoch in auffallender W eise wieder ein.

Bei dem westlich streichenden, jedoch in der Mitte der Lagermächtigkeit 
geführten Aufschluss-Schlage im Veit stiessen schon die Alten plötzlich auf ein 
völlig seiger aufsteigendes, sich nach St. 22, also nahezu ins Kreuz, stellendes 
Kalkblatt, welches in dieser Stellung in den tieferen Gebäuden nicht sichtlich, 
jedoch vom Veit aufwärts ganz gleichmässig aufsteigend zu treifen ist. In einer 
gleichlaufenden, jedoch näher am Liegenden gehaltenen Strecke fand sich, statt 
dieses Kalkes, aber genau in dessen Streichungsfortsetzung und mit ihm ganz 
gleichmässig gelagert, der Liegendgneiss. Die in beiden Strecken sehr verworren 
hin- und herziehenden Erzblätter der abgeschnittenen Lager lassen keine be
stimmte Lagerung erkennen. Die Alten suchten sich nun, jedoch ohne Erfolg, 
durch Ueberbrechung des Kalkes eine Erklärung dieser Abnormität zu schaffen. 
Kürzlich wurde der, zu dem Behufe zweckdienlichere W eg, nämlich das Aus
richten des Lagers nach dessen Hangendbegränzung, eingeschlagen und damit 
die Fortsetzung des Lagers in der normalen Streichungsrichtung, jedoch mit 
allmählicher Mächtigkeitsabnahme bis zum völligen Auskeilen, nachgewiesen. Dabei 
erscheint als Liegendes wieder der Kalk, der nun nach rückwärts aus seinem 
wahren Streichen allmählich gegen Nord umbiegt lind die steile Lage annimmt, 
wodurch also das fragliche Kalkblatt ebenfalls als Liegendes charakterisirt 
wird. Aber nur die kleinere, hangende Hälfte des höchstens Lagers wurde im 
Auslängen westlich streichend getroffen, während dessen übriger Theil, mit den 
zwei Liegendlagern der Wendung des Liegenden folgend, bald von Taggerölle 
abgeschnitten wird. Der Gneiss mag vor dem erfolgten Abriss die im Durch
schnitte punctirt gezeichnete Linie eingehalten haben.

Im Hangenden der Lager findet sich durchaus der Kalk, der von den 
Alten schon auf bedeutende Erstreckung abgequert wurde, ohne jedoch dort 
weitere vorliegende Erzmittel zu erschliessen.

Unter den Lagern selbst ist das l i e g e n d s t e  von nur geringer Bedeutung. 
Es ist bloss im Veit-Horizonte bekannt, auch dort von ganz kurzer Erstreckung 
und selten die Mächtigkeit von 2 Klaftern erreichend. Es führt nur Brauneisen
steine von mittlerer Qualität.

Ungleich wichtiger ist das im Hangenden folgende, vom letzteren, so weit 
es vorhanden, durch ein nie über 1 Klafter mächtiges Kalkmittel getrennte, sonst 
durchaus dem Gneiss aufgelagerte L i e g e n d - L e h m e r z - L a g e r .  Seine im Veit 
ziemlich constante Mächtigkeit von 2— 3 Klaftern nimmt im Verflachen gegen 
Michaeli durch das plötzlich steil werdende Niedersenken des Gneisses sehr rasch 
zu und endet eben so rasch, vor Erreichung der Michaeli-Sohle, durch dessen 
Wiederemporsteigen. Auch die Streichungsausdehnung wird im Fallen immer 
kürzer, so dass sie an der Stelle der stärksten Ausbauchung kaum 40 Klafter 
beträgt. Seine Erzführung besteht in der Regel in den schönsten schalig-drusigen 
Lehmerzen, aber gerade dieses Lager ist im Veit ungemein der Vertaubung 
unterworfen. Es finden sich dort, mitten in den reinsten Erzen, eine Menge völlig 
abgerundeter Flinzknauern und im morgenseitigen Streichen erfolgt ein
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anhaltender Uebergang der ganzen Lagermasse in eine sehr arme, wilde, kies- 
und glimmerreiche Rohwand, die fast bis zum Ausgehenden anhält. Im Verfla
chen bessert es sich wohl einigermassen, besonders durch die Aufnahme zahl
reicher Magneteisenstein-Körner und durch ungleich bessere Ausreifung; indessen 
sind diese Froschaugen-Erze, wegen des starken Glimmergehaltes, bei der Hotte 
durchaus nicht gerne gesehen.

Nach einem kaum 2 — 3 Fuss starken Kalkmittel folgt nun, weiter gegen das 
Hangende, das H a u p t e r z l a g e r ,  ausgezeichnet durch seine ganz ansehnliche 
Mächtigkeit (stellenweise 15 Klafter) und sein bauwürdiges Anhalten nach der gan
zen Ausdehnung der Erzablagerung im Steinbacli. Alle anderen Lager enden früher 
als dieses und gegen das Auskeilen in Ost, West und im Verflächen ist dieses nur 
allein mehr vorhanden. Sein Verhalten im abendseitigen Streichen im Veit ist bereits 
angegeben worden. In dieser Sohle erreicht es seine grösste Mächtigkeit, weist 
dabei aber leider nur eine Längenerstreckung von höchstens 90 Klaftern, indem cs 
gegen Ost sehr bald vom Taggerölle abgeschnittcn erscheint. Im Niedersetzen sich 
allmählich verschmälernd, beginnt schon im Johanni seine Vertaubung und im 
tiefsten Einbaue (Caroli-Stollen) wurde es in seiner ganzen Mächtigkeit von 8 Klftr., 
aus unreinem Ocher und den sandigen Zersetzungsproducten armer Rohwand- 
bestehend, getroffen. Ungeachtet man dort bei 200 Klaftern auslängte, fanden sich 
im Motte nur wenige schmale Erzschwarten. Vertaubungen und Verunreinigungen 
der Brauneisensteine, die dieses Lager ausschliesslich führt, durch sebiefrige, 
ocherige oder Iettige Massen erscheinen auch in den höheren Sohlen und man 
umgeht diese beim Abbau, wenn sie ausgedehnt sind, oder kuttet aus dem Hau
werke das Brauchbare aus, um das Abgeschiedene als Versafzberg zu verwenden. 
Die schönen, dichten, opalartigen Brauneisensteine, die'sich im Veitstollen finden, 
gehören ebenfalls diesem Lager an.

Das vierte oder H a n g e n d - L e h m e r z - L a g e r  endlich findet sich stellen
weise in den tieferen Sohlen über dem Hauptlager, aber auffallender W eise nur 
dann, wenn das L iegend-Lehm erz-Lager, mit dem es in der Erzführnng über
einstimmt, nicht vorhanden ist. Es ist vom Hiiuptlager durch ein, wenige Fuss 
starkes Mittel einer ganz aufgelösten'Thonschiefermasse, die schöne viol- 
blaue oder rothe Farben zeigt und desswegen hier „Pfauenschweif“ genannt wird, 
getrennt. Vorzüglich geneigt ist dieses Lager zur Bildung isolirter Stöcke 
oder Putzen, die unter sich nicht im Zusammenhang stehen, deren Vorhanden
sein über dem Hauptlager durch wenig oder gar kein Anzeichen verrathen wird 
und die desshalb nur durch fleissiges Ueberbrechen des Hangendblattes auf- 
zufinderi sind.

Diese ziemlich reich entwickelte Erzlagerstätte wird schon seit dem Jahre 
1656 ausgebeutet und besonders in letzterer Zeit stark in Anspruch genommen. 
Die tieferen Mitlel sind schon nahe pressgehauen und in einigen Jahren wird 
nur mehr der Veit-Horizont erübrigen.

Ausser den Eisensteinlagerstätten beherbergt der Hauptkalk auch silber- 
hältigen B l e i g l a n z ,  begleitet von Schwefel- und Kupferkies, Fahlerz und zuwei
len schuppigem derbem Kobalt. Das Einbrechen des Bleiglanzes in ausgesproche
nen, zum Theile gangartigen Lagerstätten ist nur in den Fladnitzer Kalken be
kannt. Es finden sich dort, im ganzen Thale zerstreut, sehr viele Gruben, die 
zur Gewinnung des Bleiglanzes theils in grauer Vorzeit, theils erst in diesem 
Jahrhundert gebaut wurden. Besonders gesegnete Anbrüche scheint man jedoch 
nirgends erschlossen zu haben. Im Jahre 1814 wurden dort von einer kärnthne- 
rischen Gewerkschaft mehrere alte Baue gewältigt und auch neue eröffnet und 
eine Hütte mit Aufbereitungswerkstätten im Fladnitzthale erbaut. In ein paar

R . k. geo log isch e  KeicbsaostaU. 9 . Jahrgang 1858, II. 26
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Jahren kam jedoch Alles wieder zum Erliegen, wahrscheinlich aus Mangel an 
hinlänglich reichen Erzanständen.

Von den dortigen Bergbauen, die durchaus im Kalk umgingen, sind nur wenige 
mehr befahrbar. Herr Dr. P e t e r s  hat in seinem Berichte über die geologische 
Aufnahme in Kärnthen 18S4 (Jahrb. der k. k. geol. Reichsanstalt, III. Vierteljahr, 
1855 ) von einem der noch offenen Erwähnung gethan und das Vorkommen in 
demselben skizzirt. In zwei andere, die sich nahe am Gipfel des Rockbüchels in 
halbverbrochenem Zustande befinden, bin ich auf mühsame W eise eingedrungen, 
konnte jedoch in denselben trotz der aufmerksamsten Bestufung keine Erz- 
anbrüchc beleuchten. Man hatte eine südlich streichende nicht sehr steile Kluft, 
die mit Thonschieferblättern oft bis 1 %  Fuss Stärke ausgefüllt ist, ausgelängt 
und es schien mir diess, weQn überhaupt Erze darin einbrechen, ein lagerförmi
ges Vorkommen zu sein. Auf den Halden dieser Gruben fanden sich indessen 
Dolomittrümmer, die ziemlich reichlich von Aederchen und Nestern eines schönen 
blättrigen Bleiglanzes durehzogen sind, von Thonschiefer aber keine Spur 
enthalten.

Aus dem auf die Halden gestürzten Hauwerke anderer Gruben, z. B. der 
zwei Stollen neben dem jetzt als Alphütte verwendeten Hüttengebäude knapp 
am Fladriitzbache, ist indessen bestimmt auf ein gangförmiges Vorkommen zu 
schliessen. Das Ganggestein muss dort aus Quarz und einem quarzigen Thon
schiefer bestanden haben, in welchen die Erze grösstentheils eingesprengt 
einbrachen. Ausser Bleiglanz findet man dort Blende, Kupferkies, Fahlerz und 
Lasurmalachit.

b) D ie  u n t e r e n  S c h i e f e r .  Dieses nur dem südöstlichen Segmente der 
Formation zugehörige, dafür aber dort in bedeutender Ausdehnung und Mächtig
keit entwickelte Glied fehlt im westlichen Theile derselben auf eine grosse Er
streckung gänzlich. Vom Leobengraben angefangen durch die Hinteralpe über 
die steirische Gränze bis zur Hochalpe, südöstlich von Reissecke, legen sich die 
Hauptconglomerate (3 . Formations-Glied) unmittelbar auf den Liegend-Kalkzug. 
Erst dort beginnen die unteren Schiefer, sich zwischen Conglomerat und Kalk 
einkeilend, und machen sich in ihrer östlichen Fortsetzung über den Turrach- 
graben und die Eisenhuthgruppe sehr rasch zu einer gewaltigen Stärke auf. 
Dabei überlagern sie den Liegendkalk ganz conform unter genauer Befolgung 
seiner anfangs östlichen, dann südlichen Streichungsrichtung. Nachdem dieser 
südlich von Fladnitz gänzlich ausgegangen, legen sie sich an der südlichen For- 
mationsgränze auf den in Kärnthen weitverbreiteten krystallinischen Thonschie
fer, ohne jedoch eine scharfe Scheidung gegen diese wahrnehmen zu lassen, 
weiters dann sich nördlich wendend auf den Glimmerschiefer bis gegen Klein- 
kirchheim, wo der Hauptkalk wieder beginnt und bis zum Leobengraben ihre 
unmittelbare Unterlage ausmacht.

Ungleich schwieriger als die Ausmittlung der Begränzung dieses Schiefer
gliedes im Liegenden, ist die genaue und scharfe Bestimmung derselben im Han
genden. So weit sie von den Hauptconglomeraten bedeckt sind, werden sie durch 
diese wohl deutlich genug von den oberen Schiefern abgeschieden. Letztere 
legen sich aber nach dem Auskeilen der Conglomerate am Schoberriegel (südöst
lich vom Grossturrach-See) ohne abtrennendes Zwischenglied auf die unteren 
Schiefer. Von da an wird auch die Abtrennung beider Formationsglieder äusserst 
schwierig, ja stellenweise geradezu unausführbar, da weder Gesteinsbeschaffen
heit noch Lagerung hinreichende Anhaltspuncte bieten. Dazu kömmt noch, dass 
diese Gränzlinie vom Grossturrach-See an durch schroffes, wüstes, in seiner 
Lagerung stark zerrüttetes Gebirgsterrain verläuft, und wo sie sich in die
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cultivirten Niederungen herabsenkt, wieder viel zu wenig Entblössungen geboten 
sind, um diese Aufgabe zu erleichtern. Es erübrigt also nur die ungefähre Haupt- 
richtung dieser Linie anzugeben. Diese ist vom Schoberriegel an durch die Gruft, 
das Sgartenthal bis gegen Lorenzen eine südliche, wendet sich dort gegen die 
Patergassen und wird weiters über den Falkert, das Klom-Nock eine nördliche 
gegen den innern Leobengraben zu , wo die Hauptconglomerate unweit des 
Ossiacher Gestütes wieder unmittelbar den Liegendkalk bedecken und so die 
unteren Schicfer gänzlich abschneiden.

Herr Dr. P e t e r s  hat diese Schiefer im Kärnthner Gebiete, wo sie ihre 
grösste Ausdehnung haben, genau untersucht und ihre Gesteinsbeschaffenheit 
und Verbreitung in seiner bereits angeführten Abhandlung sehr umfassend 
beschrieben. Durch die Benützung dieser werthvollen Arbeit, so wie zweier, durch 
die besondere Güte des genannten Herrn zugemittelter Aufnahmskarten ist nun 
Schreiber dieses Berichtes in den Stand gesetzt worden, die Ausbreitung unse
rer Steinkohlenformation und den Charakter ihrer Gesteinsglieder in den angrän- 
zenden Theilen'von Kärnthen bei einer mehr flüchtigen Durchwanderung einiger- 
massen kennen zu lernen, da ihm die Besorgung seiner Berufspflichten besonders 
während der Sommermonate eine längere Entfernung von seinem Wohnorte, wie 
sie ohne diese sehr erwünschten Hülfsmittel zu solchem Zwecke wohl unbedingt 
nöthig gewesen wäre, nicht zuliess.

Das meiste von Herrn Dr. P e t e r s  Angeführte hat der Berichterstatter, so 
weit er seine Beobachtungen auszudehnen Gelegenheit hatte, bestätigt gefunden, 
daher er, ohne in Wiederholungen zu verfallen, in der angedeuteten Richtung 
nichts beifügen kann. Nur in Bezug der Gliederung unserer Ablagerung und 
namentlich so weit sich diese auf unsere Schieferschichten bezieht, ist er ab
weichender Ansicht. Es soll daher seine Meinung hierüber, so wie die Skizzirung 
des Vorkommens der unteren Schiefer,' so weit sie sich in Steiermark blicken 
lassen, in Folgendem angeführt werden.

Die Gebilde über dem Hauptkalke theilt Herr Dr. P e t e r s  von unten nach 
oben in graue, grüne und wieder graue Schiefer, welche letzteren die Spitze 
des Eisenhuth, des Winterthal-Nocks und die Kampwände zusammensetzen und 
als die obersten Schichten der Formation erklärt werden. Die im westlichen 
Theile des Beckens so massenhaft entwickelten Conglomerate werden entspre
chend den zusammenhängenden Sandstein- und Conglomeratbänken in der Eiscn- 
huthgruppe, den Schiefern überhaupt untergeordnet.

Das Schwankende in den gebotenen Anhaltspuncten, die man bei der Glie
derung unserer Formation zu Grunde legen kann, macht, wie bereits gesagt, 
diese selbst zu einer schwierigen Aufgabe. Nimmt man zuerst die petrographi- 
schen Eigenschaften, so unterscheiden sich danach wohl scharf genug die Con
glom erate von den Schiefern. Aber diese letzteren bieten in unserem  Falle unter 
sich selbst zu wenig Verschiedenheiten oder wenn sich solche wirklich stellen
weise auffallend genug einstellen, so sind sie zu wenig auf grössere Erstreckungen 
anhaltend, verlaufen zu sehr in einander, um darnach bestimmte, nach der ganzen 
Ausdehnung der Formation genug markirte Horizonte erkennen zu lassen. Herr 
Dr. P e t e r s  deutet selbst einige Male an, dass graue und grüne Schiefer sehr 
gemischt unter einander Vorkommen.

In der Eisenhutbgruppe kann man diese nach dem äusseren Ansehen der 
Schiefer angenommene Abtheilung wohl als vollkommen durchführbar ausspre
chen. Es lässt sich dort noch am deutlichsten und anhaltendsten eine Verschie
denheit in den Schieferschichten erkennen. Dieser Umstand, verbunden mit der 
ziemlich regelmässigen, wenig gestörten Lagerung an diesem Puncte scheint
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überhaupt die Grundlage für diese Abgliederung gewesen- zu sein. In der Ver
folgung des Streichens der Schiefer sowohl gegen Süd als West verschwinden 
aber diese bestimmten Unterschiede sehr bald. So z. B. sind die verschieden 
gefärbten, dünnschieferigen Gesteinsarten der Eisenhuthspitze in Steiermark, 
wohin sie ihre Richtung nehmen, gar nicht weit sichtbar und verschwinden, 
oder vielmehr verändern ihre äussere Beschaffenheit lange vor der Ueberlagerung 
durch die Conglomeraten. Die Schiefer des Rinsen-, G rögerl-, Schiesfl-Nocks, 
welche das Centrum des Beckens erfüllen, sind wesentlich verschieden von den 
grünen anderer Puncte, z. B. des Eisenhuth. Schon in der äusseren Form der 
von ihnen zusammengesetzten Gebirge mit den schroffen, steilen Abstürzen 
bekunden sie diess. Auch sind den Schiefern des Rinsen -  Nock Abarten unter 
geordnet, wie sie den grünen Schiefern sonst durchaus nicht eigen sind, wie 
z. B. die violetten kurz abgesonderten im Kupferbau.

Diese Verschiedenheiten würden das Zusammengehören der Rinsennock- 
Schiefer mit den übrigen grünen einigermassen zweifelhaft machen, gewiss aber 
nicht zu einer klaren Ueberzeugung führen. Da muss nun die Lagerung zu Hilfe 
kommen. Obgleich nun auch diese bei Betrachtung kürzerer Erstreckungen, be
sonders in unseren Schieferschichten, sich häufig als sehr verworren darstellt, 
so gibt sie doch, fasst man nur die Hauptrichtungen unserer Schichten ins Auge, 
den sichersten W egweiser bei der Gliederung der Ablagerung ab. Zu dem Behufe 
darf man freilich nicht einzelne Beobachtungen über locale Schichtenstellungen 
zu Hilfe nehmen. Diese stehen häufig mit den Hauptrichtungen im grellsten 
Widerspruche. Es erklärt sich diess aus den unseren Schiefern eigentümlichen 
häufigen Windungen und Biegungen sowohl in der Schieferung als in der 
Schichtung, so wie aus dem concentrischen Baue der Formation überhaupt, 
besonders gegen die Mitte und in den höheren Schichten derselben. W ohl die 
meisten derartigen Abnormitäten lassen sich auf die angedeuteten Ursachen 
zurückführen, wenn man auch hie und da versucht wird, ein unentwirrbares 
Durcheinander den Störungen bei der Hebung zuzuschreiben. Gänzlich gefehlt 
hat aber auch der letztere Einfluss nicht: Diess ist an mehreren Stellen, z. B. im 
oberen Gurkthale, deutlich genug ersichtlich.

Es bietet nun überhaupt, um zu einer klaren Uebersicht der wesentlichsten 
Glieder zu gelangen, der östliche Flügel der Formation mit seinem ausgedehnten 
Schieferterrain die grössten Schwierigkeiten. Ganz vorzüglich ist aber mit Zu
grundlegung der Lagerung der nördliche Rand in der Umgebung von Turrach 
hiezu geeignet. Man hat hier alle Glieder in regelmässiger Aufeinanderfolge, mit 
ihrer mittleren Mächtigkeit und von der Salzburger bis Kärnthner Gränze mit 
fast unverändertem Einfallen nach St. 13 vor sich. Hat man hier einmal die Ver
hältnisse der einzelnen Glieder aufgefasst, was bei ihrer Regelmässigkeit gar nicht 
schwierig ist, so ist man auch durch einen einfachen Ueberblick über ihre gegen
seitige Gruppirung bald im Reinen. Diesen nördlichen Rand als Ausgangspunct 
angenommen, kann man nach beiden Seiten hin die einzelnen Glieder weiter ver
folgen und es ist dann auch in den schwierigeren Partien leichter zu einer 
Orientirung zu gelangen.

Es zeigt sich nun der grösste Theil der von Herrn Dr. P e t e r s  in graue, 
grüne und wieder graue abgetheilten Schiefer als einen abgeschlossenen, zusammen
hängenden Horizont, der sich innerhalb der früher angegebenen Gränzen ausdehnt. 
Die Schiefer des Rinsen-Grögerl-Nocks u. s. w. sind davon jedenfalls abzutrennen. 
Diese machen für sich einen zweiten Horizont, die oberen Schiefer, aus, und sind 
von den unteren auf eine weite Erstreckung durch die Hauptconglomerate deutlich 
abgeschieden. Dass nun die Eisenhulh-Schiefer oder die oberste der drei Etagen,
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wenn man eine weitere, stellenweise wirklich durchführbare Unterabteilung der 
unteren Schiefer annimmt, nicht die hängendsten Schichten der Formation aus
machen, ergibt sich weiters von selbst.

Die unteren grauen Schiefer sind nun zunächst Turrach und in der Thal
sohle, so weit diess die wenigen Entblössungen erkennen lassen, zum grössten 
Theile durch ihnen untergeordnete sandige Gesteine verdrängt, welche hier 
unmittelbar auf den Liegcndkalk folgen. Es sind diess grünlich-graue Sandsteine, 
nur ganz selten wirkliche Conglomerate. Zumeist bestehen sie aus einer Anhäu
fung wenig zerstörter Glimmerblättchen mit zerstreut eingeschlossenen gröberen 
Quarzkörnern, oder es sind die Quarzkörner mittelst eines grünlich-grauen, stark 
thonig-schieferigen Bindemittels, wahrscheinlich entstanden durch Zerrcibung 
des Glimmers in höchst feines Pulver, zusammengebacken, welches Bindemittel 
der Masse nach grösstentheils über die Körner überwiegt. Hiedurch unterschei
den sich diese den Schiefern untergeordneten und dieselben repräsentirenden 
sandigen Gesteine wesentlich von den Hauptconglomeraten, deren Cement sehr 
sparsam vorhanden und durchaus kieselig ist.

Eine gewisse selbstständige Bedeutung besitzen indessen diese sandigen 
Gesteine durchaus nicht. Sie sind von den Schiefern nicht scharf abgetrennt und 
gleichsam nur eine Modification derselben. Schon durch ihre stellenweise ganz 
dünne Schieferung bekunden sie das Zusammengehören. Nur in den unteren 
Schiefern erscheinen sie in ziemlich andauernden, mehr weniger starken Straten.

Von der Turracher Thalsohle aus zieht sich das Conglomeratgestein einer
seits nach dem östlichen Gehänge aufwärts und ziemlich weit unter dem Eisen- 
huth fort. Am westlichen Gehänge ist aber weiter keine Andeutung davon auf
zufinden.

Im Gaiseckgraben, durch den die Wässer aus den Turrach-Seen abziehen, 
folgen nun theils gelblich-graue, theils grünliche Schiefer von geringer Aehnlich- 
keit mit den Eisenhuth-Schiefern, denen sie doch entsprechen sollen. Auch unter ein
ander zeigen sie wenig Unterschiede. Von hier ziehen sie anfangs westlich, dann 
südlich über den Eisenhuth und die sich daran gegen Süden anreihenden Gebirge 
gegen Kärnthen zu. Auf dem W ege zur Turrach-Alpe überquert man alle diese 
Schieferschichten bis zu ihrer Ueberlagerung durch die Hauptconglomerate. Auch 
hier bemerkt man schon in den höheren Schichten eine schwache unterge
ordnete Sandsteinbank.

Im Werchzirmgraben, dessen östliches Gehänge hinreichende Entblös
sungen darbietet, folgen gleich auf die sandigen Gesteine stark chloritische, 
licht und dunkelgrüne und graugrüne Schiefer mit unebener schaliger Schiefe
rung. W eder im Gaiseckgraben, noch am westlichen Gehänge des W erchzirm- 
grahens lässt sich eine ähnliche Schieferabart sehen, obgleich sie hier wohl eine 
Mächtigkeit von 600 Klaftern haben mögen. Man kann sie als die im Turrach- 
graben einzigen Repräsentanten der grünen Schiefer betrachten.

Durch Kalkausscheidungen werden diese Schiefer hie und da zu Kalkschie
fern und sie zeichnen sich noch insbesondere durch den Einfluss von fünf nahe 
auf einander folgenden Kalklagern aus, während sonst solche den unteren Schiefern 
nicht eigen sind. Der Kalk dieser kleinen */8— J» Klafter mächtigen Lager stimmt 
im petrographischen Charakter zum Theile mit dem des Hauptlagers überein, zum 
Theile zeigt er, besonders im zweiten Lager, eine eigenthümliche unregelmässig 
prismatische Absonderung. Stellenweise sind diese Lager wohl auch dolomitisch, 
jedoch in viel untergeordnetem Maasse, als diess bei dem Hauptlager der Fall ist. 
Namentlich die hangenden Lager bestehen aus einem sehr reinen, in dünnen 
Platten geschichteten, weiss oder rein blau gefärbten Kalke.
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So wie die einschliessenden Schiefer selbst, streichen auch die Kalklager 
nicht weit und man findet schon auf dem Gebirgsrücken zwischen W erch- 
zirm- und Gaiseckgraben keine Andeutung von ihnen. Gegen W est sind sie 
wohl noch in der Werchzirmalpe durch zwei isolirte unbedeutende Linsen 
vertreten.

Auf das hängendste Kalklager, das zugleich das mächtigste ist, folgt gegen 
das Innere des Grabens eine bei 20 Klafter mächtige Schichte von grauen, 
kurzklüftigen Schiefern, auf welche sich dann bereits die Hauptconglomerate auf- 
legen. In der Werchzirmalpe bis zur Hochalpe, wo sich die unteren Schiefer 
gänzlich auskeilen, lassen die wenigen Entblössungen nur so viel erkennen, dass 
dort grobe graue Schiefer mit dicker Schieferung vorherrschen.

Den untergeordneten Kalklagern im Werchzirmgraben entsprechend und in 
ganz ähnlichen Verhältnissen erscheinen ferner in den unteren Schiefern Rohwand
linsen, jedoch von sehr kurzer Streichungsausdehnung (nie über 20 Klaftern) und 
unbedeutenderMächtigkeit. Man findet dergleichen ausstehend: in der Nähe (nord
östlich) des D isling-Sees, auf der nördlichen Abdachung des Eisenhuth, im 
Gaiseckgraben, auf der Spitze der Hochalpe, wo die unteren Schiefer schon 
auf wenige Klafter zusarnmengedrängt sind.

Gewöhnlich bestehen diese kleinen Lager aus einer eisenoxydularmen Roh
wand, nähern sich aber einerseits dem Dolomite, andererseits dem Spathseisen- 
steine. Letzterer erscheint indessen nie so anhaltend in hinreichender Menge und 
in genügend reinem Zustande, dass sich eine Gewinnung desselben lohnen würde. 
Im Weitenthal, einer Abzweigung des Gaiscckgrabens, wurden vor Zeiten Unter
suchungsbaue auf derartiges Spatherzvorkommen eröffnet, jedoch aus den ange
gebenen Ursachen wieder aufgelassen.

Der Dolomit dieser Lager ist dicht, bläulich-grau und durchgehends ziein«- 
lich eisenreich, daher er in seinen Ausstehenden stets gelblich gefärbt erscheint. 
Dolomit, Rohwand und Flinz sind indessen immer derart mit einander gemengt, 
dass es sogar schwer ist ein blosses Handstück aus je 'E iner dieser Gesteinsarten 
für sich zu schlagen. Nur in dem Lager auf der Hochalpe tritt eine bessere Son
derung ein, indem der Dolomit netzartig von Rohwandadern und Schnürchen 
durchzogen wird.

Ueber das Vorkommen anderer Erzarten ist nur das nierenförmiger Con- 
cretionen eines glasköpfigen Brauneisensteines, der sich wie z. B. am Eisenhuth 
in den unteren Schiefern sparsam eingestreut findet, und das Auftreten von Fahl
erzen am Winterthal-Nock bekannt.

Letzteres bietet auch noch in anderer Beziehung Bemerkenswerthes. Das 
Winterthal-Nock ist auf der dem Disling-See zugewendeten Seite vom Fusse bis 
zur halben Höhe mit Schieferschutthalden bedeckt und bildet von dort bis zur 
Spitze eine breite senkrecht aufsteigende Felswand. Auf nicht ganz gefahrlosem 
W ege gelangt man nun an derselben wendeltreppenartig, theilweise unterirdisch 
durch Klüfte und Sprünge, theilweise an der äusseren Wand über wenige Zoll- 
vorspringende Absätze'in eine bedeutende Spalte, die sich durch die ganze Berg
kuppe und bis zur Spitze ausdehnt und nach beiden Seiten hin offen steht, so 
dass man von der einen Seite das Fladnitzthal, von der anderen den romantischen 
Dislingkessel übersehen kann. Offenbar ist diese Spalte durch Auswittern und 
Ausbröckeln einer ungefähr l ‘/ a Klafter mächtigen, wahrscheinlich milderen 
Schieferschicht entstanden und steht in ihrer ganzen Ausdehnung offen. Nur 
einzelne zurückgebliebene Felstrümmer hängen lose und drohend in der Oeff- 
nung, eingeklemmt zwischen den fast ebenflächig verlaufenden Seitenwänden. 
Eine schöne quadratische Schieferplatte ist nahe an der. Oeffnung gegen Disling
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wie absichtlich und in passender Lage hingeworfen, um sie als Inschriften-Tafel 
zu benützen. Diess ist denn auch häufig geschehen und man sieht darauf, so wie 
auch au den Wänden der Spalte, halbverwachsen durch Moose, Jahreszahlen 
die bis in das 17. Jahrhundert zurückreichen, italienische Namen und allerlei 
kabbalistische Zeichen, wie sie die Schatzgräber bei ihren Beschwörungen gebrau
chen. Die Sohle der Spalte, die ausser- einigen geringen Absätzen ganz eben 
verläuft, ist durch Menschenhände gut ausgeräumt und sichtlich sehr stark betreten. 
Mitten in der Spalte haben die Besucher derselben in dem im Verflachen 
noch erhaltenen Theile der oben zerstörten Schieferschichte ein Gesenk abge
teuft und ziemlich gut durch Rohmauerung ausgebaut. Es sind diess hinreichende 
Beweise, dass diese Oertlichkeit lange bekannt und zahlreich, namentlich von Ita
lienern besucht sein muss. Ueberhaupt spielen die Wälschen in den bergmänni
schen Sagen unserer Gebirge eine grosse Rolle, indem ihnen darin ganz beson
dere geheime Kenntnisse und Erfahrungen in der Schatzgräberei zugeschrieben 
werden. Ganz thut man ihnen gewiss in so ferne nicht Unrecht, als man auch 
jetzt noch hie und da Spuren vorfindet, die ihre Vorliebe für Gold- und Silb'er- 
sucherei bekunden. Auch den Berichterstatter hat ein Italiener auf diese Oertlich
keit aufmerksam gemacht und den Führer dahin abgegeben, da es nicht leicht 
möglich ist durch blossen Zufall ohne alle Kenntniss über ihr Vorhandensein den 
Zugang zu derselben aufzufinden.

Leider stand das Gesenk bei unserem Besuche (Ende August) ganz im Eise 
und es war somit nicht möglich, die darin gemachten Aufschlüsse zu ersehen. 
Das in der Nähe gestürzte Hauwerk bestand aus Brocken und Trümmern eines 
wenig spaltbaren grünen Schiefers, der im Qucrbruche eine stark gewundene 
Schieferung mit flaserartiger Zeichnung sehen lässt. Darunter befanden sich, 
jedoch sparsam, einige Stücke eines mit Schiefern verwachsenen, matten durch
aus nicht glasglänzenden oder durchscheinenden, schmutzig weissen Quarzes, der 
von einer chloritischen Masse stellen- oder fleckweise innig durchdrungen ist und 
Blättchen oder Körner von Fahlerz eingesprengt enthält. Anstehend konnte die
ses Gestein indess nirgends getroffen, daher auch nicht eingehend untersucht 
werden, ob diess ein gangartiges Vorkommen sei, was das Aussehen des Quarzes 
fast vermuthen lässt.

c ) D ie  H a u p t c o n g l o m e  rate.  Im Gegensätze zu den unteren Schiefern 
erscheinen die Hauptconglomerate auf dem westlichen Muldenflügel in massen
hafter Entwickelung und Verbreitung. Es ist schon angegeben worden, dass sie 
nach dem Auskeilen der unteren Schiefer im Leobengraben im W est bis zum 
Reissecke den Liegendkalk bedecken und von dort an in ihrer östlichen Strei
chungsfortsetzung mit allmählicher Abnahme ihrer Mächtigkeit die sich einschie
benden unteren Schiefer überlagern, bis sic am Schoberriegel enden. Ihre obere 
Begränzung läuft vom Leobengraben aus über den Sattel zwischen Rothkofel und 
Stangen-Nock durch die Köthalpe und einen Theil des Werchzirmgrabens bis zum 
hinteren Zechnerbachl, steigt auf dem östlichen Gehänge gegen den Kupferbau 
und den Turrach-See auf und trifft dann weiters am angegebenen Endpunct ein. 
Innerhalb dieser Ausdehnung ist dieses Gebilde sehr scharf und deutlich von den 
unter- und auflagernden Schiefern geschieden, seine Stellung zu denselben ist 
eine vollkommen klare und es bildet somit ein wesentliches, durch seine Ein
schlüsse wichtiges Formationsglied.

Das Hauptstreichen der Conglomerate ist im nördlichen Muldentheile das 
den dortigen Schichten eigenthümliche von W est in Ost mit südlichem Einfal
len unter 30— 70°. Weiter gegen W esten im Salzburger Antheile und in den 
Kremser Alpen biegen sie sich allmählich gegen Süden um und zeigen demnach
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entsprechend ein südost-östliches und weiter nordöstliches Verflachen. Gegen 
Osten, d. i. nördlich vom Turrach-See und am Schoberriegel und zum Theil auch 
schon beim Uebersetzen des Gebirgsrückens vom Kupferbau gegen den See zei
gen die Schichtenköpfe des Conglomerates ein fast seigeres oder doch sehr steiles 
Einfallen gegen Ost und Südost. Dieses der Hauptlagerung ganz widersprechende 
Verhalten erklärt sich, wie man es deutlich genug am letztangegebenen Punct 
ersehen kann, durch das Ueberkippen der Köpfe der hier nicht mehr starken 
Schichten aus «der stark aufgerichteten Lage in die entgegengesetzte. Man darf 
also in dieser östlichen Partie wohl kein südliches oder südöstliches Einfallen, wie 
es wohl scheinbar vorhanden ist, annehmen, sondern, der Muldenkrümmung ent
sprechend, ein nördliches und nordwestliches. Abweichende locale Windungen und 
üchichtenkrümmungen sind auch diesem Glicde, besonders seinen schiefrigen Ein
schlüssen, eigen, indessen bei weitem nicht so häufig und derart verworren wie 
in den Schiefergliedern. Die Ursache liegt wohl in seinem Material und in der 
Stärke seiner Schichten.

Vorwiegend besteht dieses Glied aus wahren Conglomeraten, deren eckig 
abgerundete Körner von Haselnuss- bis über Faustgrösse fast ausschliesslich aus 
einem weissen, glasigen, stark durchscheinenden Quarze bestehen und durch ein 
ganz unscheinbares, meist farbloses Quarz-Bindemittel verbunden sind. Körner und 
Bruchstücke anderer Gesleinsarten sind dazwischen sparsam eingestreut; darunter 
wohl noch am häufigsten kleine Stückchen des lichtgrauen Glimmerschiefers, und 
zwar in ganz gleicher ungeändertcr Beschaffenheit, wie dieser jetzt noch unter 
den liegenden krystallinischen Schiefern vorkommt. Viel seltener erscheint Gneiss, 
häufiger Hornstein. Den mehr feinkörnigen Arten sind ziemlich zahlreich und 
gleichmässig vertheilte Körnchen eines mürben, eisenschüssigen Schiefers beige
mengt, dessen ursprüngliche Beschaffenheit jedoch nicht zu erkennen ist. Aeus- 
serst selten finden sich Blei- und Eisenglanzkörner, nie aber Feldspaththeilchen. 
Bei ganz feinem Korne und überhaupt in den Sandsteinen und sandigen Schie
fern nehmen die Glimmerblättchen, aber fast ausschliesslich vom grauen Glimmer, 
neben dem Quarzsande starken Anlheil an der Zusammensetzung, treten aber 
immer mehr zurück bei zunehmender Korngrösse.

Die Färbung des Gesteins ist eine graue oder graulichweisse mit wenigen 
Ausnahmen, die Widerstandsfähigkeit gegen die Atmosphärilien eine ausneh
mend grosse. Eine besondere Abart in Bezug der Färbung bilden die ziegelroth 
gefärbten Conglomerate und sandigen Gesteine, welche in der Werchzirmalpe 
auftreten. Diese stimmen mit den grauen Conglomerat-Gesteinen in allen übri
gen Eigenschaften genau überein, nur erscheinen neben den Quarzen auch noch 
Kalkkörner eingebacken und ihr Cemcnt, zum Theile auch ihr Korn ist durch 
Eisenoxyd schön roth gefärbt. Ihr Auftreten ist indessen nur auf einen ver- 
hältnissmässig kleinen Raum beschränkt und sie gehen, sowohl im Streichen als 
auch nach oben, allmählich in die gewöhnlichen Gesteine über. Auf ihre Rolle 
und ihre Stellung gegenüber den übrigen Schichten wird später noch näher ein
gegangen werden.

Es ist wohl kaum zu bezweifeln, dass diese Umänderung der Färbung durch 
Einwirkung von Wässern herbeigeführt wurde. Sehr viele hier vorhandene, auf
fallende Erscheinungen sprechen für diese Ansicht. So z. B. sind die eingeschlos
senen Quarz- und Kalkkörner mehr weniger intensiv von der Färbung durch
drungen und stechen durch lichtere oder dunkelrothe Farbenabstufungen von 
der mehr gleichmässig gefärbten Grundmasse ab, oder einzelne Körner sind mit
ten unter ungefärbten in ursprünglich grauer Färbung erhalten. Bei einigen hatte 
diese Einwirkung nur am Umfange mehr weniger weit stattgefunden, während
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der Kern davon frei blieb. Einzelne graue oder grüne Flecken auf rothen Sand
steinen oder stärkere, meist sphärische Gesteinspartien, bei welchen die rings
herum wirkende Umänderung nicht durchgreifen konnte, sind nicht selten. Aus 
der Form der Begränzung, die man hiebei beobachten kann und die nicht an 
einzelne Schichten gebunden ist, auch nicht mit der Schichtung parallel läuft, 
ist mit einigem Rechte zu schliessen, dass diese Umfärbung auf die angedeutete 
W eise und erst nach der Ablagerung vor sich gegangen sei.

In den Hauptconglomeraten und ihren Einschlüssen ist nirgends eine Spur 
von Kalk zu bemerken, weder in den eingebackenen Körnern noch als Beimen
gung im Bindemittel. In den rothen Conglomeraten aber überwiegen die einzel- 
schlossenen Kalkkörner schon die des Quarzes, und mit der besprochenen Um
färbung scheint auch noch eine stellenweise Einführung von Kalk verbunden 
gewesen zu sein. Die Art der Zusammensetzung der rothen Conglomerate ist so 
ziemlich dieselbe wie die der Hauptconglomerate überhaupt, nur dass bei ihnen 
das Bindemittel meist stärker vorhanden ist. Letzteres bildet eigentlich die 
quarzig-schieferige, wenig thonige, rothe Grundmasse, in welcher nebst wenigen 
Quarzkörnern die Körner eines Kalkes mit theils feinkörniger, theils krystallinisch- 
grober Textur und weissgrauer oder röthlicher Farbe, entweder in mehr länglich
runden, eiförmigen Gestalten von der Schiefermasse gut geschieden und ablösbar 
oder in unregelmässigen Wülsten und Adern, und mit der Grundmasse innig 
verwachsen, eingemengt sind. Mit Säuren behandelt braust merkwürdiger 
W eise auch diese rothe Grundmasse und der entsprechende rothe Schiefer 
etwas auf. Sind die rothen Conglomerate länger der Verwitterung ausgesetzt, 
so lösen sich die Kalkkörner aus und das Gestein erhält ein poröses, zelliges 
Aussehen.

Je gröber das Korn in unseren Hauptconglomeraten ist, in desto mächti
geren Bänken erscheint die Schichtung und diese sind wieder durch parallele 
ins Kreuz gehende Zerklüftungen in kubische Stücke abgesondert. Durch 
Abnahme in der Korngrösse gehen die Conglomerate in Sandsteine und Sand
steinschiefer über, ohne jedoch hierin für sich scharf abgegränzte Horizonte 
oder ausgedehnte Bänke zu bilden. Es kommen vielmehr die verschiedenen 
Gesteinsarten ohne Regelmässigkeit mit einander gemengt vor und man kann in 
klafterlangen Distanzen einer und derselben Schichte alle Korngrössen vom 
gröbsten Conglomerat bis zum Sandsteinschiefer vorfinden. Häufig sind gröbere 
Körner in die Sandsteine eingestreut und wenn dabei die Grundmasse ein schein
bar ganz dichtes Gefüge annimmt, gewinnt das Gestein manchmal ganz das 
Ansehen von Feldsteinporphyr. Diess ist besonders bei den rothen Abarten 
häufig der Fall.

Interessanter als die Sandsteine und durch ihre organischen Einschlüsse für 
die ganze Formation von grösser W ichtigkeit sind die den Conglomeraten eben
falls untergeordneten Schiefertlione, die gleichsam das äusserste Glied der Ueber- 
gangsreihe bilden. Es sind diess mehr weniger feinkörnige, hie und da von Quarz
körnchen und Glimmerblättchen innig durchdrungene, theils glänzende, theils 
matte Schiefer. Je feinkörniger, desto dünnschiefriger sind sie und ihre Spalt
barkeit geht oft bis in die feinsten Blättchcn. Durch kohlige Substanzen werden 
sie dunkelgrau oder schwärzlich gefärbt und geben dann durch Verwitterung 
eine dunkelblaue oder schwarze thonige Masse.

Diese Schiefer erscheinen meist in ganz unregelmässiger Einlagerung in 
den Sandsteinen oder mehr feinkörnigen Conglomeraten. Bisweilen zeigen sie 
wohl die Form kleiner Lager, die aber selten eine grössere Erstreckung im Strei
chen einhalten oder die Mächtigkeit Einer Klafter erreichen. Sie finden sich regellos

K. k. geo log isch e  Rfiehsansialt. 9 . J «h rg«og  1838. II. 27
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im ganzen Formationsgliedc zerstreut und ziemlich zahlreich, jedoch ohne 
Zusammenhang unter einander oder eine bestimmte Zugesrichtung. Ihre Lagerung 
ist entsprechend der der begränzenden Gesteine.

Nur an Einem Puncte ist eine grössere Ausdehnung dieser Schieferschichten 
und dabei eine ausgesprochene Muldenform zu beobachten. Es ist diess das 
bekannte Vorkommen der reichhaltigen Pflanzenschiefer auf dem Stang-Nock und 
Königstuhl, das indessen nach Verdienst schon vielseitig besprochen und er
schöpfend geschildert wurde, um hierüber noch viel anführen zu können. Das 
S tang-N ock, das sich zwischen Rothkofel und Königstuhl bis zu einer Höhe von 
7200 Fuss erhebt, bildet so ziemlich den Mittelpunct der Mulde, deren durch 
Sandstein getrennte Pflanzenschieferbänke sich an den Abhängen dieses Gebirgs- 
kopfes herumbiegen und Yon allen Seiten gegen denselben einfallen. Durch die 
von seinem schroffen nördlichen Absturze durch Verwitterung abgelösten und 
abwärts gekollerten Schieferscherben und Trümmer wurde man zuerst auf diess 
Vorkommen aufmerksam gemacht und seither wurden alle Pflanzenschiefer, wenn 
sie auch nicht unmittelbar von diesem Fundorte genommen wurden, als Stang- 
alpenschiefer bezeichnet. Nicht mit Unrecht kann man diese Bezeichnung auf die 
ganze Formation ausdehnen, da jedenfalls gerade die Stangalspenschiefer die 
erste Andeutung zur Bestimmung des Alters der ganzen zusammengehörigen Ab
lagerung angegeben haben.

Indess sind gerade die anstehenden Schieferschichten der Stang nicht sehr 
zugänglich und auch nicht am häufigsten besucht. Der am meisten ausgebeutete 
Punct dieser Schiefermulde befindet sich auf dem Rücken, der sich vom Königstuhl 
gegen das Thörl hinzieht und auf dessen steil und schroff abfallenden nördlichen 
Abhange mehrere durch Sandstein getrennte Schieferschichten mit ihren Schich
tenköpfen aussfehen. Obgleich die Schiefer bis in ihre feinsten Blätter noch 
Pllanzenüberreste beherbergen, so ist doch ohne Abräumarbeit eine besondere 
Ausbeute an grösseren Tafeln mit möglichst vollkommenen Individuen, wie solche 
z. B. in der Sammlung am st. st. Joanneum in Gratz aufgestellt sind, nicht mehr 
zu machen. Auf die Abhandlung über die fossile Flora dieses Fundortes mit der 
interessanten vergleichenden Zusammenstellung mit Pflanzen anderer Localitäten 
in der steiermärkischen Zeitschrift 1840 braucht man wohl nicht erst aufmerk
sam zu machen.

Nicht alle diese Schiefer beherbergen Pflanzenüberreste. Die durch ihren 
besonderen Rcichthum an solchen ausgezeichneten sind von mehr mattem, wenig 
glänzendem Ansehen und gehören jedenfalls den höheren Schichten der Conglo- 
merate an. Dort sind ausser den bereits angeführten Fundpuncten auch am Thörl- 
und W adi-N ock  einige ziemlich reichhaltige Schieferstraten vorhanden. In den 
mehr liegenden Schichten trifft man nur hie und da vereinzelte und durchaus 
nicht so zahlreich vergesellschaftete Blattabdrücke an, so am Frauen-Nock, 
Reisseck und in der Hinteralpe.

Neben den deutlichen Resten fossiler Pflanzen enthält dieses Formations
glied noch andere organische Einschlüsse, nämlich Anthracite*). Diese finden 
sich jedoch in unbedeutenden Putzen, hie und da unmittelbar von Conglomeraten 
und Sandsteinen umschlossen und verdanken ihren Ursprung w'ohl, entsprechend 
den Calamiten-Strünken, einzelnen zerstreut eingebetteten Stämmen und Frag
menten. Gewöhnlich trifft man Spuren von Anthracit als Begleiter der Kräuter
schiefer. Er kommt aber auch in kleinen Schieferschichten ohne Pflanzenreste

’ )  Der specicll das Anthraeit-Vorkommen betreffendcTheil aus diesem Berichte wurde bereits 
im „Jahrbuche der t. k. montanistischen Lehranstalt zu Leoben t850“  abgedruckt.
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vor, umschlossen yon mehr glänzenden, schwärzlichen und feinblätterigen 
Schiefern. Hiebei zeigt er die Form geringfügiger, selten 1 Zoll starker 
Blätter, die sich stets bald verlieren oder in den stark kohlenhältigen Schiefer 
übergehen. Da diese kleinen Schieferschichten selbst keine namhafte Aus
dehnung besitzen, steht auch nie eine bauwürdige Anthracitablagerung in ihnen 
zu erwarten.

Es findet sich indess in diesem Formationsgliede eine ausgedehntere und 
ungleich stärker entwickelte Schieferbildung und diese birgt auch bauwürdige 
Anthracitlager. In Form einer Mulde den Conglomeraten eingelagert stehen davou 
zwei nicht sichtlich zusammenhängende Bänder mit ihren Schichtenköpfen zu Tage 
aus. Der südliche Rand zieht sich in einem schwach gekrümmten Bogen nord
westlich, nördlich und nordöstlich, also dem normalen Verflachen des Gebirges 
entgegengesetzt einfallend, Yon der Brandl-, durch die Zechner- und Stanzoralpc 
und tritt dort scheinbar in die Conglomerate zurück. Das entsprechende nörd
liche Segment in dem mit Torfmoorbildungen und Vegetation stark bedeckten 
Hochplateau der Werchzirmalpe liegt weniger deutlich zu Tage. Indess kann 
man auch dort einen zusammenhängenden Schiefercomplex mit südöstlichem Ein
fallen, jedoch kürzerer Erstreckung als auf dem südlichen Bande, klar erkennen. 
Die Längenausdehnung der ganzen Mulde mag bei 3000, die in die Breite bei 
1000 Klafter betragen.

Das Liegendgestein bildet allenthalben das gewöhnliche graue Conglomerat. 
Aus dem Verhalten und dem Einschiessen seiner unmittelbar unterteufenden 
Schichten, welches durchaus in Uebereinstimmung mit dem der Schieferschichten 
steht, ist die Herstellung der muldenförmigen Vertiefung ersichtlich. Diese ist 
nun mit grauen oder grünlichgrauen, quarzreichen Thonschiefern von ziemlich 
grobkörniger Textur und dicker Schieferung, so wie mit häufigen Ueber- 
gängen in Sandstein ausgefüllt. Die. Schieferung derselben ist selten eben- 
llächig-, sondern krummschalig gewunden und auch die Schichtung beständig 
wellenförmigen Biegungen unterworfen. Im nördlichen Segmente folgen auf 
die grünlichen Schiefer im Hangenden noch die bereits erwähnten, jedoch 
gcradschiefrigen, rothen Sandsteinschiefer, die mit lauchgrünen von gleichem 
Charakter wechsellagern und von den rothen Conglomeraten bedeckt sind. Die 
letzteren gehen , nachdem sie die Vertiefung der Mulde über den Schiefern 
ausgeglichen, wieder in gewöhnliche Conglomerate von grauer Färbung über. 
Die mittlere Mächtigkeit der Schiefer mag bei 80 Klaftern betragen. Zur 
besseren Veranschaulichung der Lagerungsverhältnisse möge das beigegebene 
Profil der Mulde dienen.

Figur 3.
'W erchiirm -G rabea und D acL . W e r c h z ir m -A lp e . Z e ic h n e r  D ü ch l. I te is se ck .
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Der Anthracit ist von diesen Schiefern, den Windungen derselben sich voll
kommen ansciimiegend, in zwei parallelen Lagerzügen cingeschlossen. Der eine 
ungleich schöner und mächtiger entwickelte findet sich nahe am Liegenden, der 
andere mehr in der Mitte der Mächtigkeit.

Das Verhalten dieser Lagerzüge ist ein völlig verschiedenes von dem ande
rer Flötze fossiler Kohlen. Es ist hier durchaus nicht die nahezu constante Mäch
tigkeit, die wenig abändernde Streichungsrichtung, die sonst in ihrer Lagerung 
wenig gestörten Kohlenlagern mehr weniger eigen ist, vorhanden. Unsere Lager
züge bestehen vielmehr aus mehreren aneinandergereihten, kurzen und stark aus
gebauchten Lagerlinsen, die nach kurzem Anhalten im Streichen sich auskeilen, 
um sich nach einigen Klaftern wieder bauwürdig aufzumachen; immer aber erst 
nachdem sie eine starke Wendung im Streichen, meist in die Kreuzesstunde und 
darüber, erlitten haben. Dieselbe Absätzigkeit zeigen sie im Verflachen , wobei 
sie aus ihrer mittleren Neigung von 25° theils in völlig seigere Stellung, theils in 
schwebende Lage übergehen.

Zwischen den einzelnen Lagerlinsen findet keine Verbindung durch fortzie
hende Kohlenblätter u. dgl. Statt. Es ist diess nach eingetretenem Verdruck für 
den Aufschluss der folgenden in. ihrer Lagerung noch ganz unbekannten Linse 
sehr erschwerend, da hiezu bei der völligen Gleichheit des eigentlichen Hangend- 
und Liegend-Gesfeins jeder Anhaltspunct mangelt.

Als Letzteres sind jedenfalls die groben Schiefer oder Sandsteine der Mulde 
anzusehen, obgleich sie den Anthracit nur selten unmittelbar begränzen. Es ist 
nämlich als beständiger Begleiter des Anthracites ein dunkelgrauer oder schwar
zer, schiefriger, stark kohlehaltiger Thonschiefer vorhanden, der ohne alle Regel
mässigkeit bald stärker, bald schwächer entwickelt, entweder blätter- und 
schichtenförmig im Hangend und Liegend oder mitten in der Kohle, diese gleich
sam in mehrere Bänke theilend, erscheint. Ausserdem wird er von der Kohle in 
mehr weniger grossen Knauern oder Wülsten eingeschlossen, oder er durchzieht 
diese in äusserst feinen, kaum unterscheidbaren Blättern. Zwischen diesem Schie
fer und der Kohle ist keine scharfe Abgränzung vorhanden; beide gehen in 
einander über, beide zusammen machen die Lagermasse aus.

Die Richtung der Blätter des schwarzen Schiefers ist meist ohne alle Ueber- 
einstimmung mit der Lagerung der Linsen, eine beständig wechselnde und ver
worren hin- und herschwankende. Es liegt hierin ebenso ein unbestimmtes, 
an keine Norm gebundenes Verhalten, als überhaupt in seinem ganzen Er
scheinen.

Je stärker entwickelt die Lagerlinse, desto reiner und schieferfreier ist der 
Anthracit; und diess besonders gegen die Mitte der Linsen, wohin in der Regel 
die grösste Mächtigkeit fällt. Die hängendsten Blätter des Anthracites, sei er vom 
schwarzen oder groben Schiefer begränzt, sind immer die unreinsten, indem sie 
durchaus von blätterförmigen Quarzausscheidungen, die oft eine Stärke von
2 Zoll erreichen, durchzogen werden.

Die Verdrückung oder das Enden einer Linse wird immer durch das Ueber- 
handnehmen des schwarzen Schiefers angedeutet. Dabei verdrängt dieser nach 
und nach die Kohle, enthält sie nur mehr untergeordnet in Putzen oder schwa
chen Blättern eingemengt und macht endlich allein die ganze Lagermasse aus, 
worauf auch er durch das gänzliche Zusammenrücken des Hangend- und Lie
gendgesteins verschwindet.

Durch die Unbeständigkeit des Letzteren wird nun vorzüglich die Absätzig
keit der Lagerlinsen bedingt. Durch sein mehr weniger weites Auseinanderwei
chen ist der Raum für die bauwürdige Entwickelung der Linse geboten. Wenn es
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nun schon in diesem Falle durch einige Erstreckung eine ziemlich constantc 
Hauptrichtung in den begränzenden Blättern befogt, so zeigt es doch selbst 
hiebei eine Menge knöpfiger Unebenheiten und starker Ausbauchungen, um welche 
sich die Lagermasse herumbiegen muss. Besonders das Hangendgestein ist reich 
an derartigen Auswüchsen, die manchmal so stark werden und sich so weit nie
derlassen, dass sie auf das regelmässig fortsetzende Liegende auf einige Quadrat
klafter aufsitzen, während ringsum die Kohle ansteht.

Gegen das Ende der Linsen nähert sich das Hangend- und Liegendgestein 
allmählich, bis es sich durch ein meist rasches Aufsteigen des Liegenden oder 
Niedersenken des Hangenden gänzlich vereinigt. Beide Blätter verwachsen dabei 
vollkommen mit einander oder vielmehr verschwinden nach ihrer Vereinigung 
gänzlich, da in der weiteren Fortsetzung des begränzenden Gesteins durchaus kein 
besonders ausgezeichnetes Blatt, nicht einmal eine ausgesprochene Schichtungs
kluft, wahrzunehmen ist. Alle vorfallenden, verworren umherziehenden Blätter 
gehören der Absonderung oder Schieferuug an, und lassen nur mit Mühe die 
geänderte Lagerung des Gesteines erkennen. Diese ist der einzige Anhaltspunct 
für die zur Erschliessung der nächsten Linse einzuschlagende Richtung.

Dieses gewundene Vorkommen folgt aus dem Hauptcharakter des eiuschlies- 
senden Gesteins und steht in genauer Uebereinstimmung mit dem Verhalten aller 
schiefrigen Gesteine unserer Ablagerung. Wohl kaum dürfte es den Zickzackbie
gungen und Verwerfungen, denen einige Flötze der älteren Kohlen, z. B. in der 
grossen belgischen Kohlenmulde, unterworfen sind, in Parallele zu stellen oder 
überhaupt als eine Folge der Erhebung bei gleichzeitigem Seitendrucke anzu
sehen sein. Vielleicht dürfte man die Ursache eher in einem tumultuarischen, 
stürmisch -  bewegten Zustande des ablagernden Elementes zu suchen haben. 
Keineswegs lässt das wirre Durcheinander und das in jeder Beziehung regel
lose Verhalten, welches Kohle und Schiefer der Lagermasse selbst zeigen, einen 
derart ruhig und gleichmässig bewegten Wellenschlag der Gewässer annehmen, 
dass sich die mineralogischen Modiflcationen, wie ändern Orts, von einander 
scheiden und so in mehr weniger regelmässigen Schichten über einander 
ablagern konnten. Dieser Einfluss zeigt sich in der angedeuteten Richtung 
von weitgreifender Einwirkung und ist gewiss auch in Bezug der Lagerung 
nicht wirkungslos geblieben, indem sich das Unregelmässige, Gebogene und 
Gewundene der Schieferung in ganz ähnlicher W eise in der Schichtung selbst 
wiederholt.

Obgleich das nördliche Muldensegment, welches in dem wasserreichen und 
bereits über der Holzvegetationslinie gelegene Hochplateau der Werchzirmalpe aus
steht, mit den allgemeinen Eigenthümlichkeiten unserer Schiefereinlagerung über
einstimmte, so haben doch die dort zu Tage sichtbaren Anthracitschmitzen bei der 
freilich nur oberflächlichen Untersuchung an keiner Stelle hoffnungsvoll angelassen. 
Auch auf dem südlichen Flügel will sich der hangende Lagerzug nicht besonders 
gestalten, indem seine Linsen gewöhnlich nur wenige Zolle stark sind und sich 
erst einige Mal und kurz andauernd zu der grössten Mächtigkeit von 4  Fuss 
reiner Kohle erweiterten. Dafür haben die Untersuchungsbaue, die auf dem Lie- 
gendlagerzuge dieses Flügels umgehen, bisher ziemlich erfreuliche Resultate 
geliefert und es ist durch dieselben bereits ein namhaftes Quantum Anthracit- 
kohle erschlossen.

In dem am weitesten vorgerückten Aufschlussbaue, dessen Stollenmundloch 
in dem ziemlich tief eingeschnittenen vorderen Zechnergraben knapp am Ausge
henden des Liegendlagern aufgeschlagen ist, sind bereits sieben Lagerlinsen 
erschlossen, deren geringste 9 Klafter streichend anhält und 7 Fuss reine Kohle
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als ihre grösste Mächtigkeit beleuchten lässt. Ganz entsprechend der Lagerung 
in der Mulde, zeigt sich hier, als auf ihrem südöstlichsten Puncte, ein nördliches 
und nordwestliches Einfallen. Je tiefer der Aufschluss in das Gebirge, besonders 
dem Verflachen nach, vordringt, desto andauernder und mächtiger werden die 
Linsen, wobei sich natürlich auch die Qualität der Kohle bedeutend bessert. 
So weist eine in einer flachen Teufe von 30 Klaftern angefahrene und durch 
30 Klaftern sehr schön anhaltende Linse eine wahre Mächtigkeit von 6 Klaftern 
reiner und schon ziemlich compacter Kohle nach, abgerechnet die Hangend-, Lie
gend- und Mittelblätter des schwarzen Schiefers. Nach diesen bisherigen Resul
taten darf man sich wohl einigermassen der Hoffnung hingeben, dass man es mit 
einer nicht ganz unbedeutenden Ablagerung zu thun hat, die, wenn schon nicht 
unerschöpflich, doch gewiss berücksichtigenswerthe Mengen fossilen Brenn
stoffes in sich bergen mag. Besonders ist allen Anzeichen nach zu erwarten, 
dass gegen das Tiefste der Mulde z u , das bei ihrer geringen Spannweite 
und der schwachen Neigung der einander zufallenden Schichten ihrer beiden 
Segmente übrigens nicht sehr tief liegen wird, wenn nicht schon eine geringe 
Absätzigkeit, doch eine durchschnittlich grössere Mächtigkeit der Lager sich 
einstellen werde.

Das Vorkommen des Anthracites in unserer Gegend scheint schon sehr 
lange bekannt zu sein. Ungekannt in seiner Eigenschaft als Brennstoff, wurde er 
von Aeplern und Bauern unter dem Namen „Drachenblut“ im aufgelösten zersetz
ten Zustande, in welchem er durch die Abwitterung versetzt wird, in den vielen 
schwachen Ausbissen gegraben und als Vieharzeneimittel von mir unbekannter 
Wirkung angewendet. Auffallender Weise wird er von den Schatzgräbern und 
den von weiter Ferne her (sogar aus Siebenbürgen) zuziehenden Besuchern des 
sogenannten „verborgenen Thaies“ am Fusse der Stang, wo sich der Sage nach 
das bis jetzt leider noch nicht entdeckte „Freimannsloch“ *) mit seinen Gold
barren und Karfunkelsteinen einst dem in der glücklichen Stunde Geborenen öffnen 
wird, als mit diesen vergrabenen Reichthümern in geheimnissvoller Beziehung 
stehend betrachtet. Indessen ist aus diesen, aus unbekannter Quelle stammen
den Sagen durchaus nicht abzunehmen, dass man das Dracheublut selbst als den 
zu hebenden Schatz angesehen hätte oder dass es vielleicht die Veranlassung 
zur Entstehung derselben gewesen sei. Vielmehr ist es Thatsache, dass diese 
Goldmährchen schon zu der Zeit weit verbreitet wa?en, in welcher man die 
Steinkohle, wenigstens bei uns in Oesterreich, noch nicht als einen Schatz 
gewürdigt' hatte.

Durch die eifrigen Bemühungen des Herrn Bergrathes Peter T u n n e r ,  des 
Schöpfers des früher ganz unbedeutenden fürstlich Schwarzenberg’schen Eisen
werkes zu Turrach, wurde die Kenntniss über das Vorkommen der Pflanzen
schiefer auf der Stangalpe in wissenschaftliche Kreise verbreitet und dadurch 
berühmte Fachmänner, wie Dr. U n g e r, A. B o u e u. A. in den Jahren 1830— 40 
zum Besuche und zur eigenen Anschauung dieser Lager vorweltlicher Pflanzen 
angeregt. In diese Zeit fällt auch die erste Würdigung des „Drachenblutes“ als 
Anthracit, der als gewöhnlicher Begleiter der Pflanzenschiefer dem Auge des 
Fachkundigen nicht entgehen konnte. Aus allen älteren Notizen über diesen 
Gegenstand ersieht man jedoch, dass die damaligen Beobachtungen nur eine locale

1)  Das auch in der neueren Zeit wieder öfters besprochene „Freimonnsloch“ , führt man 
meistens als wirklich vorhanden an. Es ist indessen keine derartige Höhle oder Vertiefung 
bekannt und es besteht eben darin die schwierige Aufgabe des Schatzgräbers, dieselbe 
aufzufinden und zu erschliesscn.
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Bedeutung hatten und sich wenig über die zunächst auf der Stang auftretenden 
Gesteinsschichten hinauserstreckten. Man kannte daher das Verkommen des An- 
thracites nur aus den schmalen Schmitzen der Kräuterschieferlager und aus den 
unbedeutenden Putzen in den Sandsteinen. Dieses deutete wohl keineswegs auf 
eine möglicherweise bauwürdige Ablagerung hin und so unterblieben lange alle 
eingehenderen Untersuchungen und Schürfungen, um so mehr, da auch massge
bende persönliche Ansichten für die Sache nicht günstig waren.

Der Anthracit blieb demnach die ganze Zeit über unberücksichtigt, bis im 
Spätherbst 1853 Herr Joh. L i e n b a c h e r ,  Vicar zu Thomathal im Lungau, durch 
einen Hirten ein Stück „Drachenblut“ , von einem ebenfalls schon länger bekann
ten „Drachenblut“ -Ausbisse herrührend, erhielt und dasselbe auf empirische 
W eise als Steinkohle erkannte. Dadurch wurde Herr L i e n b a c h  er  bewogen, 
auf dem angezeigten Puncte einen Schurfbau zu eröffnen, der unter der Tagdecke 
auch wirklich einen bei 2 Fuss mächtigen Anthracitputzen, eingeschlossen in 
einer ungefähr 1 Klafter starken Schichte des glänzenden, dünnblättrigen Schie
fers, aber, wie vorauszusehen, schon in einer Strecke von kaum 1 Klafter weder 
Kohle noch Schiefer sehen liess.

Um dieselbe Zeit und aus gleicher Anregung versuchte ein Anderer auf dem 
Namen Joseph G r ü b l  einen, ebenfalls schon langeausgebeuteten „Drachenblut“ -  
Fundpunct im hinteren Zechnergraben zu Turrach einzumuthen, ohne jedoch 
irgend welche Untersuchungsarbeiten anzustellen.

Aufmerksam gemacht durch das Bekanntwerden dieser Bestrebungen, gab 
die fürstlich Schwarzenberg’sche Werks-Direction den Auftrag, die Sache eben
falls in schleunige Untersuchung zu nehmen. Obgleich erst ganz kurze Zeit in 
Turrach und demnach mit den hiesigen Gehirgsverhältnissen nur ganz oberfläch
lich vertraut, hatte ich doch glücklicher W eise, aufmerksam gemacht auf das Vor
kommen von Schiefern (auch den Anthracit hielt man für schwarzen Schiefer) 
in der Zechneralpe, kurz vor dem ersten Schneefalle im Herbste 1853 die Lage
rungsverhältnisse dieser Schiefereinlagerung untersucht, und dabei auch einige 
schwache Schmitzen von Anthracit vorgefunden, welche sich später, gleich dem 
erwähnten Ausbisse im hinteren Zechnergraben, als dem hangenden Anthra- 
citlagerzug angehörig erwiesen. Im Vergleiche mit den vielen kleineren Schie
ferschichten musste diese ungleich, mächtiger entwickelte Einlagerung jeden
falls auffiallen und die Ueberzeugung wecken, dass, wenn überhaupt ein bau
würdiges Kohlenlager in unserer Formation vorhanden, dieses nur hier zu 
suchen sei. Bei der in Folge dieser Ansicht vom tiefsten Einschnitte in das 
Gebirge aus beabsichtigten Abquerung unserer Schieferschichte stiess ich aber 
schon bei der Aufröschung des Taggerölle9, nach einem ungefähr 9 Fuss starken 
Schiefermittel über dem Liegendsandstein, auf das 1 Klafter mächtige Ausstrei
chende des Liegendlagerzuges. Dieser wurde nun sogleich in weiteren Auf
schluss genommen und es ergaben sich dabei die vorhin beschriebenen Ver
hältnisse und Eigentümlichkeiten unserer Anthracitablagerung.

Die Kohle unserer Formation ist jedenfalls ein wahrer Anthracit und von 
einer chemischen Zusammensetzung, die der anderer Anthracite nahe gleich
kommt. W ir haben jedoch , sowohl in Bezug auf das äussere Ansehen als auch 
wegen der Menge der Bestandtheile, zwei Modificationen desselben zu unter
scheiden: nämlich den putzenförmig in den Sandsteinen vorkommenden und 
den in den beschriebenen Lagern einbrechenden. Erstcrer steht seinen physio- 
graphischen Eigenschaften nach anderen Anthraciten sehr nahe, zeigt eine 
würfelige Zusammensetzung, halbmetallischen Glanz auf den vollkommen 
muscheligen Bruchflächen, dunkelschwarze Farbe und ist wenig zu Staub und
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Pulver zerrciblich. Eine mit solchem Anthracite abgefiihrte Probe ergab folgen
des Resultat:

Kohlenstoff.....................  87
Asche..............................  2*5
Brennbare Gase............. —
Unbrennbare,, ............. 10-5

100^

Calorien..........................6281

Die in Joh. C z j z e k ’s Erläuterungen zur geognostischen Karte der Um
gebungen Wiens, Seite 58 enthaltene Analyse durch Herrn Professor S c h r o t t  er  
wurde auch mit einem Anthracite dieser Art durchgeführt, da die unter
suchte Kohle von der Stangalpe herrührte. Herr Professor S c h r ö t t e r  fand
in 100 Theilen;

Kohlenstoff.......................... 94*309
Sauerstoff............................  2-810
Wasserstoff.......................... 2-078
Stickstoff..............................  0*803

100*000
Ferner zeigte sich

Das specifische Gewicht zu . . .  1*556 
Der Aschengehalt mit...............  8*325

Da kaum Hoffnung vorhanden ist, diese sehr reine Kohle in bauwürdiger 
Entwickelung aufzufinden, so soll weiters über selbe nichts mehr angeführt 
werden.

Der in den Lagern vorkommende Anthracit zeigt in den Schichtenköpfen 
oder geringen Abständen vom Tage eine körnige Zusammensetzung, starkes Ab
färben, geringe Härte, überhaupt eine grosse äussere Aehnlichkeit mit Graphit. 
Es ist diess wohl nur eine Folge der theilweisen Auflösung und Zersetzung, da er 
mehr im Gebirge und in grösseren Teufen, wohin eine derartige Einwirkung nur 
mehr im minderen Grade reichen kann, viel compacter und fester wird und auch 
die körnige Textur theilweise in eine blättrige gewürfelte übergeht. Diess hat auch 
die jedenfalls ganz erwünschte Folge, dass er beim Erhauen in grösseren Stücken 
gewonnen werden kann, da er beim Angriff in den am Tag liegenden Mitteln zum 
grössten Theil in Lösche und Pulver zerfällt und selbst die geringe Menge der 
erhaltenen Stückkohle durch die Erschütterung bei der Tagförderung noch vollends 
zerbröckelt. Mit der grösseren Entfernung vom Tage verschwinden auch immer 
mehr und mehr die eigentlichen Ursachen des Zerfallens: Die leicht auslassen
den, graphitisch schmierigen, glänzenden Blätter, welche als eigentliche Schich
tungsflächen die Kohle in mehr oder weniger starke, meist l^rummschalige Blätter 
absondern und gewöhnlich in der jeweiligen Streichungsrichtung verlaufen.

Aeusserlich unterscheidet sich dieser Anthracit durch von der ersteren Art 
durch seine grob-feinkörnige Textur, rauhen Bruch und lichtere, eisenschwarze 
Farbe. Auch die compactesten Stücke besitzen nie die Festigkeit, die Widerstands
fähigkeit gegen Zerreibung wie der frühere.

Die schwierige Entzündbarkeit und Verbrennbarkeit hat unser Anthracit 
mit anderen Anthraciten nicht gemein, indem e r , gehörig angeheizt, sich schon 
an der atmosphärischen Luft unter Zurücklassung einer weissen bis schwach 
roth gefärbten Asche vollkommen verzehrt. Seiner Zusammensetzung nach dürfte 
er wohl unter die magersten Kohlensorten zn rechnen sein. Kohlenstoffverbin
dungen mit Sauerstoff und Wasserstoff sind in demselben kaum mehr nach
weisbar.
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Bezüglich seines Aschengehaltes haben die mit verschiedenen Partien des 
Anthracites abgeführten Proben äusserst abweichende Resultate geliefert. Nach 
Untersuchungen an der k. k. Montan -  Lehranstalt in Leoben und der k. k. 
geologischen Reichsanstalt in Wien wurden als Aschorimenge I S , 1 2 , 14, 21, 
3 4 , 48 Procente gefunden, mit jedesmalig entsprechendem Gehalte an Kohlen
stoff, da die Wassermenge im lufttrockenen Zustande zwischen 1— 2 Procent 
schwankt und andere brennbare oder unverkennbare Gase nur mehr in Spuren 
vorhanden sind.

Das Schwankende in der Zusammensetzung des Anthracites erklärt sich vor 
Allein aus dein Umstande, dass die der Probe unterworfenen Partien theilweise aus 
den Schichtenköpfen, theilweise aus Mitteln, die vom Tage zu wenig entfernt lie
gen, genommen werden mussten und es aus anderweitigen Erfahrungen genügsam 
bestätigt ist, dass Flötze, die sich sonst durch die ganz besondere Qualität ihrer 
Kohle auszeichnen, gegen den Tag zu gewaltig an Reinheit verlieren. Diess muss in 
unserem Falle in um so höherem Grade Einfluss üben, da der Anthracit so stark von 
Schiefcrblättern durchzogen ist, deren Zersetzungsproducte auf mechanischem 
W ege durch die durchsickernden Wässer um so leichter durch die ganze Kohlen
masse vertheilt und abgesetzt werden konnten. Eben diese schwarzen Thonschiefer 
sind leider mit dem Anthracite innig verwachsen, umhüllen, besonders gegen die 
Scliichtflächen, fast jedes Stück desselben und sind nun auch, bei ihrer innigen Ver
keilung und Beimengung in feinen gleichgefärbten Blättchen, von der Kohle selbst 
durch weitgetriebene Scheidung durchaus nicht gänzlich abzulösen. Ja die meisten 
vor dem weiteren Zerfallen bewahrten grösseren Stücke verdanken ihre grössere 
Consistenz eben nur einem feinen Schiefergerippc, wenn sie auch von aussen als 
durchaus reine Kohle erscheinen.

Es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass die Verbrennung des Anthracites 
bei den auf gewöhnliche W eise durchgeführten Proben nicht in vollkomme
ner W eise und gänzlich zu bewerkstelligen ist, ohne dass unverbranntc Kohlen- 
theilchen gemengt und eingehüllt mit der Asche Z urückbleiben und auf diese 
Art die Aschenmenge vergrössert wird. Demnach dürfte man ohne grosse Fehler 
den durchschnittlichen Aschengehalt auf 15 Procent anschlagen.

Qualitativ besteht die Asche vorwiegend aus Kieselthon, wie man diess 
wohl im Vorhinein erwarten musste. Eine genaue Analyse derselben ergab in 
100 Theilen :

Kieselsäure und Silicate..........................  19-0?
Thonerde und Eisenoxyd.......................... 8 '32
Schwefelsäure........................................... 0Ü 4
K alk ............................................................Spuren
Verlust........................................................ 0-07

100-00

Bei dieser Zusammensetzung sind Kieselerde in überwiegender Menge, 
Basen als Flussmittel nur ganz untergeordnet vorhanden, wodurch eine grosse 
Strengflüssigkeit der Asche herbeigeführt wird, ein Uebelstand, der, wie später 
noch näher erörtert werden sol l , bei der hüttenmännischen Anwendung dieses 
Brennstoffes sehr erschwerend einwirkt.

In überraschend geringer Menge ist Schwefel vorhanden und diess schon 
durchaus in der Form von sehwcfelsauren Salzen, deren Säure 0 5 Procent der 
Aschenmenge kaum übersteigt. Dieses günstige Resultat kann man wohl als 
durchschnittlich geltend annehmen, da mehrere Asehen-Analysen noch geringere 
Mengen von Schwefelsäure nachwiesen. Bei neueren Untersuchungen hat man frei
lich 2 Procente Schwefel vorgefunden, was indessen schon aus dem Umstande kaum

K. k. geolug-ittclie HeicLsauslall. 9. Jahrgang 1858. II. 2 8
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annehmbar erscheint, dass eine derartige Menge Schwefelkies gewiss schon unter 
der Loupe bemerkbar wäre. In den,'wenig oder gar nicht, zersetzbaren Varietäten 
des Anthracites muss nämlich das Schwefeleisen noch unverändert erhalten 
sein; es konnte aber bisher noch keine Spur von Kiesen an solchen entdeckt 
werden.

d)'. D ie  o b e r e n  S c h i e f e r .  Durch die, den bisher besprochenen For- 
matiousgliedern, namentlich den unteren Schiefern und den Hauptconglomeraten 
eigenthümliche räumliche Ausdehnung und Stellung der Schichten .wurde im 
Innern der Formation wieder eine kleine beckenförmige Vertiefung hergestellt, 
und zwar nahezu concentrisch mit dem Hauptbecken verlaufend, nur etwas 
weniges von der Mitte des letzteren gegen Südw-esten gerückt. In dieser kleinen 
Mulde haben sich nun, dieselbe erfüllend und,nach oben ausgleichend, die 
oberen Schiefer eingebettet, und diese bilden die hängendsten, Schichten der 
Formation.

Es ruhen die oberen Schiefer im Süden und Osten auf den unteren Schiefem, 
im Norden und Westen auf den Hauptconglomeraten, so w eit diese die unteren 
Schiefer überlagern. Ihre Verbreitung ergibt sich aus den bereits angeführten 
Begränzungen der. beiden liegenden Glieder. Hiezu gehören als» die Schiefer, 
die sich vom Turracher Kupferbau aus einerseits über die Grögerlalpe und den 
Rothkofel gegen das Schiestel-Nock, andererseits westlich am Gross-Turrach- 
See vorüber gegen Lorenzen und Reichenau hinziehen und sich im Riesen-Nock 
zu einer Höhe von 7400 Fuss erheben. Das Reichenauer- Thal und die in das
selbe einmündenden Seitengräben haben sich im Verhältniss zu den vorhandenen 
Gebirgsköpfen tief in diese Schiefer ejngeschnilten, ohne jedoch , meiner Ansicht 
nach, tiefere Formationsglieder zu entblössen. Letzterer Umstand dürfte übrigens 
aus schon bekannten Ursachen schwer zu entscheiden sein.

Die Ränder dieses kleinen Beckens beschreiben schon sehr scharf gekrümmte 
Bogen und die allenthalben confomi auf die Liegendsteine gelagerten oberen 
Schiefer fallen mit wenigen Ausnahmen dem Centrum des Beckens zu. Aus dieser 
Ursache verändern die oberen Schiefer in. sehr kurzen Distanzen ihre Strei
chungsrichtungen, und diess immer mehr, je  näher ;ihre Schichten gegen die 
Mitte des Beckens liegen. Mit Berücksichtigung dieses Umstandes ergibt sich die 
Lagerung der Schichten dieses Gliedes als eine ziemlich regelmässige, mit Aus
nahmen in den Gehängen des oberen Gurkthales und des Seebachgrabens, der 
sich vom Turrach-See gegen Reichenau herabzieht. Herr Dr. P e t e r s  bezeichnet 
beide mit vollem Rechte als wahre Erhebungsspalten.

Im Kupferbau folgt unmittelbar über die Conglomeratfe, also schon zu den 
oberen Schiefern gehörig, eine bei 200 Klafter mächtige Schichte von blau
grauen, theilweise violetten, gcradschiefrigen, jedoch sehr kurz abgesonderten 
Schiefern, die sich durch häufige Quarz- und Kalkspathausscheidungen charak- 
terisiren. Sie ziehen sich nach dem östlichen Gehänge des Werchzirmgrabens 
aufwärts und werden gegen den Turrach -  See zu durch die Conglomerate 
und das unterste Dolomitlager, dessen Liegendes sie bilden, immer mehr ein 
geengt und scheinbar gänzlich verdrängt; wenigstens lassen sie sich aujsser 
der angegebenen Strecke in diesem Gliede nirgends mehr blicken. Uralte Bergt 
baue auf Kupfererze, Fahlerz und Kupferkies gingen in diesen Schiefern um, 
von denen nur mehr einige Halden' und Bingen Kundschaft geben. Das Vor
kommen der Erze darin ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein lagerfÖrrriigös 
oder vielmehr putzenförmig in einzelnen Schieferschichten eingeaprengtes. 
Einer grösseren Ausdehnung oder . besonders gesegneter Anbrüche /nag .sich 
indessen dieser Bergbau nie erfreut..haben, da in Turrach nie eine Kupfechütte
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in Betrieb gestanden sein soll nnd die Erze über die Alpen nach Kärnthen ver
frachtet wurden.

Die nun folgenden höheren Schieferschichten dieses Gliedes zeigen in der 
Gesteinsbeschaffenheit eine grosse Aehnlichkeit, ja theilweise eine völlige Gleich
heit mit einigen grünen Arten der  unteren Schiefer. Sie sind licht- und dunkel
grün gefärbt, jedoch meist gröber und mehr getad- und dickschiefrig und bei 
weitern nieht so spaltbar als die entsprechenden Arten der unteren Schiefer; und 
diess immer mehr und mehr in den hängenderen Schichten. Häufig sind sie von 
Quarz-iNäthen und, gegen die eingeselilossenen Dolomitlager zu , mit Kalkspath
adern und Wülsten durchzogen. Krurnmschalige, deutlich chloritisehe Aite’n, wie 
im 'Werchzirmgraben,’ finden sich meines Wissens nicht in ihnen. Wegen ihrer 
geringen Spaltbarkeit sind sie dem Abwittern Uiid dem Verfallen in Blätter und 
Scherben wenigunterwarfen und Wegan der meist unter stumpfen'Winkeln auf die 
Schichtflächen verlaufenden Absonderung lösen sich gewöhnlich grössere kubische 
Blöcke: und Trümmer von der;Gänze ab! Dcsshalb 'sind' auch ihren Gebirgen 
eckige, schroffe Formen mit hohem steilen Abstürzen eigen.

In diesen grünen'Schiefern erscheinen öinzelne; schwache Schichten von 
grauen gerad-und feinblättrigen Schiefern, die den auf ' dev Spitze des Eisenhut 
vorkommfenden ganz gleich sind. Sie lassen sich' in schönen, gleichmässig star^ 
ken Tafeln ablösen und wurden desshalb an ein paar Puncten an “der Reichenauer 
Strasse zu Dachschiefern gebrochen. Eine selbstständige Bedeutung haben in
dessen diese grauen Schiefer nicht; sie zeigen eben'nur das! beiden Schiefer
horizonten eigentüm liche, unbeständige und ] regellöse Miteinandervorkommen 
der verschiedenen Schieferaften.

Den oberen Schiefern sind ebenfalls Dolomitlager untergeordnet, ganz ent
sprechend ' den "Dolomiten der unteren Schiefer^ nur sind sfe von ungleich 
grösserer Ausdehnung und Mächtigkeit. ‘ Die Dotomite erscheinen hier in zwei 
parallelen , den Schiefern ganz 1 conform eingelagerten Zögen. Der tiefere* den 
liegendsten Schieferschichten angehörige, bildet in 'Uebereinstimmung mit der 
kleinen centralen Mulde und im Norden derselben, ein ziemlich ausgedehntes 
Bogensegment, ‘jedoch mit'stellen weisen Unterbrechungen) s o ’ wei tman diess 
am Tager beurtheilen kann: Seih anhaltendstes Lager Ibeginnt irr der Sohle des 
Nestlgrabens, nahe an der Vereinigung des Winkleralpen- und Nestlgrübenbaches, 
und zieht von da gegen Ost in feiner Länge von nahe 2Ö00 Klaftern ununterbro
chen und in .seinen anstehenden1 Sehichtenköpfen' sichtlich übeirden Kupferbau 
bis zum-Abhange gegen den. Turrach-See. Weiters gegen uhd im Becken des 
See’su n d  jenseits des Schober-Riegels deuten theils vereinzelt ansbeissende, 
anstehende Dolomit-Massen, die isolirten Stöcken angehören, theils losfe herum
liegende nnd ahgerissene Blöcke und Trümmer, die davon herrühren, die stark 
unterbrochene und, wie es scheint, theilweise verworfene Fortsetzung deöZugeS 
an. ' Vom Schober-Riegel gegen Südost ist indessen keine Andeutung desselben 
mehr zu treffen. Im westlichen Streichen des Zuges gegen das Innere des Nestl- 
grabens kömmt, nach langer Unterbrechung, in der Kothalpe und gegen den 
Sattel desStang-Nocks ein kurz anhaltendes, mächtiges, doch stark zerrissenes und 
zertrümmertes Dolomitlager zum Vorschein, das sich an das Kupferbauer anreiht 
lind das wesentlichste dieses Zuges ist.

Ungefähr 800 Klafter weiter im Hangenden des Kupferbäuer1 Zuges ünti 
schön in den höchsten Schichten der oberen Schiefer' streicht fler zweite, 
jedoch viel kürzere und weniger mächtige Dolomitzug. Seine'auf den Rücketi 
der Hohen Riese und des Rothkofcl ausbeissenden Schichfenköpfe sind wegen 
ihrer röthlich-i gelben Färbung von der Ferne sichtbar urld der Name des

2 8 »
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letzteren Gebirges aus diesem Umstande abzuleiten. Die Prägaret -  Scharte, 
welche die beiden genannten Gebirge abtrennt, ist in diesen Dolomitzug und 
in die umschliessenden Schiefer quer eingeschnitten und dadurch wird Erstercr 
auch im Einfallen einigermassen blossgelegt. Das scheinbar verworfene Lnger- 
trumm, das sich am östlichen Absturz des Riesen-Nocks gegen den Turrach- 
See herabsenkt und der isolirte mächtige Dolomitslock unmittelbar am süd
lichen Seeufer, der mit dem vorigen einst in Zusammenhang gestanden sein 
mag, gehören wohl zu dem zweiten Zuge, der mit demselben gegen Osten 
hin endet, während er gegen Westen nicht über den Rothkofel hinaus
streicht.

Der Hauptmasse nach bestehen diese Lager, deren Ausdehnung eben ange
geben wurde, aus einem feinkörnigen Dolomite von gewöhnlich bläulicher, selte
ner weissgrauer Färbung. Die Schichtung zeigt sich, wenn eine zu erkennen, in 
dicken starken Bänken; in der Regel ist sie jedoch wenig ausgesprochen und 
scheint hie und da ganz zu fehlen. Vielfache unregelmässige KlQfte sondern den 
Dolomit in cuboidische Stücke von verschiedener Stärke ab.

Ein geringer Eisengehalt ist in diesem Dolomite immer vorhanden und 
daher kömmt die mehr weniger intensiv rothe Färbung desselben bei der Abwit
terung. Eine von Herrn Karl Ritter v. H a u e r  mit einem Dolomite vom Turrach- 
See gütigst abgeführte Analyse ergab folgendes Resultat:

Kohlensaures Eisenoxydul........................ 4*49
Kohlensaurer Kalk..................................... 51 ■ SO
Kohlensäure Magnesia..............................  83‘ 87
In Säuren unlöslich..................................  6 ‘ lö

101-01
Schon das äussere Ansehen beweist, dass selbst in den ausgesprochenen 

Dolomiten dieser Lager das Zusammensetzungs-Verhältniss ein sehr schwankendes 
sei und dass diess namentlich durch die sehr wechselnden Mengen des Eisenoxy- 
duls verursacht werde. Durch das allmähliche Zunehmen desselben und das Ver
drängen der anderen vorhandenen isomorphen Basen entsteht aus dem eisenrei
chen Dolomite die Rohwand und der Spatheisenstein, welche Gesteinsarten schon 
durch ihr äusseres Ansehen kenntlich sind und ihr Zusammensetzungs-Verhältniss 
annähernd beurtheilen lassen. Ob die verschiedenen Carbonate jedoch stets in 
Verhältnissen vorhanden sind, die den entsprechenden einfachen Proportionen sich 
nähern, oder ob hier nicht verschiedene Zwischenstufen existiren, die in ihrer 
Zusammensetzung von den für die genannten Mineralien aufgestellten Formeln 
ahweichen, kann aus Mangel der Hülfsmittel, die zur entsprechenden Untersu
chung nöthig wären, nicht angegeben werden. Jedenfalls wäre diess ein inter
essantes Feld der Untersuchung und da aus der Art des hiesigen Vorkommens 
ziemlich sicher zu schliessen ist, dass die Bildung dieser eisenhaltigen Minera
lien mit dem Dolomitisirungs-Processe in inniger Beziehung gestanden, so wäre 
durch ein genaues und eingehendes Studium dieses Falles vielleicht die Deutung 
über Bildungs- und Entstehungsweise vieler unserer alpinen Spatheisensteine zu 
erleichtern.

Es findet also in unseren Lagern stellenweise ein Uebergang aus Dolomit in 
Bohwand und arme Spatheisensteine (Flinze) Statt. Diess ist aber nie in der Art 
zu beobachten, dass Rohwand oder Flinz für sich allein entweder einzelne Bänke 
oder Schichten zusammensetzten oder auf gewisse Erstreckungen die ganze La
germasse bildeten. Vielmehr sind auch hier, ganz wie bei den Dolomiten in den 
unteren Schiefern, alle Gesteinsarten verworren unter einander gemengt, in sehr 
wechselnden Mengen in einander enthalten, ohne dass ein Mineral für sich allein
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in einer etwas grösseren Partie ausgeschieden wäre. Dabei ist durchaus keine 
bestimmte Norm der Entwickelung des Einen aus dem Ändern, keine gewisse 
sich stets wiederholende Reihenfolge in der Anordnung der einzelnen Arten 
unter einander, die auf Bildiingsweisen oder Bildungs-Perioden hindeuten könnten, 
vorhanden, sondern Partien von Rohwand sind eben so von Flinzcn umschlossen, 
als umgekehrt Flinze von Rohwand. Ebenso wenig ist das Verhältniss dieser 
beiden zum Dolomite ein bestimmtes.

Bei ganz frischem Anbruche sind aus diesem Gemenge die einzelnen Mine
ralien nicht ganz leicht zu erkennen, und es erfordert die Bestimmung derselben 
einige Uebung. Erschwert wird diese Unterscheidung zwischen Dolomit, Rohwand 
und Flinz noch durch den Umstand, das» Ersterer, wenn er in Gesellschaft der 
eisenreichen Modificationen erscheint, ebenfalls vielleicht wohl wegen eines 
gleichfalls grösseren Eisenoxydul-Gehaltes, ein viel gröberes, blättriges Gefüge 
annimmt und dadurch, so wie durch weissliche oder bläuliche Färbung, den 
Flinzen dem äusseren Ansehen nach sehr ähnlich wird. Indessen zeichnet unter 
diesen gleichen Umständen ein etwas lebhafterer Pcrlmutterglanz den Letzteren 
aus. Bei beginnender oder eingetretener Abwitterung stellen sich bei den eisen
reicheren Arten anfänglich röthliche, dann bräunlichgelbe Farbe ein und dann ist 
selbstverständlich die Scheidung der haltigen von den tauben Partien nicht mehr 
schwierig. Die Rohwand erscheint meist mit hervorstechendem, sehr grobspäthigem 
Gefüge. Bei gleicher Textur mit den Flinzen ist wohl die Unterscheidung durch 
das blosse Ansehen selten möglich. Wahrscheinlich ist sogar der grösste Theil 
des hier als Flinz bezeichneten Erzes nur Rohwand.

In zerstreuten, mehr weniger grossen Putzen und Nestern kommen mit den 
unzersetzten Flinzen sehr schöne Braunerze von dunkelrothbrauner Farbe und 
röthlichem Strich vor, offenbar entstanden durch ganz zu Ende geführte Verwit
terung sehr reiner Flinzpartien. Hin- und herziehende Quarznäthe, grössere und 
kleinere eingemengte Partien von lichterer, ochergelber Farbe und ganz unzer
setzten grobblätterigen Bitterspäthen, die auch in den Braunerzen vorhanden 
sind, bezeugen ihre Abstammung aus den gewöhnlichen Flinzarten. Ablösungs
und andere Klüfte begünstigen eine derartige zersetzende Einwirkung, daher sich 
diese Braunerze besonders in der Nähe derselben, übrigens aber in noch ziemlich 
grossen Entfernungen von der Oberfläche vorfinden.

Ein häufiger oder vielmehr beständiger Begleiter dieser Eisenspäthe ist der 
Quarz ,  der, durchaus in seiner krystallinischen Modification, entweder in wirklichen 
Krystallen vorhanden ist oder in schmalen Schnüren oderBändern die Masse durch
zieht. Der Quarz ist besonders bei der Bildung der sogenannten „Kerne“ bethei
ligt; diese sind knollige oder sphärische Coneentrationen in den feinkörnigen Flin
zen, die entweder Drusenräume enthalten oder mit einem Bohwand-Kerne aus
gefüllt sind. Dabei bildet der Quarz immer die äusserste concentrische Schale, 
meist nur in der Stärke einer Linie entwickelt lind aus dicht an einander gedräng
ten, mit der Spitze nach innen gerichteten Krystallen bestehend. Die Ausfülltings- 
masse dieser Räume ist hie und da wohl wieder Fl inz, meist aber eine krystal- 
linische sehr grobblättrige Rohwand, die entweder den ganzen Raum erfüllt, 
oder drusenartige Aussparungen und Höhlungen enthält, die mit schönen Krystal- 
lisationen von Rohwand, Bitterspath und bisweilen Mesitinspath besetzt sind lind 
auf welchen wieder Quarz und Kupferkieskrystalle aufsitzen. Kupferkies und 
auch Fahlerz kommen ausserdem noch im derben Zustande, jedoch meist nur in 
kleinen Augen in den Flinzen eingesprengt vor.

Diese Adelspuncte (wenn man sie so nennen darf) in den Dolomitlagern 
oder Uebergängen in die Eisenerze beschränken sich jedoch nur auf gewisse,
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mehr weniger lange Erstreckungen der Lager und sind denselben nicht in. der 
ganzen Ausdehnung eigen. W o sie sich einfinden, dehnen sie sich jedoch auf die 
ganze Mächtigkeit der Lager aus, und da diese immer mehrere Klafter beträgt, 
so ist dadurch in hiesiger Gegend ein bedeutender, indessen bis jetzt noch wenig 
in Ausbeute genommener Reichthum an Fliuzerzen geboten.

Häufiger und anhaltender iils in dem hangenden Dolomitzuge erscheinen 
diese Veredlungen in dem liegenden und zwar in diesem, so weit man diess nach 
den ausgehenden Schichtenköpfen beurtheilen kann, mit nur'wenigen und nicht 
ausgedehnten Unterbrechungen. An zwei Puncten desselben sind Bergbaue zur 
Gewinnung der! Flinze eröffnet und zwar im inriehrgenannten Kupferbau (der 
Name bezieht sich auf den von den Alten hier in den Liegendschiefern getrie
benen Bergbau auf Kupferze) auf der östlichen Abdachung des Werehzirmgra- 
bens, den die Turracher Gewerkschaft betreibt, und ein zweiter am Schober-Riegel, 
dem Radentheiner Schmelzwerke zugehörig.1 In den zwei Tagbrüchehdes ersten 
Baues zeigt dieses Lager eine durchschnittliche Mächtigkeit von 10 Klaftern, 
wird jedoch durch zwei, an Stärke ab- lind zunehmende Mittelblätter eines grün
lichen' Thonschiefers stellenweise abgetheilt. Mit diesem Baue hat man eine der 
edelsten Partien des Zuges im Angriff genommen und die Eigenthümlichkeiten 
dieses nicht ganz interesselosen Vorkommens lassen sich in diesen bedeutenden 
Aufschlüssen am besten studiren.

e ) G e o l o g i s c h e  S t e l l u n g  d e r  F o r m a t i o n .  Von mehreren Besuchern 
der Stangalpe wurde es als zweifelhaft oder doch nicht mit Bestimmtheit ausge
sprochen, dass die im Vorausgehenden aufgeführten und beschriebenen vier Ge
steinsglieder zu einem Ganzen , zu Einer und derselben Formation zusammenge
hören. In den meisten älteren Notizen über diese Ablagerung findet man nur 
die Stangalpner Kräuterschiefer und die unmittelbar iimschlicssenderi sandigen 
Gesteine erwähnt und als muthmassliclve Steinkohlengebilde bezeichnet , während 
die übrigen Schiefer und Kalkgestcine, die mit jenen in unmittelbarem Zusam
menhänge Stehen, Wenig oder gar keine Berücksichtigung fanden. Jenes auffal
lende und charakteristische ‘Vorkommen musste natürlich wohl'vor Allem anzle- 
hen, während ein kurzer und flüchtiger Besuch unmöglich zur Gewinnung einer 
klaren Einsicht über alle zur Formation gehörigen Glieder und- ihren Zusammen
hang ausreichen konnte.

Zum Theil schon: die unteren Schiefer, namentlich'aber das Hauptkalklager, 
würden früher immer als zur Grauwacke gehörig oder gar zu den unterlagerndon 
krystallinisühen Schiefern gerechnet. Die Herren Dr. F. R o l l e  und Dr. P e t e r s  
haben sich Zuerst mit Bestimmtheit dahin ausgesprochen, Hass die Gränze der 
Stangalpenförmrttion bis unter den Kalk zu legen und dass Letzterer möglicher
weise ein Aequivalent des Bergkalkes sei. Hinreichende Gründe sprechen für die 
Richtigkeit dieser Ansicht, wenn es gleich bisher, trotz der eifrigsten Bemühung 
nicht gelungen ist, eine volle Bestätigung derselben durch Auffindung irgend 
einer Versteinerung aus dem Thierreiche in den liegenden Gliedern zu erhalten. 
Da ist zuerst die genaue Uebereinslimmung in der Lagerung des Hauptkalkes mit 
der der auflagernden Glieder, während er selbst zum Theil die krystallinischen 
Thonschiefer, zum Theil aber den Gneiss überdeckt, also zu keinem von beiden 
zu rechnen ist, keinem angehört. Die im Kalke der Fladnitz zwischenlagernden 
grauen Thonschiefer gleichen petrographisch ganz einigen Schichten der unteren 
Schiefer und es ist ein Uehergang des Kalkes mittelst Kalkschiefer ifi die unte
ren Schiefer an mehreren Puncten, z. B. im Orte Turrach sehr deutlich zii sehen. 
In der Krems und in der Hinteralpe Sind zum Theil im Liegenden des Kalkes, zum 
Theil von demselben eingeschlossen Arkosen und Cönglomeratgestbine vorhanden,
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die entschieden zu den Uebergangsgebilden gehören. Endlich sind die im W erch- 
zirmgraben auftretenden, von den unteren Schiefern umschlossenen Kalke im Ge
steinscharakter von dem Hauptkalke nicht zu unterscheiden.

Dagegen ist kein Grund vorhanden, den Hauptkalk den krystalliqischen 
Gesteinen beizuzählen und denselben von den unteren Schiefern abzutrennen. 
Letztere enthalten nun schon sandige und Conglomerat-Gesteine, die, wenngleich 
einigermassen verschieden von den Hauptconglomeraten, doch eine unter gleichen 
Umständen erfolgte Bildungsweise andeuten, und da die untere Schieferzone mit 
der oberen nicht nur petrographisch, sondern sogar in den Gesteins-Einschlüssen 
genau übereinstimmt, also eigentlich eine Wechsellagerung zwischen den Schie
fern,und dem Conglomerat stattfindet, so kann von einer Trennung dieser beiden 
Horizonte nicht die Rede sein. Dazu ist noch anzuführen, dass sowohl in den 
unteren Schiefern (am Eisenhut), als auch in den oberen (Dachschieferbruch an 
der Reichenauer Strasse) Pflanzenpetrefacte Vorkommen, wie aus glaubwürdigen 
Mittheilungen hervorgeht, wenngleich sehr sparsam und ajs grosse Selten
heit. Es sollen, diess Farrenkräuter sein, die mit denen der Stangalpe überein
stimmen, . Leider ist kein Exemplar davon aufbewahrt worden.

Diese Andeutungen dürften zur Begründung der angeführteq Ansicht genü
gen., Es haben sich nun schon ältere Geologen, die über diesen Gegenstand 
schrieben, dahin ^ sgesprochen , dass die durch ihren Reichthum von Pflanzen
resten so wohl charakterisirten und ausgezeichneten dunklen Schiefer der Stang- 
alp-G egend zu jener weit verbreiteten alpinen Anthracit-Formation gehören, die 
in den Westalpen Frankreichs und in der Schweiz schon lange bekannt ist und 
die sowohl; von den grossen marinen Steinkohl enmulden Englands, Belgiens, Nord- 
Amerika’s u. s. w.,..als auch von den kleineren Binnenbecken derselben Formation 
sich einigermassen verschieden zeigt. Aber nicht bloss die Pflanzenschiefer 
allein, sondern alle vier vorhandenen und damit in Verbindung stehenden Gesteins- 
glieder, deren Zusammengehören zu Einer und derselben Ablagerung ausser 
Zweifel steht, sind zu dieser Formation zu rechnen und stellen, als ein Ganzes 
zusammengefasst, eine besonders vollständige und wohl gegliederte Repräsen
tation dieser Formationsgruppe dar. Die Uebereinstimmung unserer Stangalpner 
Anthraeit-Formatiofl mit jener der Westalpen Frankreichs ist, mit. Ausnahme der 
räthselhaften Lipsschiefer, die bei uns entschieden fehlen, jedenfalls auffallend; 
die Analogie in den beiderseits yorkommejiden Pflanzenresten, dieAehnlichkeit in 
den auftretenden Gesteinen und im Vorkommen des Anthracitps ist, soweit ich 
darüber urtheilen kann, zu ausgesprochen, als dass i)och ein Zw.eifel über die 
Stellung unserer Ablagerung in der Formationsreihe statthaben könne.

Die Parallele zwischen den beiden eben angeführten Ablagerungen weiter 
auszuführen, darf ich bei meiuen beschränkten Erfahrungen nicht wagen, und 
es sollen hier nur. noch einige Bemerkungen über den allgemeinen Cha*- 
rakter der in den Stangalpen-Schichtep vorkommenden Gesteine beigefügt wer* 
den. Die Gebilde dieser Ablagerung, die als ein Absatz an Strand und Tiefe des 
in der dermaligen Epoche über die älteren, zum Theil noch ungchobenen Schich
ten stehenden Meeres angesehen werden müssen, scheinen ihrem äusseren An
sehen nach wesentlich von denen der eigentlichen Steinkohlen-Biunenmulden des 
europäische« Continentes verschieden zu sein. Wenn iu diesen , neist dem ent
schiedenen Fehlen des Kohlenkalkes, meist Sphieferthone und sündige Gesteine 
vorherrschen,'zeigen die Schichten unserer alpinen Mulde eine viel grösssere 
Aehnlichkeit mit jenen älterer Formationen, die glimmerschieferähnliche, stark 
metamorphosirte Schiefer enthalten; auch die Art des Vorkommens des Anthracites 
kommt der des devonischen Systems in dem Departement der Loire und der
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Maine sebr nahe. Namentlich aber werden die, in der neueren Zeit als „Posido- 
nomyen-Schiefer“ bezeichneten Gebilde in den rheinischen Gebirgen auf ganz ähn
liche W eise wie unsere Schiefer beschrieben. Mit diesen Vergleichen soll übri
gens nur angedeulet werden, dass man ohne die schlagende Ucbereinstimmung 
der Stangalpen-Flora mit der des entschiedenen Steinkohiengebirges an anderen 
Puncten vielleicht wohl versucht werden könnte, hier das Aequivalent einer 
älteren Formation zu vermuthen.

ln unserem Hauptkalklager einen Repräsentanten des Kohleukalkes zu sehen, 
ist wohl nicht zu sehr gewagt, wenngleich, wie schon wiederholt bemerkt, alle 
Bestätigung durch thierische Ueberreste entschieden mangelt. In nicht zu grösser 
Entfernung, zu Bleiberg und anderen Orten in Kärnthen, ist der Rergkalk, wohl- 
charakterisirt durch seine Versteinerungen, ebenfalls vorhanden.

Den unteren und oberen Schiefern muss offenbar eine Entstehungsw'eise 
unter gleichen Einflüssen und Ursachen, wenngleich zu verschiedenen Zeiten, 
zugeschrieben werden. Während sich die zwischenlagernden Hauptconglomerate 
durch die eckig-abgerundete Form ihrer eingebackenen Körner als eine Meeres- 
strandbildung kennzeichnen, mögen die Schiefer wohl als ein Absatz in den Tiefen 
des Meeres anzusehen sein. Aus dem auffallenden gegenseitigen Verhalten der 
unteren Schiefer und Hauptconglomerate, nämlich der Entwickelung grösser Mäch
tigkeit an einander entgegengesetzter Rändern der Mulde, ihrem allmählichen 
Abnehmen und zungenförmigen Uebergreifen, wo sie sich überlagern, ist wohl 
auf die Herbeischaffung des bezüglichen Absatzmateriales von entgegengesetzten 
Seiten zu schliessen. Diess mag auf ähnliche W eise erfolgt sein, wie man es 
auch heutzutage an den Einmündungspuncten der Ströme in das Meer beobachtet. 
Die, wie aus den grossen Mächtigkeiten zu schlicssen, jedenfalls lang andauernde 
Epoche der von Osten her wirksamen Kräfte wiederholte sich in der oberen 
Schieferzone, während die Fluthcn von W esten her in den Conglomeraten nur 
Einmal thätig waren; nur ist bei den oberen Schicfern die ungleiche Mächtigkeit 
nicht mehr vorhanden, sondern sie erfüllen die gebotene Vertiefung ganz gleich
förmig und angleichend. Schon bei diesem ursprünglichen Absätze unserer 
Gebilde muss ein bogenförmiger concentrischer Aufbau derselben stattgefunden 
haben, der sich vielleicht nach der Hebung nur noch greller gestaltete. Dass 
sie endlich nach ihrer Ablagerung noch eine tiefgreifende Umwandlung erfahren 
haben, bedarf wohl keiner weiteren Erörterung mehr.

Woher das Material zur Zusammensetzung unserer Schiefer genommen sei, 
ist aus diesen selbst wohl nicht leicht zu erkennen. Jedenfalls waren esglimmerige, 
an Thonerde reiche Gesteine, vielleicht wohl die krystallinischen Thonschiefer 
Kärnthens, die durch Verwitterung und Fortführung zu höchst feinem Pulver 
zerrieben und als solches abgelagert wurden. Leichter ist dieser Schluss bei den 
Conglomeraten zu machen, indem man in denselben gar nicht selten vollkommen 
kenntliche Stücken von Glimmerschiefern und auch Gneissen vorfindet, und zwar 
von ganz gleichem Ansehen, wie sic jetzt noch im Liegenden unserer Formation 
vorhanden sind, daher die Umwandlung derselben wohl schon vor der Stein- 
kohlen-Epoche stattgefunden haben muss.

Diese, den Quarz von einer ganz gleichen Beschaffenheit, wie er in den 
Geschieben der Conglomerate vorherrscht, zahlreich, sowohl in Gängen als La
gern führenden Gesteine, die sich auf eine weite Erstreckung über Obersteier
mark, Salzburg und Oherkärnthen ausdehnen, waren also höchst wahrscheinlich 
die Träger unserer Stangalpen-Flora, die von ihrem Standpunct bei der theil weisen 
Zerstörung des Festlandes abgeschwemtnt und in Massen an den Ufern des 
Meeres abgesetzt wurde, während nur einzelne Exemplare auf die Höhe desselben



hinausgeführt und dort in den Absatz eingebettet oder vielleicht durch langes 
Hin- und Hertreiben zerrieben und zerstört wurden.

Ich gebe hier in der Fig. 4 einen erläuternden Durchschnitt durch die ganze 
bisher beschriebene Antbracitformation.

Figur 4.
D u r c h s c h n i t t  von F la dn i tz  bis  in den L e o b e n g r a b e n .
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Der Durchschnitt ist nach einer geraden Linie von der Fladnitz, nahezu durch 
die Mitte der Anthracitformation bis in den inneren Leobengraben geführt. Die 
Höhenmaasse sind in demselben in doppelter Grösse aufgetragen und dieLagerungs- 
verhältnisse der einzelnen Formationsglieder mit ihren Einschlüssen, wie sie in 
der folgenden Abhandlung angeführt wurden, ersichtlich gemacht.

IV. Diluvium. Vom Innersten des Werchzirmgraben angefangen, zieht sich 
längs des linken Gehänges desselben eine ziemlich bedeutende Schotterablagerung 
im ununterbrochenen Zusammenhange bis zum Orte Turrach, in einer Erstreckung 
von nahe 7000 Klaftern. Dieses Gebilde ist fast ausschliesslich nur am linken 
Gehänge vorhanden und nur an ein paar Stellen übersetzt es den Werchzirmbach, 
ohne jedoch auf dem rechten Ufer eine besondere Entwickelung zu erlangen. Die 
Seitenbäche des linken Ahhanges haben sich einigermassen tief darin eingeschnitten, 
zeigen aberan ihren Mündungen keine auffallenden Deltabildungen. Von derThalsohle 
des Werchzirmgrabens an, die in der angegebenen Strecke durchaus über 4000 F. 
über dem Meere liegt, reicht der Schotter ziemlich gleichmässig bei 200 F. nach 
dem Gehänge hinauf und es verläuft also dessen obere Gränze in einer mit der 
Thalsohle nahezu parallelen Linie. Meist lehnt er sich schutthaldenförrnig, nach 
oben spitz auslaufend und unter einem scharfen Böschungswinkel abdachend, an 
das Gehänge an. An ein paar Stellen, z.B . in der Brandt- und Reicheralpe, springt 
er ziemlich weit in das Thal vor und erweitert sich oben zu ziemlich breiten Ter
rassen. Längs des vorderen Predlitzgrabens ist dieses Gebilde nur mehr auf der 
Tratten und zwar ebenfalls am linken Gehänge und in eine mit der vorigen nahe 
gleiche Höhe hinaufreichend, jedoch viel schwächer entwickelt vorhanden.

Diese Ablagerung besteht durchaus aus einer ungeschichteten Anhäufung 
von unverkitteten Flussgeschieben und Gerollen, aus Knauern von mehreren Ku- 
bikfussen Rauminhalt bis zum feinsten Sande ordnungslos unter einander gemengt 
und ohne gleichmässige Bichtung ihrer grössten Dimensionen aufgeschüttet. Ein
zelne kesselförmige Vertiefungen oder ellipsoidische Räume sind von gleichmäs- 
sigem sehr feinem Sande angefüllt, ohne jedoch auch in ihm eine schichtenförmige 
Anordnung erkennen zu lassen.

Die in dem Schotter vorkommenden Gesteine stammen von den Schichten 
der Gehänge, an die sich Schottermassen anlehnen, oder den weiter thaleinwärts

K. k. g eo log isch e  Reiebaanstalt. 9 . Jahrgang 1838. II. 2 0
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gelegenen. Nur einzelne Rollstücke von Gneiss finden sich vermengt mit anderen 
Gesteinsarten, viel weiter nach dem Inneren des Grabens, als es nach der Stel
lung der Gneissschichten am Gehänge der Fall sein sollte, so dass man sich bei 
der jetzigen Oberfliichen-Gestaltung und Richtung der Wassergräben sein Vor
handensein nicht erklären kann und es fast den Anschein hat, dass er durch eine 
Gewalt von aussen nach aufwärts gebracht wurde. Wahrscheinlicher W eise liegt 
der Grund dieser Erscheinung in einer, von der jetzigen abweichenden einstma
ligen Richtung der Wasserläufe längs des Gehänges.

Einige geologische Besucher haben sich nun dahin ausgesprochen, dass diese 
Schottermassen als tertiäre Bildungen zu betrachten seien. Indessen machen 
sowohl die Höhenlage, die weit über das von Herrn v. Mo r l  ot  angebene höchste 
Niveau der Tertiär-Ablagerungen Obersteiermarks (etwa 3400 Fuss) hinauf
reicht, als auch die Beschaffenheit derselben diese Ansicht nicht sehr wahr
scheinlich. Herr Dr. F. R o l l e  erklärt sie dagegen in seiner Abhandlung über 
die Braunkohlen und Schotterablagerungen der oberen Mur (Jahrbuch der k. k. 
geologischen Reichsanstalt 1856, Seite 5 0 ) als Aequivalent der vielen diluvialen 
Schotteranhäufungen Obersteiermarks, ■ womit auch der Berichterstatter überein
stimmt. Jedenfalls sind diese Schottermassen Absätze aus fliessenden Gewässern, 
nur waren zum Transport ihrer nicht unbedeutenden Menge ganz andere und an 
Stromkraft reichere Wassermengen nothwendig, als in den jetzigenBächen vorhan
den sind, und dürfen wir aus der Höhe, bis auf welche die Gerölle hinaufreichen, 
auf einen damaligen höheren Wasserstand schliessen. Die Form des Predlitz- 
thales, das jedenfalls ein wahres Erosions-Thal ist, scheint einer derartigen An
nahme nicht zu widerstreiten, indem der, fast in der ganzen Erstreckung breite, 
obere Thcil das alte Flussbett repräsentiren mag, in welches sich erst nach und 
nach der jetzige, vielleicht viel stärker fallende Predlitz-Bach bis zu seinem der- 
maligen Bette einschnitt und so den unteren schmäleren und mit ungleich steile
ren Gehängen versehenen Theil des Thalprofiles ausnagte. Durch eine gegen das 
Auswaschen mehr widerstandsfähige Schichte entstand die nicht uninteressante 
ThalVerengung am sogenannten „hohen Steg“ , wo der Bach durch eine klafter
breite Spalte durchbraust, die aber wohl zu deutlich die Spuren ihrer Entstehungs
art an sich trägt, um für eine Erhebungsspalte gelten zu können.

V. Die nutzbaren lülncralproducte. Obgleich schon hie und da im Verlaufe 
dieses Berichtes die Benützungsarten einzelner besprochener Gesteine oder Mine
ralien angeführt wurden, soll die Gesteinsverwendung, soweit es gerade die unmit
telbare Umgebung von Turraeh, und zwar in einem Umkreise von etwa einer 
halben Quadrat-Meile, betrifft, hier im Zusammenhange durchgeführt werden, um 
durch diese Zusammenstellung die günstigen geognostischen Verhältnisse, deren 
sich Turraeh zu erfreuen hat, ersichtlich zu machen.

U r k a l k ,  M a r m o r ,  beim Rainmüller auf der Tratten, weissgrau und licht- 
rosa gefärbt, bisweilen gebändert, wird als architektonischer Baustein zu Thür- 
und Fensterstöcken u. s. w. verwendet. Trotz seiner ziemlich grobkörnigen 
Textur nimmt er eine leidliche Politur an. Leider ist er sehr dünn geschich
tet und die einzelnen Platten noch von Glimmer und Hornblende durchzogen, 
so dass davon keine starken Blöcke zu bekommen sind.

G n e i s s  wird in mehreren Brüchen bei Turraeh gewonnen und gibt einen 
ausgezeichneten festen, lagerhaften Baustein.

Ka l k s t e i n ,  aus dem Hauptkalklager und den kleinen Lagern der unteren 
Schiefer im W erchzirmgraben, gibt in einzelnen Schichten ein gutes Materiale 
zum Kalkbrennen und eignet sich, wie schon bemerkt, theilweise zu hydraulischem 
Cement. W eiters wird der Kalkstein als Hochofenzuschlag verwendet und zu
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diesem Behufe in einem grossen Bruche in der Nähe der Hütte gewonnen. Zu 

diesem Zwecke ist er indessen seines starken Schwefelkies- und Bittererde- 

gehaltes wegen nicht besonders geeignet. Als Strassenbeschotterungsmaterial 

leistet er ausgezeichnete Dienste.
D ie  Eisensteine aus dem Steinbacher Lager gaben die Veranlassung zur 

Gründung des Turracher Werkes und liefern seit dem Jahre 16S6 fast aus

schliesslich das Schmelzmaterialc. Die zahlreichen dort vorkommenden Erzsorten 

wurden schon angeführt. Der mittere Procentgehalt, alle Erzarten zusammen

genommen, beträgt 44 pCt. Eisen. Es wird daraus theils graues, theils weiss- 

strahliges Roheisen zum Guss und für die Frischerei erblasen.

A n t h r a c i t  aus der Mulde in der Weichzinnalpe. Die Anwendbarkeit dieses 

fossilen Brennstoffes ist seiner schwierigen Verbrennbarkeit und seines bedeuten

den Aschengehaltes wegen jedenfalls eine sehr beschränkte. Er wird bis jetzt 

bei der Turracher Hütte zusatzweise in Verein mit Holzkohlen zur Roheisen

erzeugung verwendet. Die ausserordentliche Wirkung, welche er hiebei zeigt, 

übersteigt die eigentliche Brennkraft, die ihm vermöge seines Kohlenstoff

gehaltes zukömmt, bei weitem und es ist diess nur aus der anderweitigen 

günstigen Einflussnahme auf dem Schmelzprocess, in Bezug der Schlacken

bildung, zu erklären. Mit Anwendung blosser Anthracitkohle Roheisen zu erzeugen, 

dürfte indessen kaum durchzuführen sein. Das Haupthinderniss gegen diese Ver

wendungsart ist nicht so sehr die Grösse des Aschengehaltes im Anthracite (denn 

diese wird von einigen Coaksorten, die sich doch ganz gut zur Roheisenerzeu

gung eignen, noch übertroffen), sondern die bedeutende Strengflüssigkeit der 

Asche vermög ihrer Zusammensetzung. Es verbrennt nämlich im Hochofen der 

grösste Theil des Brennstoffes erst in der Nähe der Formen, nachdem die 

Schlackenbildung schon begonnen oder gar schon vollendet ist. Bei Anwendung 

des Anthracites wird daher die überwiegende Menge seiner Rückstände erst yor 

der Form vom Kohlenstoff entbunden und es kann daher nur mehr eine geringe 

chemische Einwirkung zur Verminderung ihrer Strengflüssigkeit, höchstens eine 

mechanische Lösung in der schon gebildeten Schlacke, stattfinden. DieFolge davon ist 

die Bildung einer sich stark aufblähenden, halbgeflossenen Schlackenmasse aus der 

Anthracitasche, die, da letztere fast nur aus Kieselerde besteht, durch diegesammte 

Brennkraft des Anthracites nicht mehr in Fluss zu bringen ist, sondern das Ofen

gestelle sehr bald erfüllt und den Ofen erstickt. Bei dem Umstande übrigens, dass 

zu einer halbwegs vollständigen Verbrennung des Anthracites im Ofengestells

raume eine Windpressung von 70 Zoll Wassersäulen-Druck und eine Temperatur 

desselben von 300° R. nothwendig ist, bleibt es eine auffallende Erscheinung, 

dass der Anthracit, gehörig angeheizt, in der blossen freien atmosphärischen 

Luft vollständig verbrennt. Dabei bildet sich um die verbrennenden Anthracit- 

stücke eine allmählich stärker werdende Kruste von lockerer, erdiger Asche, die 

dennoch den Luftzutritt nicht verhindert. Die Erklärung dieser Erscheinung 

scheint nun darin zu liegen, dass bei dieser äusserst langsamen Verbrennung 

keine hinreichend hohe Temperatur erzeugt wird, um die Asche zum Zusammen

sintern zu bringen, während man im Gestellsraume jedenfalls die Schmelzung 

derselben erzielen will, wobei ausser der Strengflüssigkeit der Asche noch das 

mechanische Hinderniss eintritt, dass durch das Ueberkrusten der Anthracitstücke 

mittels zähflüssiger Schlacke der Sauerstoffzutritt verhindert wird.

Cong l omera t e  und Sands te i ne  aus den Hauptconglomeraten werden zu 

Mühlsteinen und die Arten von mittlerem und gleichmässigem Korne als ausge

zeichnetes Hochofenzustellungsmateriale verwendet. Die Turracher Hütte versorgt 

sich damit schon lange Zeit aus den Findlingen und abgerissenen Trümmern dieses

29*
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Gesteins. Vor kurzer Zeit hat die Löllinger Gewerkschaft in Kärnthen darauf 

einen Steinbruch am Turrach-See eröffnet und es wäre dieses Gestein zu dem 

angegebenen Zwecke wohl einer Berücksichtigung in weiteren Kreisen werth.

Die Kup f e r baue r Er ze ,  aus dem Dolomitzuge der oberen Schiefer: Flinze, 

Rohwand und schöne Braunerze finden bis jetzt nur eine sehr untergeordnete 

Verwendung, theils weil die Braunerze, die wohl zu den besten hier zu Gebote 

stehenden Erzen gehören, nur in geringer Meüge neben den Flinzen Vorkommen, 
theils weil die Verhüttung der Flinze wegen ihres grossen Bittererdegehaltes und 

der dadurch herbeigeführten ungünstigen Einwirkung auf die Schlackenbildung mit 

grossen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, so dass diese Erze bis jetzt nur in 

geringer Menge mit Steinbachern gattirt Verschmolzen werden können. Nichts 

desto weniger bleibt die Ermöglichung einer namhafteren Verwerthung dieser 

Erze bei ihrem massenhaften Vorkommen und der nur mehr geringen Erzbestände 

in Steinbach, eine Lebensfrage Turrachs.

Dach schiefer .  Herr Bergver weser P. Tun ne r eröffnete in einer Schichte 

feinblättriger, in grössere Tafeln spaltbarer Schiefer an der Beichenauer Strasse 

einen Dachschieferbruch und es wurden damit mehrere Gebäude hier in Turrach 

und in der Umgebung gedeckt. Obgleich sich diese Schiefer, wie Versuche nach

gewiesen haben, in der Hitze durchaus nicht spalten, so blättern sie sich doch in 

grösser Kälte stark auf und es werden dadurch derlei Dächer sehr bald wasserlässig.

Formsand .  In dem Diluvial-Schotter des Werchzirmgrabens finden sich 

hie und da in kesselförmigen Räumen Ansammlungen von sehr feinem Sande, 

wahrscheinlich entstanden durch Zerreibung der Sandsteine, der sich einiger- 

massen zu Formsand eignet. Er ist etwas magerer Art und muss meist mit etwas 
Thon vermengt werden.

Bl auer  Thon  und Lehm.  Eine etwas graphitische Chloritschieferschichte 

bei der Hannibauerbrücke im Turrachgraben verwittert zu einem blaugrauen Thon 

und dieser wird hier als einigerrnassen feuerfestes Material bei Hochofenzustel

lungen, in der Giesserei u. s. w. verwendet. Berichterstatter verfertigte daraus 

Probir-Tiegel zur Vornahme Sefström’scher Eisenproben, die ein Einmaliges 

Einsetzen vollkommen aushielten. .

Ungefähr 40 Klafter weiter thalabwärts davon findet sich in einer Einbuch

tung der Glimmerschiefer ein bedeutendes, 10 — 15 Klafter mächtiges Lager 

von grauem, stark glimmerigem Lehm oder vielmehr Letten, der beim Werke 

häufig Verwendung findet. Besonders werden daraus schwach rosa gefärbte, 

klingende, dauerhafte Ziegel gefertigt, die den berühmten Wienerberger Ziegeln 
nicht nachstehen.
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II. Die Mineralquellen von Krapina-Töplitz in Croatien.

Von Karl Ritter von Hauer.
Ueberreicht im  30. U Srt 1854.

Das Mineralbad Töplitz nächst Krapina im Warasdiner Comitate in Croatien 

ist in dem zwischen der Steiermark und Croatien befindlichen Thale gelegen, und 

zwar 1 y2 Stunde südlich vom Markte Krapina, von welchem es dem Namen 

führt. Die Entfernung von Agram beträgt 5 Stunden; jene von der Eisenbahn

station Pöltschach 4%  Stunde. Es bildet fast den Centralpunct der sogenannten 

croatischen Schweiz, jenes Anfangstheiles von Croatien, der Ober - Zagorien 

genannt wird.

Die Quellen entspringen am Fusse des Zsasadberges. Auf der Mitte der 

Anhöhe desselben befinden sich ebenfalls zwei warme, schwache Quellen, die in

dessen, da sie nicht beniitzt werden, hier nicht in Betracht kommen.

Das Klima ist hier milde. Die Temperatur war im September und October 

1887 durchschnittlich 13‘5° R. Die mittlere Barometerhöhe ist 27‘8" (nach den 

Gratzer Beobachtungen entnommen).

Der Boden besteht aus Leithakalk, mit dem ihn begleitenden Sandstein und 

Mergelschiefer. Aus dem erstgenannten scheinen die Quellen zu entspringen. An 

den tiefsten Stellen neben, dem Badeorte sind mächtige Tegellager. Das Mineral- 

quellen-Terrain nimmt den Umfang von beiläufig 300 Quadrat-Klaftern ein, liegt 

zwischen dem Poljak- und Pfarrhofberge, und wird durch den Töplitzer-Bach von 

Norden nach Süden der Länge nach durchschnitten. Dieser Bach nimmt den Abfluss 

des Thermalwassers auf.

Die sämmtlichen hier befindlichen Bäder werden von zwei Hauptquellen 

gespeist, die sehr ergiebig sind. Sie geben binnen 24 Stunden Uber 80,000 Eimer 
Wasser.

Der Besitz des gesummten Bades ist in drei Theile getheilt. Die Besitzer sind 

Herr Jos. Badl ,  dem die eine der beiden Hauptquellen gehört Die zweite Quelle, 

durch welche die Bassins des sogenannten Dubrawn-Bades gespeist werden, gehört 
der Gräfin Ors ic und Herrn Anton von Kust ic.  Nur 6 Gebäude, nämlich 

die Bäder, 2 Häuser und die Kirche sind gemauert, alle übrigen sind von Holz.

Jede der beiden Hauptquellen ist in Eichenholz gefasst, und zwar ist die 

erstere wie ein gewöhnlicher Brunnen, zwischen den Bassins II und III. Die 

Quelle des Dubrawa-Bades ist mit einem hölzernen Deckel versehen unter freiem 

Himmel. Beide Quellen waren noch kürzlich ohne jedweden Schutz; erst den 

eifrigen Bestrebungen des dortigen Badearztes Dr. Leopold Tänzer  gelang es 

den nöthigen Schutz der Quellen vor Verunreinigungen zu erzielen. Diesem 

allen nach befindet sich das Bad in einem noch etwas primitiven Zustande. Es 

muss indessen erwähnt werden, dass eben in neuester Zeit von Seite der Besitzer 

geeignete Schritte eingeleitet wurden, um durch Neubauten und anderweitige 

Verbesserungen die Benützung dieser ergiebigen und anerkannt heilsamen 

Quelle zu fördern.

Die Frequenz ist bedeutend; sie betrug im Jahre 1857 16,036 Personen.

du&lttatlve Analyse.

Die Menge der fixen Bestandteile, welche diese .beiden Quellen aufgelöst 

enthalten, ist nicht gross. Die vielfach erprobte Nützlichkeit des Gebrauches der 

Bäder ist daher insbesondere ihrer hohen Wärmetemperatur zuzuschreiben. Beide
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Quellen enthalten dieselben Salze und in nahezu gleichen Quantitäten. Es liessen 
sich nachweisen:

Chlor, Thonerde, Kali,
Schwefelsäure, Eisenoxydul, Natron,
Kohlensäure, Kalkerde, organische Substanzen.

Kieselsäure, Talkerde,

In den Bädern soll sich zeitweise Schwefelwasserstoff entwickeln. Da er 

indessen nur in den Bassins der Bäder und nicht zu jeder Zeit bemerkbar ist, so 

dürften die Quellen selbst dieses Gas nicht enthalten. Es bildet sich aller Wahr

scheinlichkeit nach in den wärmeren Jahreszeiten durch Reduction der im Wasser 

enthaltenen schwefelsauren Salze. Diese letztere wird nämlich durch die Holz

einfassung der Bassins leicht verursacht.

Das übersendete Wasser beider Quellen war klar, farb- und geruchlos, der 

Geschmack ohne bemerkenswerthe Eigenschaften. Auch bei langem Stehen in 

offenen Gefässen an der Luft bilden sich keine Sedimente. Beim Kochen trübt es 

sich durch Ausscheidung von kohlensaurem Kalk und Magnesia, welche bezüglich 

der Menge den Hauptbestandteil der fixen Stoffe bilden.

I. Quelle des oberen Badl's Bades.

Dieses Bad besteht aus 4 Bassins, welche sämintlich mit Eichenholz gefasst 

und gebödnet sind. Von diesen gehören Nr. I und II für die gebildeten Classen.

Die Temperatur der Quellen, zu verschiedenen Tageszeiten beobachtet, 

beträgt 33-5°— 34,S° R. =  41-8°— 43-1« C.

Das specifische Gewicht ergab sich =  1-000383 bei 20° C.

Analytische Resultate.

1. Abdampf rücks t and .

8000 C.C. =  8002-824 Gramm gaben 2-334 Gramm fixen Rückstand.

2. Chlor.

8000 C. C gaben 0-092 Gramm Chlorsilber =  0-022 Gramm Chlor.

4000 C .C .= 400 1- 4 i2  Gramm gaben 0-047 Gramm Chlorsilber =  0-011 Gramm Chlor.

3. Sc hw efel säure.

1000 C. C. =  1000-353 Gramm gaben 0-089 Gramm schwefelsauren Baryt = 0 - 0 3 0  Gramm

Schwefelsäure.

4. Kohlensäure.

S00 C. C. =  500-176 Gramm gaben 1*086 Gramm schwefelsauren Baryt =  0-205 Gramm

Kohlensäure.

5. K i ese l säure .

8000 C. C. gaben 0-107 Gramm Kieselsäure.

6. Thonerde  und  Eisenoxydul .

8000 C. C. gaben 0-020 Gramm Thonerde mit Eisenoxyd.

Da die Menge des Eisenoxydes in diesem Niederschlage sehr geringe war, 

so erschien eine Trennung desselben nicht von Belang.

7. Ka lkerde.

2000 C. C. =  2000-706 Gramm gaben 0-277 Gramm kohlensauren Kalk =  0-1S5 Gramm

Kalk.



8. Magnesia.

8000 C. C. gaben 1 ’007 Gramm pyrophosphorsaure Magnesia =  0 362 Gramm Magnesia.

9. Kal !  und Natron.

4000 C. C. =  4001-412 Gramm gaben 0-090 Gramm Kaliumplatin-Chlorid =  0-017 Gramm
Kali.

4000 C. C. gaben 0*103 Gramm Chlornatrium =  0-055 Gramm Natron.

10. Organ i sche  Substanzen.

Beim Glühen des durch Abdampfen de9 Wassers erhaltenen Rückstandes 

wurde eine Bräunung desselben bemerkt, welche nachher wieder verschwand. 

Auch zeigte der Geruch hierbei die Gegenwart organischer Substanzen. Doch 

war die Menge derselben zu gering, um gewogen werden zu können.

10,000 Theile des Wassers enthalten sonach:

Die Mineralquellen von Krapina-Töplitz in Croatien. 2 3 1

Abdampfrückstand............. 2-916

C h lo r ................................... 0-027

Schwefelsäure.................... 0-299
Kohlensäure........................  4-098
Kieselsäure..........................  0-208

Thonerde und Eisenoxydul 0-025

Kalkerde............................... 0-774
Talkerde..............................  0 '452
Kali.......................................  0-042

Natron...................................  0-137

Ermi t t l ung  der im gekochten  Wasser  u n l ö s l i c h e n  Menge von 
Kalk und Magnesiasalzen.

4000C. C. =  4001-412 Gramm gaben 0-527 Gramm kohlensauren Kalk =  0-295 Gramm
Kalk.

4000 C. C. gaben 0-480 Gramm pyrophosphorsaure Magnesia =0*173 Gramm Magnesia.

10,000 Theile des Wassers enthalten sonach:

a)  in Wasser unlöslich

(0*737 Kalk, 
an Kohlensäure gebunden: { Magnesia;

b) in Wasser löslich

nicht an Kohlensäure gebunden: { J ' - S  Magnesia.

Die nähere Gruppirung der Säuren und Basen zu Salzen ist mithin in 10,000 

Theilen des Wassers folgende:

0-053 s o !  } ° ‘ ° 90 schwefelsaurer Kalk,

0-035 S o !  | 0 ' 077 schwefelsaures Kali.

0-147 S O  } schwefelsaures Natron,

0-040 R °  } ® schwefelsaure Magnesia, 

0-027 -C* | 0-044 Chlornatrium,

1 *316 kohlensaurer Kalk,
0*737 CaO 
0*579 COa

0-475 ° ' 907 kohlBnsaure Magnesia,

0-208 Kieselerde,
0-025 Thonerdcmit Spuren von Eisenoxyd, 
2-988 Summe der fixen Bestandteile, 

2-916 gefunden als Abdampfrückstand.

Die Gesammtmenge der Kohlensäure beträg t.....................................  4*098
Die Kohlensäure der einfach kohlensauren S a lze ..............................  1-054

Das zweite Aequivalent (halbfreie Kohlensäure)................................. 1*054
Mithin erübrigt freie Kohlensäure..............................  2*990



Diese Quelle enthält sonach:

2 3 2  Karl Eitler von Hauer.

Gramme: Grane:

0 044 0 034
0 077 0-039

0*261 0*200

0-090 0-069
0*060 0*046

1-895 1-455

1*382 1061

0-208 0 159

0-025 0-019

2-990 2-296

Spuren Spuren

B « . . i  •• In 10000 Orammeo Io 7690 G ran e n = i Pfd,
es t a nd t  he i l e:

Zweifach kohlensauren Kalk ,

Summe aller Bestand te ile .................. 7 '032 5-398

II. Quelle des Dnbr&wa-Bades.

Hier sind 5 Bassins, ebenfalls alle in Eichenholz gefasst und für ent

sprechendere Benützung mit Kammern versehen. Die Temperatur dieser Quelle 

ist 33-5— 34« R. =  41-8— 42-B” C.
Die physicalischen Verhältnisse sind dieselben wie jene der Quelle des 

Ba dl’s Bades. Das specifische Gewicht wurde bei 18° C. =  1*000486 gefunden.

Analytische Resultate.

1. Abdampf rückstaud .

7000 C. C. =  7003 '402 Gramm gaben 2'046 Gramm fixen Rückstand.

2. Chlor.

5000 C. C. =  5002-430 Gramm gaben 0-0ä6 Gramm Chlorsilher =  0-014 Gramm Chlor.

3. Schwefel säure .

1000 C. C. =  1000-486 Gramm gaben 0 092 Gramm schwefelsauren Baryt =  0-031 Gramm
Schwefelsäure.

4. Kohlensäure.

300 C. C. =  500-243 Gramm gaben 1*212 Gramm schwefelsauren Baryt =  0-229 Gramm

Kohlensäure.

5. Kiesel säure.

7000 C.C. gaben 0*131 Gramm Kieselsäure.

6. Thonerde  und  Ei senoxyd ul.

7000 C.C. gaben 0-021 Gramm Thonerde mit Spuren von Eisen.

7. Kalkerde.

7000 C. C. gaben 0 * 906 Gramm kohlensauren Kalk =  0 - 507 Gramm Kalk.

8. Magnesia.

7000 C. C. gaben 0*874 Gramm pyrophosphorsaure Magnesia =  0*314 Gramm Magnesia.

9. Kal i  und Nat ron .

4000 C. C. =  4001*944 Gramm gaben 0*095 Gramm Kaliumplatin-Chlorid =  0*018 Gramm 

Kali und 0* 109 Gramm Chlornatrium =  0*057 Gramm Natron.
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10,000 Theile des Wassers enthalten sonach:

Fixen Rückstand .................... 2*921 Kalkerde............................... . .  0*724
Chlor.................... .................... 0*028 Magnesia.............................. . .  0*448
Schwefelsäure . . .................... 0*309 Kali....................................... . .  0*045
Kohlensäure . . . . .................... 4*577 Natron................................... . .  0-142
Kieselsäure......... .................... 0-187 Organische Substanzen.. . .
Thonerde 1 
EisenoxydulJ

.................... 0 029

t t e l ung  der im gekochten Wasser  un l ös l i chen Menge
Kalk- und Magnes iasal zen.

4000 C. C. =  4001-944 Gramm gaben 0-462 Gramm kohlensauren Kalk =  0-258 Gramm
Kalk.

4000 C. C. gaben 0'428 Gramm pyrophosphorsaure Magnesia =  0-154 Gramm Magnesia.

10,000 Theile des Wassers enthalten sonach:

a) im Wasser unlöslich

an Kohlensäure gebunden: j  J g J  Magnesia;

b j in Wasser löslich

nicht an Kohlensäure gebunden: { ®-064 Magnesia.

Die nähere Gruppirung der Säuren und Basen zu Salzen ist daher in

10,000 Theilen des Wassers folgende:

0*114 S O ° } 0*194 schwefelsaurer Kalk,

0-038 SO  | 0"083 schwefelsaures Kali,

0*152 S? | 0'270 schwefelsaures Natron,

0-128 SO  } 0*192 schwefelsaure Magnesia,

0-028 C? | 0-046 Chlornatrium,

0*506 C^T } l  i * 0 kohlensaurer Kalk,

0-424 CO } 0*808 kohlensaure Magnesia,

0* 187 Kieselerde,
0-029 Thonerde mit Spuren von Eisenoxyd,

2*959 Summe der fixen Bestandteile,

2*921 gefunden als Abdampfrückstand.

Die Gesammtmenge der Kohlensäure beträg t............... ......4-577
Die Kohlensäure der einfach kohlensauren Salze............... 0*930

Das zweite Aequivalent (halbfreie Kohlensäure)............... ..0*930

Mithin erübrigt freie Kohlensäure..........................................2*717

Diese Quelle enthält sonach:

Bestandtheile: 11
10000 Gr. 

Gramme:

ln 7680Gr. 

=  1 P U . 

Grane:

Chlornatrium........................ 0 046 0*035
Schwefelsaures K a li........... 0 083 0*064

„ Natron . . . 0 270 0*207
Schwefelsäuren K a lk ......... 0 194 0*149
Schwefelsäure Magnesia.. . 0 192 0*147
Zweifach kohlensauren Kalk 1 656 i-272

,  „  Io7(iS0Gr.

Bestandteile: « V ™ * -

Zweifach kohleos. Magnesia 1*232 0-946
Kieselerde............................. 0-187 0-144
Thonerde und Eisenoxydul 0*029 0*022
Freie Kohlensäure.............  2*717 2*087
Organische Substanzen.. . .  Spuren Spuren

(T6Ö6 5*073

K. k. geologiiche R e lc b ia u t il t . 9 . Jahrgang 18»8. II. 30
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Die Zusammensetzung dieser beiden Quellen ist also so wenig verschieden, 

dass sie wohl wahrscheinlich aus einem und demselben grösseren Reservoir ent

springen.

III. Vereinfachte Höhen- und Tiefendarstellung' ohne und mit 

Illustration für Karten und Pläne jeder Art und jedes

Maassstabes.

Von Ignaz Martin Guggenberger,
k. k. Hauptmann.

Mitgetheilt in der S itzung der k. fe. geologischen Reiebsanstalt am  13. April 1658.

Meine hydrologischen Forschungen und Aufnahmen machten mir dasBedürf- 

niss nach Karten und Plänen, welche die Höhen und Tiefen u n m i t t e l b a r e r  

und genauer  als bisher bezeichnen, recht fühlbar.

Ich suchte eine befriedigende Darstellungsweise unter folgenden Be

dingungen:

1. Alle Höhen und Tiefen müssen auf jeder Karte und jedem Plane nach 

ihrem wirklichen Maass bezeichnet werden. Diese Maassbezeichnung (Cotirung) 

muss so beschaffen sein, dass, auf möglichst directem Wege die Profilirung des 

Terrains erreichbar werde.

2. Jede bisherige Darstellungsweise aller übrigen Theile und Gegenstände 

der Erdoberfläche soll unbeirrt bleiben, wie auch allen bisher gebräuchlichen 

Farben und Zeichen kein Eintrag geschehen darf. Das sichert der neuen Tcr- 

raindarstellung die unbedingte Anwendungsfähigkeit zu allen Arten von Karten 

und Plänen, sowohl für allgemein wissenschaftliche und Unterrichtszwecke, als 

für militärische, volkswirtschaftliche oder speciell technische Darstellungszweige.

3. In allen gebräuchlichen Grössenverhältnissen (Maassstähen) vom Globus 

bis zum Detailplan, muss nicht nur ein deutliches Gesammtbild ermöglicht, son

dern auch jede erforderliche Heraushebung einzelner Puncte (und diess selbst 

ohne Illustration) thunlich sein, wodurch einerseits schon beim Ueberblick alle 

gleichständigen (isohypsen) Höhen und Tiefen leicht aufgefunden, anderer

seits die Höhen- oder Tiefenmaasse auch der nicht durch Coten bezeichneten 

Puncte und Stellen mit erwünschter Genauigkeit gemessen oder angegeben 

werden können.

Das vorgesteckte Ziel ist: M it den ge r i ngs ten  Mi t te l n  an Coten,  

Z e i chen  u n d F ä r b u n g e n  die au s re i chends t e  T er r a i n da r s t e l l u ng  
zu er l angen.

Karten und Pläne haben bekanntlich scheitelrechte, also vollkommen schat

tenlose Beleuchtung ünd der Augenpunct liegt immer und überall in der Bich- 

tung der Beleuchtungsstrahlen. Diese Eigenthümlichkeit macht es so schwierig, 

die Höhen und Tiefen eben so messbar darzustellen wie die Grundflächen. Aber 

auch im Grundrisse sind nur jene Flächen direct messbar, welche parallel mit 

dem Horizonte liegen. Alle übrigen wie immer geneigten, folglich im Skurz auf 

die Grundebene projicirten Flächen sind auf Karte und Plan direct unmessbar, 

weil ihre Längen- und Breitenerstreckung von dem Neigungswinkel abhängt.
Beschränkt nun die Natur der Zeichnungsmethode alle planimetrischen Mes

sungen auf die wirklich horizontalen Flächen, so liegt es wohl ganz nahe, auch 

nur diesen durch Hinzufügung der Höhen- oder Tiefencote die Ausmessungen
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zur Körperlichkeit zu ertheilen, sie mögen nun zu Berg oder Thal gehörig, auf 

oder unter Wasser sein.

Eine solche Vollständigkeit der Ausmaassen erlaubt nun auch jede horizon

tale Ausdehnung, als die immer ganz sichtbare und vollkommen beleuchtete 

S c h e i t e l f l ä c h e e i n e s  mehr oder minder verdeckten oder eingesunkenen 

Körpers zu betrachten, gleichviel ob die Ausdehnung der Scheitelfläche gross 

oder klein, breit oder schmal ist. Der Gipfel einer Alpennadel, als kleinste, die 

wagrechte Felsenschneide eines Firstes als schmälste, sind eben so gut Scheitel

flächen wie derWasserspiegel eines See’s.

Das Cons t an t e  a l l er  Sche i t e l f l ä chen  eignet sie demnach vorzugs

weise zu verlässlichen Anha l t s punc t en  für  die ganze Te r r a i n d a r s t e l 

l u n g ,  und diess um so gerechtfertigter, weil 1. alle übrigdn wie immer geneig

ten Flächen zw i s ch e n  ihnen liegen, und 2. deren Neigungswinkel ganz und 

gar von dem Höhenunterschiede der Horizontalflächen als den Anfangs- und  

Endpunc t en  al ler  Ne i gungen  abhängen.

Denkt man sich in nachstehender F'S™!•

Fig. 1 die, wenn auch nicht regelmässig c
gestaltete Neigungslinie b c als Hypo

tenuse des rechtwinkeligen Dreiecks abc, 
so ergibt sich aus dem Grundriss die 

Anlage b a und durch den bekannten 

Cotenunterschied die Höhe ac ; man 

findet demnach nicht nur den Ne i gungs 

w i n ke l  ß v o l l k o m m e n  g e n a u ,  

sondern auch nach Bedarf die wahre 

L änge  der Ne i gungs l i n i e  bc.
Damit sind allerdings verlässliche 

Daten für die Terrain-Darstellung und Beflützung gewonnen, aber noch fehlt die 

Möglichkeit aus der Kar te  oder  dem Plane selbst  die w i rk l i c he  

Höhe j edes  b e l i e b i gen  ändern  auf  dem Abhange  —  der Hypo

tenuse —  ge l egenen  oder gesuchten  Punctes zu en tnehmen ,  

so zwar, dass ausser  den Höhenco ten  der H o r i z o n t a l f l ä c h e n  

durchaus  keine ändern mehr  nö t h i g  wären.  Und auch das geht, sogar 

mit dem Zirkel in der Hand, recht einfach und bequem.

Es sei in obigem rechtwinkeligen Dreieck a c d die Anlage a d, hier z. B. 

in vier gleiche Theile zerlegt; von den Theilun9puncten ausgehende senkrechte 

Schnittlinien treffen die Hypotenuse c d und zerlegen diese ebenmässig in vier 

gleiche Theile; durch horizontale Schnitte geschieht diess bei der Höhe a c

Denkt man sieh ein beliebiges Stück der Erdoberfläche, um vorerst nur regelmässige 

Flächen in Betracht zu ziehen, durch ein Conglomerat von Krystallfiguren bedeckt, mit 
scheitelrcchtcr Beleuchtung und gleichem Augenpunct, wie cs die Planzeichnung erfordert, 

so erscheinen die Krystallflächen unter allen möglichen Neigungen, zum Theil aber auch 
horizontal, und gerade diese ziehen a ls  S c h e i t e l f l ä c h e n  durch ihre volle Grösse und 

gleich starke Beleuchtung in allen Höhen- und Tiefenlagen den Blick vorzugsweise auf sich.
Ein solch regelmässiges Geripp kömmt allerdings in der Wirklichkeit nur höchst theil- 

weise vor, denn die Erdoberfläche ist ja  auf die mannigfaltigste Weise aufgetrieben und 
eingesunken, abgebrochen, zerstüelct, zerbröckelt, angenagt und ausgehöhlt, abgeschliflen 
und zerwühlt, aber auch überschüttet und ausgefüllt, abgerundet und verflacht, bedeckt 
und verhüllt, endlich von Menschenhand für alle Lebens- und Culturzwecke benützt, ver

ändert, künstlich getrennt, verbunden und zum Theil ergänzt.
Demungeachtet könnte man ganz unbedenklich alle horizontalen Terraintheile als 

S e h e i t e l f l ä c h e n  betrachten oder doch benennen, sie mögen nun trocken oder nass 

oder gar unterWasser sein.

30*
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gleichfalls. J e de r  The i l u ngspunc t  der Grund l i n i e  en t sp r i ch t  sonach 

dem g l e i chnami gen  d er Böschungs I änge ebensowoh l  als dem der 

Höhe,  und man kann, weil die Höhe als Cotenunterschied immer bekannt ist, 

durch die blosse Theilung der Grundlinie (Anlage und zugleich projicirte Bö

schung) d ie  Höhen l age  des ver l angten  Punctes f i nden ,  oder umge

kehrt mit dem Zirkel diel sohypse alsw'" Thei l  der Höheau f  der Grund 

l i n i e  gei chfa l l s  abstechen.

In solcher Weise nun bleibt auf Karte und Plan kein einziger Höhen- oder 

Tiefenpunct des Abhanges, auch ohne alle Illustration, mehr unbestimmbar und 

zwar mit einer Fehlergränze von ‘/20 —  5°/o • nicht etwa der absoluten Höhe, 
sondern nur des jedesmaligen Cotenunterschiedes der beiden nächsten Scheitel

flächen *). Wäre die Abweichung von der Hypotenuse als Einsenkung oder Aus

wölbung grösser, so müsste folgerichtig und dem jeweiligen Maassstab entspre

chend gleich von vorn herein noch ein Brechungspunct entweder des Berg- oder 

Thalprofils angenommen und dieser mit einer Höhencote versehen werden*).

*) Nachfolgende Zusammenstellung zeigt das Wachsen der Neigungswinkel bei gleichbleihen- 

der Anlage nach der um y10 wachsenden Höhe:

Höhe Neiguag-swinkel D ifferenz Hffho N e igungsw inke l Differenz

V10 o° 42' 5° 36' lin 30° 57' 4° 3'
y.. 11° 18' 5° 23' %• 35° 0' 3° 39'
■/io 16° 4t' 5° r 8/io 38° 39’ 3° 20'
ViO 21° 48' 4° 35' °/io 41° 59' 3° 1'
5/io 26° 23' 4° 34' 1#/io 45° 0'

Durch diese Winkeldilferenz lässt sich annähernd darthun, wie eng die Fehlergränze bei 
Bestimmung der Höhenlage eines in der Einsenkung oder Anschwellung des Abhanges 
liegenden Punctes gesteckt ist, wenn man noch die bei der Horizontalität der Flächen 

allgemein zugelassene Toleranz von 2-8 Grad Neigung auch für die Abweichung von der 

Hypotenuse, wie nur billig, io Anspruch nimmt. Die mittlere aller obigen Differenzen ist 
4° 22’, also kaum dor doppelte Werth obiger Toleranz, folglich ist der Fehler auch nur 
V20 =  S Pro ec nt des Cotenunterschiedes der zwei jeweilig massgebenden Scheitelflächen 
oder Profilpuncte.

2)  Die Bestimmung dieser Cote eines zu sehr von der Hypotenuse abweichenden Ponctcs 
bedarf wohl keiner eigenen Höhen
messung mehr; cs wird aber iu den 
meisten Fällen genügen, entweder 

die senkrechte Abweichung von der 
Hypotenuse zu kennen, oder diese 
mit einem anderen Puncte von be
kannter Höhe in lineare Beziehung 
zu bringen. In der nebenstehenden 
Figur ist der Punct f  offenbar zu weit 
i n n e r h a l b  der Hypotenuse cd.', 
weil aber der Höhlung wegen das 

Allignement der ganzen Hypotenuse 
hier demAuge vollkommen frei bleibt, 
so kann der Punct/'sehr Ieicht(etwa 
mittelst einer Stange) in das Allig

nement bei 3 gebracht, und so die Entfernung f ,  & gemessen werden; die Höhenlage 
von f  wird dann genau =  0 ,3  —  f ,  3 sein.

Wäre jedoch ein Punct g zu weit a u s s e r h a l b  der Hypotenuse, so träfe das Allignc- 
ment zwischen c und g nicht mehr auf d, sondern auf d ', und cs müsste somit nicht mehr 

da, sondern d'a als Anlage betrachtet werden, wodurch die Höhe von g sich wieder genau 
bestimmen lässt.

In ähnlicher Weise lassen sich überhaupt einzelne oder ganze Reihen von Hebungen und 
Senkungen a l s Z w i s c h e n p u n c t e  ins Allignement bringen und ihre Höhenlagen finden, 
so dass man hei umsichtiger Benützung der Umstände eine bedeutende Anzahl wirklicher 
Höhenmessungen sich wird ersparen können.
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Bekanntlich lässt das Auf- und Absteigende einzelner Terraingegenstände, 

sowohl wie ganzer Landstriche, sich am einfachsten und sichersten durch b e- 

ze i chnende P ro f i l s chn i t t e  nachweisen. Man war jedoch bis nun immer 

geneigt abgesonderte Längen- und Querprofile zur genaueren Bezeichnung des 

unebenen Bodens als Beigabe anzufügen, ohne hiedurch, trotz der Annahme von 

verschiedenen Maassstäben für Länge und Höhe, die Sache zu erschöpfen; denn man 

hatte nur geradlinige Durchschnitte zu Gebote, während in der Natur eher die 

krummen oder gebrochenen vorherrschen, z.B. Längenprofile von Strassenziigen, 

Eisenbahnen, Flüssen, Bächen, ganzen Thälern und Bergrücken, dann die Tie

fenprofile der gewundenen Curslinien bei Hafen-Ein- und Ausfahrten, endlich 

Querprofile von Gebirgsübergängen u. dgl.

Nur im Grundplan selbst treten alle Profilschnitte naturgemäss auf und, 

wenn man ihre Höhenverliältnisse hinreichend bezeichnen und versinnlichen 

könnte, wäre offenbar* ein Fortschritt auf kürzerem Weg erreicht. Die ganze 

Aufgabe in ihrem eigentlichen Kerne würde also lauten: Das Höhen- oder 

T i e f enp r o f i l  so l l  g l e i ch  im Grundr i ss  mi t  aus re i chender  Ge

n au i g k e i t  zu e rkennen  sein.

Die Profilschnitte des Grundrisses, wenn sie die Terraingestaltung genügend 

bestimmen sollen, müssen nothwendig umfassender  nnd gefüg i ger  sein, als 

es bloss geradlinige vermögen, zunächst also Gabe l ungen  nach au fwär t s  

durch Haupt- und Nebenthäler, nach abwär t s  über die Bergrücken und deren 

Verästelungen. Aller Boden zwischen zwei Scheitelflächen überhaupt, also zwi

schen Bergsaum und Thailand insbesondere, gehört zum Abhang und bedarf bei 

der oben nachgewiesenen Bestimmbarkeit jedes beliebigen Punctes durch die 

Theilwerthe der bekannten Höhenunterschiede keiner besonderen Coten, welche 

lediglich für alle Brechungspuncte der Profile unerlässlich sind, und stets wirk

lich gemessen werden müssen. Auch Querschnitte im gebräuchlichen Sinne, d. i. 

stets senkrecht auf den Längenschnitt, treffen in der Natur nicht immer, vielmehr 

höchst selten, mit der ausdruckfähigsten Controllinie zusammen, daher j eder  

andere Schnittwinkcl gleich zulässig sein muss.

Zwei weitere Bedingungen liegen eben so nahe: dass bei der Zeichnung 

alle nicht in der Natur wirklich vorhandenen Linien vermieden* und dann, dass 

für die Höhencoten stets ein kürzester, aus den wenigsten Ziffern bestehender 

Ausdruck gewählt werde; denn die äusserste Oekonomie mit dem Raume für 

Zeichen, Farben und Schrift verbürgt allein Deutlichkeit bei grösster Reich
haltigkeit.

Für die bekannten verschiedenen Zwecke und Gebrauchsweisen der Pläne 

und Karten dürfte diese meine Terraindarstellung mittelst der geringsten Zahl 

Höhen- und Tiefencoten in dreierlei Abstufungen wohl genügen können:

1. Durch blosse Cotenreihen in den Richtungen der ausdruckfälligsten Berg- 

und Thal-Profilschnitte ohne alle weitere Zuthat. Etwa für Fluss-, Strassen-, 

Eisenbahn-, Telegraphen- dann geologische, botanische, klimatologischb, cultur- 

wissenschafltliche u. s. w. Karten und Pläne.

2. Für stellenweise erleichterten Ueberblick: die Illustration des ganzen 
Terrains einzelner Coten, z. B. Heraushebung von Hauptbrechungspuncten der 

Profile oder Schneelinien, Vegetationsgränzen u. dgl.

3. Für den vollen Ueberblick die Illustration des ganzen Terrains.

Die ausführlichen Erläuterungen über das neue Verfahren bei Aufnahme und 
Darstellung des Terrains in einem besondern, mit den nöthigen Figuren und 

Beispielen ausgestatteten Workchen werden nachzuweisen haben:

a) die Auffindung der Anhaltspuncte;
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b) die Profilirung des Terrains;

c) die Höhenmessungen in geringster und doch vollkommen ausreichender 
Anzahl;

d~) Die Darstellung in obigen drei Abstufungen, wobei weder die gebräuch

lichen Zeichen und Farben beirrt, noch irgend eine der bekannten verwendungs

fähigen Zeichnungsmanieren ausgeschlossen sind.

Für die Höhenmessungen zum Behufe der geologischen Aufnahmen würde 

ich vorzugsweise darauf aufmerksam machen, dass möglichst viele Coten der 

Scheitelflächen und Scheitellinien zur Messung gelangen möchten, weil sie für 

Terrainconfiguration eben mehr zu bezeichnen im Stande sind als blosse Orts- 

coten. Scheitelflächen finden sich nämlich im wechselnden Terrain nirgends zahl

reich. Ruhige Wasserspiegel sind es immer, fliessende wenigstens querüber. Das 

Meer zeigt sie natürlich überall.

Trockenes Land kann wohl nur unter besondereren Umständen wagrecht 

und trocken zugleich sein, aber der allgemeine Grundsatz: „was n i ch t  Abhang  

ist ,  muss Sche i t e l f l ä che  sein“ gibt überall genügende Anhaltspuncte und 

als Aushülfe dienen P r o f i l s c h n i t t e ,  we l che  sich kreuzen.

Die Notwendigkeit alle Brechungspuncte der Profile mit Coten zu versehen 

zeigt, gleichviel in welcher Ausdehnung, dreierlei Scheitelflächen als Verb i n 

dung und Uebergang;

1. zweier Abhänge; ver

treten durch die Bergsäume ss 
oder die Abrundungstangentc t 
oder durch alle drei zugleich, j 
Fig. 2. _ j

2. zweier Ansteigungen; 

vertreten durch die Thalränder r r 
gleichfalls durch alle drei. Fig. 3.

3. eines Abhanges und einer Ansteigung; vertreten durch den äusseren 

Stufenrand s' und den inneren r', oder durch die Anstossverschneidung v allein. 

Fig. 4.
Für weitere Anha l t s punc t e  ausserhalb der  B rechungen  gibt:

1. der Kreuzschnitt zweier Horizontalen abermals eine wirkliche Scheitel

fläche;
2. der Kreuzschnitt einer Horizontalen und einer geneigten jedoch nur 

eine (mathematische) Scheitellinie, und
3. der Kreuzschnitt zweier Geneigten einen (mathematischen) Scheitel- 

punct. Alle diese Kreuzschnitte bedürfen gleichmässig nur Einer Höhencote, 

aber die Flächencote x und die Liniencote ' '  ~y ' ' ' werden natürlich weiter

wirkend sein als die blosse Ortscote z.
Wenn nun in solcher Weise auch ohne Illustration jeder Punct des Ab

hanges, ifl seiner Höhen- oder Tiefenlage genügend bestimmbar ist, so wird 

es eben nur von der entsprechenden Höhenmessung abhängen, mittelst der 

ausdruckvollsten Profilschnitte und der geringsten Zahl Coten dem vorgesteckten 

Ziel nach Verhältniss des Maassstabes gerecht zu werden.
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IV. Geognostiseher Bericht über die, von den Herren Adalbert 

Lanna, Albert K lein und Johann L i e bi eg im nordöstlichen 

Theile des Bunzlauer, Jitschiner und Königgrätzer Kreises in 

Böhmen unternommenen bergmännischen Schürfungen.

Von Otto Polak,
in Reichenberg.

Mitgetheilt in der Sitzung* der k. k. geologischen Reichsanslall am 19. April 1858.

Die schon im Sommer 1S56 von der Riesengebirg-Bergbau-Gesellschaft im 

Nordosten von Böhmen unternommenen Schürfungen haben ihren Sitz in drei 

verschiedenen geognostischen Formationen: der S t e i nkoh l en format i on ,  dem 

R o t h l i e genden  und der Kre i de fo rma t i on ,  von denen die zwei ersteren 

Gebilde die wichtigsten für diese Unternehmungen sind.

An der Nordost-Gränze von Böhmen, und zwar im Königgrätzer, dann Jit

schiner Kreise, nimmt die Kohlenformation eine bedeutende Ausdehnung an, denn 

sie erstreckt sich von der niederschlesischen Gränze bei Schatzlar von Nordwest 

nach Siidost in Stunde 22 verlaufend über Qualisch, Radowenz, Schwadowitz, dann 

nach Stunde 20— 21 über Gipka, Zbeznik und Hronow; verlässt, sich mehr östlich 

wendend, bei Straussenei die böhmischen Landesmarken, um nach dem benach

barten Preussisch-Schlesien hinüberzusetzen.

Dieses Vorkommen der Steinkohle im nordöstlichen Böhmen und dem 

angränzenden Preussisch-Schlesien, deren Zusammenhang einerseits von Schatzlar 

über Liebau, Landhut, Waldenburg, Bärengrund, Tannhausen, Eule, Melke bis 

Neurode, andererseits von Goldenöls aus, über Qualisch, Radowenz und Hronow 

bis Straussenei bekannt ist, scheint Einer und derselben Flora anzugehören, wel

che, wie bisher bekannt, 3 Flötzzüge mit 33 meist bauwürdigen Flötzen von bis 

120 Zoll Mächtigkeit beherbergt. Die natürliche Begränzung dieser Flora im 

Westen, Norden und Osten, d. i. von Schatzlar über Waldenburg gegen Neurode; 

ferner von West nach Südost, d. i. von Goldenöls über Schwadowitz, Hronow 

gegen Straussenei zu, lässt auf eine nicht unbedeutende Kohlcnmulde schliessen, 

welche ohne Zweifel weiter nach Böhmen, und zwar über Eipel nach Königinhof 

ihre Fortsetzung nehmen dürfte, und es sprechen für diese Annahme folgende Daten: 

Die im benachbarten Preussisch-Schlesien abgelagerte Kohlenformation, theil weise 

auf Grauwacke, Thonschiefer, Gneiss und Glimmerschiefer unmittelbar aufliegend, 

erfreut sich einer mehr normalen, an der Stelle ihrer Bildung sich befindlichen 

Ablagerung, welche am wenigsten bei Neurode, am meisten aber in der Nähe von 

Waldenburg von den zunächst darüber liegenden Schichten der permischen oder 

Zechstein-Formation entblösst liegt und nur durch das Auftreten jüngerer Formatio

nen (Porphyre), so z. B. des Rabengebirges, des Hochwaldes bei Gottesberg, unter

brochen wird. Ein ganz anfleres Verhalten zeigt die Kohlenablagerung bei Rado

wenz und Schwadowitz, von deren Vorhandensein man eben so wenig wie bei 

Eipel und Königinhof (woselbst die fragliche Formation vom Rothliegenden und 

der Kreide bedeckt wird) wissen würde, wenn nicht in Folge einer stattgefun
denen Hebung und der hierdurch bewirkten Hebungsspalte, welche von Goldenöls 

aus südöstlich über Narkausch, Schwadowitz, Hronow gegen Straussenei auf eine 

Länge von wenigstens 3 Meilen bekannt ist, die angeführte Kohlenformation zum 

Theil emporgehoben worden wäre. Der öst l i ch  von dieser Hebungsspalte lie

gende Gebirgstheil ist senkrecht in die Höhe gehoben worden, so dass dort die



Kohlenflötze zu Tage liegen, während der von der erwähnten Hebungsspalte 

westlich gelegene Theil unverrückt in der Tiefe zurückgeblieben, daher dort 

eine jüngere Formation: Rothliegendes und Kreidegebilde, an der Oberfläche 

abgelagert sind. Zur Versinnllchung dieser Hypothese diene folgendes, dem 

Einfallen der Flötze von Saugwitz aus über Waldenburg zu. nach Stunde 4 

gedachtes Ideal-Profil:

2 4 0  Otto Pol&k.

Figur 1.

kohle nfo rin ation.

Vergleicht man die Flötzverhältnisse bei Schatzlar, Schwadowitz und 

Radowenz mit jenen bei Waldenburg, so scheinen die bisher erzielten Auf
schlüsse

1. bei Schatzlar dem Liegendzuge,
2. bei Schwadowitz dem mittleren oder Hauptzuge, und

3. bei Radowenz dem Hangendzuge der Waldenburger Steinkohlenformation 

anzugehören.

Ein zweites Auftreten einer Kohlenformation findet weiter west-nordwärts 

bei Liebstadtel und Tatobit im Jitschiner Kreise 'statt, und nimmt seine weitere 

Richtung über Semil, Nedwies bis an die weiter nördlich auftretenden krystalli- 

nischen Schiefer. Diese Kohlenniederlagen sind zum grossen Theile von dem hier 

mächtig auftretenden Rothliegenden überlagert und nur da, wo sie sich an die 

krystallinischen Schiefer aufgelagert haben, oder durch spätere Durchbrüche bis 

zu Tage gehoben wurden, in Abbau genommen l)-

Eine deutliche Hebung nimmt man an der Kohlenformation zwischen Schwa

dowitz und Radowenz wahr, ohne dass jedoch dieselbe hier, so wie in ihrer wei

teren östlichen Erstreckung bis Hronow, von der Hebungsmasse selbst durch

brochen worden wäre. Diese Ablagerung hat mehrere Kohlenflötze aufzuweisen, 

welche aber durch verschiedene mächtige Bänke von Kohlensandstein von ein
ander getrennt sind.

Die Mächtigkeit der hier theil weise in Abbau genommenen Flötze variirt von 

einigen Zoll bis zu 4— 6 Fuss; trotzdem sind nicht alle bauwürdig, theils der 

geringen Mächtigkeit, theils der schlechten Qualität der Kohle wegen.

Ein besonders Mitvorkommen bei einigen dieser Kohlenflötze ist, dass sie 

etwas Malachit führen; jedoch ist auch dieser Kupfergehalt für eine etwaige 

Ausbeutung zu unbedeutend.

Das Radowenzcr Revier ist mit 43 Freischürfen und 28 Grubenmaassen 

belegt.

*) Nach Herrn E. P o r t h ’s Untersuchungen gehört dieser Schichteaconiplex dem Roth- 
liegenden an.



Figur 2.

Profil der Schichtungen des Radowenzer oder sogenannten Hangendinges.
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Hatichkoppe.

Ein eine grosse Zukunft versprechendes Kohlenflötz wurde im Materniser 

Thale bei Zbeenik im December 1836 aufgeschlossen.

Das Flötz hat eine Mächtigkeit von 75 Zoll, wovon 62 Zoll ganz reine Kohle 

und 13 Kohlenscbiefer; bei weiterer Untersuchung wurde die Mächtigkeit nach 

und nach geringer und verlor sich allmählich bis auf 24 Zoll. Bei weiterer Auf

fahrung mussten mehrere Verdrückungen und Störungen bewältigt werden, wo 

es sodann zwar ruhiger niedergelagert, aber von geringerer Mächtigkeit ange- 

troflen wurde. Zur ferneren Untersuchung wurden in der 12. und 14. Klafter 

vom Stollenmundlocli gegen das Liegende zu, Querschläge von 8— 9 Fuss Länge 
getrieben; die bis jetzt erzielten Resultate aber sind wenig Aussicht verspre

chend. Dieses Revier besitzt 24 Freischürfe und 22 Grubenmaasse, theils auf 

Kohle, theils auf Eisensteine.

Verfolgt man das Streichen der Kohlenflötze von Radowenz weiter nord

westlich, so findet man dasselbe über Petersdorf gegen Gabersdorf von den 

hier auftretenden Melaphyren öfters durch- und unterbrochen, bis endlich bei 

Schatzlar sich solches wieder gehörig regelt, und an dem im Nordwesten auf

tretenden krystallinischen Schiefer aufliegt.

Zur Erforschung der Schatzlarer Kohlenflötze wurde das Verhalten der ein

zelnen Flötze und der schon seit Jahren vorhandenen Baron Silberstein’schen 

und Manger'schen Gruben beobachtet, und wurden die Maassen möglichst nahe 

den Silberstein-Gruben angelegt. Es sind mehrere Schürfschächte, und zwar in 

den Gemeinden Zampersdorf, Schwarzwasser, Goldenöls und Gabersdorf ange

legt, mittelst welcher einige Flötze mit schöner Kohle aufgeschlossen wurden. 

Dieses Revier besitzt 16 Grubenmaassen und 74 Freischürfe.

Im Rothliegenden des nordwestlichen Böhmens sind im Innern Kohlenflötze 

abgelagert, zum Theil begleitet von bituminösem Kalkstein. Es sind hier 3 Flötz- 

züge bekannt, von denen jener der wichtigste ist, der von Liebstadtel über 

Kostialow, Czikwaska, Nedwies, bis an den Fuss des Kosakow bei Tatobit sich 

hinzieht.
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Behufs der Untersuchung des Bothliegenden der Gegend bei Tatobit, wo

selbst Malachit führende Kohlenausbisse Vorkommen, wurde ein Stollen getrieben, 

der bereits 78 Klafter lang ist, mit welchem aber bis jetzt keine günstigen Resul
tate erzielt wurden (Fig. 4).

Zur weiteren Erforschung des sogenannten liegenden Kohlenzuges bei 

Czikwaska wurde ein Stollen nach Stunde 11 getrieben, welcher theils des 

grossen Ulmendruckes, theils der schlechten Wetter wegen viel zu schaffen 

machte. Um diese Uebelstände zu beseitigen, musste man ein Bohrloch stossen, 

welches in einer Teufe von Yl̂ ĵ  Klafter die Stollenfirste in 94*/2 Klafter Ent

fernung vom Stollenmundloche erreichte, und wodurch der weitere Stollenbetrieb 

fortgesetzt werden konnte. Dieser Stollen erreichte in 113 ̂  Klafter Länge das 

gehoffte Kohlenflötz von 6 — 18 Zoll Mächtigkeit, welches mehr wellenförmig 

gelagert, nicht wie die anderen Gebirgsschiehten ein mehr südliches, sondern ein 

geradezu entgegengesetztes Einfallen nach Stunde 22 unter 70 Grad zeigl.

Im Bereiche des Freisehurfes Nr. Exb. 898 zu Nedwies wurde mittelst Bahn

einschnitts auf der Reichenberg - Pardubitzer Verbindungsbahn ein Kolilenzug 

aufgedeckt, welcher mehrere, bis 14 Zoll mächtige, durch Letten-Partien getrennte 

Kohlenausbisse beherbergt (Fig. 4 ); das Einfallen der Flötze ist im Allgemeinen 

nach Stunde IG im Winkel von 53 bis 60 Grad.

Figur 4. 

Bahneinschnitt.

<i Kohlen sandstein. b 12 Z o ll K oh le , cc D lancr m it Kohle durchzog-ener L e ite n , d C Z o ll K o h le , e 4 Fdbs b la ue r  

Le iten  (von  K oh le  durch  zo g e n ) , f 6 Z o l l  K oh le . <J B lauer LeU on . h 2 Fuss K oh le .

Die weitere, theils streichende, theils tonnlägige Verfolgung des oben 

erwähnten aufgeschlossenen Flötzes zu Czikwaska, sowie mehrere in dieser



Gegend angestellte Schürfversuche, endlich die mittelst erwähnten Bahnein

schnittes entblössten Ausbisse berechtigen zu der Annahme, dass hier eine bedeu

tende Hebung slattgefunden habe, welche von Ost gegen West über Slana, Bor- 

kow, Czikwaska gegen Walditz zu streichend, die Schichten des Rothliegenden 

der hiesigen Gegend gehoben hat, wodurch das wfdersinnische Einfallen Einer 

und derselben Gebirgsschichtung erklärbar wird1) (Fig. 5).
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Figur 5.

<i Nedwies. 0 Bahneinschnitt. c W alleschku. d Hehungslinie. ■ e Siidslollen. 1 Bituminöser SchicTer, Rinrallen Dach 

Std. 10, W inket 15 Grad. 2 Knpferführender SchieferthoD. 3 Eratea hangendes sechszülliges Kohlenflotz. 4 Nedwieser 

oder zweites Kohlenflöz. 5 Czikwaakaer oder liegendes Kohlenilölz, Einfallen nach Stunde 20, W inkel 70 Grad.

Die richtige Erkenntniss dieser abnormen Lagerungsverhältnisse der Gc- 

birgsschichtungen hiesiger Gegend war mit vielem Zeit- und Kostenaufwand ver

bunden; diese vielseitigen Störungen in der Lagerung sind aber ein grösser 

Prüfstein für den Geognosten wie für den Bergmann.

Im Interesse der Verfolgung des Nedwieser Kohlenzuges wurde auf h 
Top 141 der Gemeinde Czikwaska am rechten Ufer des Baches Wolleschka eine 

Rösche angeschlagen, mit welcher das hier vermulhete Kohlenflötz (Nedwieser) 

von 12 Zoll Mächtigkeit mit einem Einfallen nach Stunde 10Winkel28Grad glück

lich erreicht, und es ist dasselbe mittelst Stollenbaues seinem Streichen nach St. 3 

bis jetzt auf 8 Klftr verfolgt worden. Dieses Kohlenflötz hat zur unmittelbaren Sohle 

einen 24— 30 Zoll mächtigen bituminösen Schiefer (Brandschiefer), welcher letz

terer wieder zur Sohle ein 24— 36 Zoll mächtiges bituminöses Kalkflötz (Stinkkalk) 

führt. Diese zwei Gesteinsarten sind für die National-Oekonomie mit Vortheil zu ver

wenden; beide werden zusammen in einem gewöhnlichen Kalkofen gebrannt, und 

die so erhaltene Asche als ein gutes Düngmittel von den Landwirthen sehr 

gesucht; der Strich wird mit 18— 20 kr. C. M. bezahlt.

Von ungleich grösserer Bedeutung, als die eben beleuchtete Kohlennieder

lage im Rothliegenden der hiesigen Gegend ist der mittelst Bahneinschnittes auf 

der Süd-Norddeutschen Verbindungsbahn zu Kostialow-Oels im Monate August 

1857 bewerkstelligte Aufschluss eines nach Stunde 10 Winkel 15 —20 Grad 

fallenden, 3— 5 Fuss mächtigen, Kupfererze führenden Schieferthonlagers, worauf 

bereits vier Maassen freigefahren w’urden. Die nähere Untersuchung dieses im 

Hangenden der hiesigen Kohlenformation zwischen sehr festen Conglomeraten 

gelegenen Kupferschieferflöfzes hat gelehrt, dass es aus einem grünlich-grauen, 

sandigen, zum Theil Pflanzenabdrücke führenden Schieferthon besteht, welcher, 

nebst Fahlerzen, Malachiten und Kupferlasur, auch Kupferglanz führende Anthra- 

citkohle beherbergt (Fig. 6).

*) Nach Herrn P o r  th ist hier eine Verwerfung nachweisbar, die bloss die Dislocation um 

einige Klafter mit stellenweise widersinniger Lagerung bewirbt.
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Die Versuche, welche 

behufs der weiteren Unter

suchung des Kupferschiefer

lagers vorgenommen wurden, 

so wie die hiedurch erzielten*

Resultate sind in Kürze fol

gende:

1. Von dem schon er

wähnten Bahneinschnitte zu 

Kostialow-Oels in nordöst

licher Richtung gegen die 

Woleschka zu, wurden meh

rere bis 6 Fuss tiefe Röschen 

aufgeworfen, mit welchen 

zumTheil der fragliche Schie

ferthon, jedoch ohne Erz- 

fiährung, im Ausgehenden er

reicht wurde.
2. Ein am linken Wo

leschka - Ufer angebrachter 

Stollen hat bisher einen 

10 Fuss mächtigen, von Mala

chit führenden Lettenstreifen durchzogenen, zwischen Conglomeraten liegenden 

rothen Schieferthon, dessen Mächtigkeit sich weiter bis 3 Fuss verminderte, 
verfolgt.

3. Im Schurfschachte in der streichenden Strecke nach Stunde 16 gegen 

Pohor zu, wurde in der fünften Klafter ein 3 Fuss mächtiger, Fahlerze und Lasur

malachite führender Schieferthon angefahren (Fig. 7).

Figur 7. 

t

7 Hangende Conglomerate. 2 Kohle, Fahlerze, Lasur führender Sehieferthon, 3 Malachit führende Conglomerate.

4 Malachit führender Scbieferlhoo. 5 Liegendes Conglomerat.

Dieses Revier ist mit 16 Grubenmaassen und 38 Freischürfen belegt.

Von nicht minderer Wichtigkeit sind die Schürfungen auf Eisenerze, die in 

diesem Revier unternommen werden. Diese Schürfungen vertheilen sich auf die 

Gemeinden Kamenitz, Jesseney, Borkow, Rostok und Wrath.

Figur 6.

1 Sehr feste rothe Conglomerate von Nussgrosse und darüber.

a Grauer sandiger Thon m it zur Firsle führenden flachen thonigen Rolh- 

eisenstein-Nieren.

b Grünlioh - grauer f glimmerig - sandiger Thon, worio  keine Kopfererse 

Vorkommen.

c Derselbe sandige Thon, wie oben m it Pflanzenrestea von Calam iten; die 

eigentliche Kupfererz führende Schichte. 

d Conglomerate.
e Grünlicher, mehr thoniger Sandstein.

2 Sehr feste Conglomerate zur Firste.



Auf das Vorkommen von Eisenerzen in dieser Gegend wurde man durch die 

vielen.alten Halden, auf denen die schönsten Erze gefunden werden, sowie durch 

einige alle verlassene Schächte und Stollen aufmerksam gemacht. Ueberhaupt 

wird im Jitschiner, und besonders im Bunzlauer Kreise, eine sehr grosse Anzahl 

solcher alter Halden und Schächte angetroffen, welche beweisen, dass schon vor 

Jahrhunderten in dieser Gegend viel Bergbau getrieben wurde, was auch schon 

die Namen einzelner, sehr alter Ortschaften, wie z. B. Eisenbrod, Hämmer, Eisen

stadt u. s. w. beurkunden.

In Kamenitz am rechten Ufer der Iser wurde im Thonschiefer ein Stollen 

getrieben, durch welchen in der 36. Klafter Länge ein 5 Klafter mächtiges Eisen

steinlager aufgeschlossen wurde. Die Ausfullungsmasse des Lagers besteht aus 
einem aufgelösten eisenhaltigen Thonschiefer mit eingeschlossenen Brauneisen

steinknollen und Blöcken der schönsten braunen Glasköpfe. Diese Eisenerze sind zur 

Verschmelzung vorzüglich geeignet, und enthalten 54— 56 0/0 Eisen.

Ein günstiger Umstand ist auch, dass sowohl im Hangenden als im Liegenden 

ein 6 Klafter mächtiger reiner Kalkstein eingelagert ist.

Schon vor alten Zeiten wurde hier ein Schacht abgeteuft, der wohl einen 

kleinen Theil des gehofften Eisensteinlagers erreichte, aber immer im Thon

schiefer getrieben, und nach fruchtlosen Versuchen aufgelassen wurde.

Geoguostiscber Bericht über die in Böhmen unternommenen bergmännischen Schärflingen. 2 4 5

Figur 8.

Profil des Brauneisensteinlagers in Kamenitz.

In den obersten Schichten des Thonschiefergebildes bei Jesseney kommen 

nach allen Richtungen hin Brauneisensteine putzenförmig vor, mit welchem 

Putzenwerk die Fürst Rohan'sche Eisenhütte zu Engenthal ihren Eisensteinbe

darf schon seit Jahren deckt.

Unter vielen anderen Schürfversuchen, die in dieser Gegend gemacht wur

den, bisher aber zu keinem besonders günstigen Resultate führten, verdient ein 
20 Klafter tiefer Schacht Erwähnung, mit welchem eine zuvörderst mehr plasti

sche, in der 10. Klafter Teufe aber fester und mehr röthlich werdende Thonerde 

durchsunken wurde. Dieser Thon zeigt sich nach mehreren gemachten Proben 

als feuerfest.

Der fragliche Schacht ist nur wenige Klafter vop der Fürst Rohan’schen 

Adelheid-Maass, welche durch einen 32 Klafter tiefen Schacht viele Jahre lang sehr 

gute Eisenerze lieferte, angeschlagen und berechtigt zu den besten Erwartungen.
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In Rostok wurde ein Schacht auf 12 Klafter abgeteuft, und hiemit ein nach 

Stunde 5 mit 32 Grad verflachendes Brauneisensteinlager von 8— 9 Fuss Mäch

tigkeit aufgeschlossen, das zur Sohle Kalkstein führt.

Zum Aufschliessen des, durch mehrere Freischürfe gedeckten Vorkommens 

von Eisenglimmer und Brauneisenstein auf der Gemeinde Wrath wurde ein Schurf- 

schacht auf 12 Klafter Teufe niedergebracht. Das durchfahrene Mittel bestand 

zum Theil aus eisenschüssigem Thonschiefer mit vielen Brauneisensteinknollen und 

Eisenglimmer. Das Verflachen der Schichten ist nach Stunde 11 mit 65 Gra,d. 

Zur Sohle steht Kalkstein an, und es ist bei dem Umstande, dass die Eisenerze 

in der Gegend immer in Begleitung von Kalk Vorkommen, zu erwarten, dass in 

etwas grösserer Teufe ein lohnender Eisenstein-Aufschluss erfolgen werde. Dieses 

Revier ist mit 6 Grubenmaassen und 91 Freischürfen belegt.

Schliesslich möge noch das Vorkommen von Blei in diesem Revier erwähnt 

werden.

Bei der Durchbohrung eines Tunnels im Thonschiefergebilde bei L i schne i  

wurde ein 3 bis 8 Fuss mächtiger Bleiglanzgang aufgeschlossen, dessen fernere 

Erstreckung und Mächtigkeit wegen der Bahnarbeiten bis jetzt nicht weiter ver

folgt werden konnte.

V. Die Eisenstein führenden Diluvial-Lehme in Unter-Krain.

Von M. V. Lipoid,
k. k. Bergrath.

(Mit einer Uebersichlskarte.)

M itgelheilt in der Sitzung der k. k. geologischen Reichsaastalt am 12. Jänner 1858.

In denjenigen Theilen Unter-Krains, welche Herr Dr. A. St äche  und ich im 

Sommer 1857 behufs der geologischen Landesaufnahme bereisten, d. i. in dem 

Neustädter Kreise von Krain, tritt als jüngstes Glied der sedimentären Ablage

rungen, welche jenes Terrain zusammensetzen, eine Bildung auf, welche wegen 

ihrer Eigenthümlichkeit und wegen der Wichtigkeit, die sie in mehrfacher Be

ziehung besitzt, das Interesse und die Aufmerksamkeit des Geologen in Anspruch 

nehmen muss.
Es sind diess sandige Lehme von gelber, bräunlicher oder röthlicher Farbe, 

welche höchst selten dicht und plastisch sind, wie die Thone, vielmehr einen 

erdigen lockeren Zusammenhang besitzen. Diese Lehme zeigen nie eine Schich

tung oder eine wesentliche Abweichung in der Beschaffenheit der oberen und 

unteren Lagen, aus welcher verschiedenen Beschaffenheit man einen Schluss auf 

eine succcssive Ablagerung derselben ziehen könnte. Der in dieser Art gleiche 

Charakter der ganzen Ablagerungen deutet an, dass dieselben nur e i nem,  sei es 

durch längere Zeit gleichmässig fortdauernden, oder durch eine einzige Kata

strophe hervorgerufenen Bildungsacte ihre Entstehung verdanken.

Diese sandigen Lehme bilden den wesentlichsten Theil der Ackerkrume in 

den karstähnlichen wasserarmen Theilen von Unter-Krain und verleihen dem von 

Kalksteinen, meist aus der Kreideformation, gebildeten Boden eine Fruchtbarkeit, 

welche diejenigen südlichen Landestheile entbehren, in welchen die Kalkstein

schichten nicht noch von den erwähnten Lehmen bedeckt werden.

Die beiliegende Uebers i ch t skar t e  von Unter-JKrain zeigt die Ver

breitung dieser Lehme. Man ersieht aus derselben, dass die Verbreitung der Lehme
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keine allgemeine, sondern dass deren Verbreitungsbezirk ein beschränkter ist. 

Dieser letztere beginnt bei St. Marein und Weichselburg im Nordwesten Unter- 

Krains und zieht sich in südöstlicher Richtung bis zum äussersten, südöstlichen 

Puncte Unter-Krains an der Kulpa bei Preloka, von wo derselbe in der Militär- 
gränze seine Fortsetzung findet.

Die Art der Verbreitung der sandigen Lehme ist eine ganz eigentümliche. 

Man findet dieselben bisweilen grössere Flächen im Zusammenhange bedeckend, 

wo sie dann meistens auch eine grössere Mächtigkeit, von 1— 2 Fuss bis zu meh- 

rerenKlaftern besitzen, bisweilen aber füllen sie entwedernurdie Unebenheiten des 

Bodens in kleineren Partien aus, oder erscheinen in einzelnen isolirten Flecken an 

den Rändern der karstartigen trichterförmigen Vertiefungen, wo sie kaum einige 

Zoll oder höchstens ein paar Fuss mächtig aufgelagert sind, ln fast allen Fällen 

bildet Kalkstein der Kreide- oder einer älteren Formation die Unterlage und 

immer erscheint diese Kalkstein-Unterlage in unebenen, zerrissenen, oft zackigen, 

oft abgerundeten Formen, an denen man die Spuren von Auswaschungen, ähnlich 

den Karren und Runsen in den Kalkalpen, leichterkennen kann. So zeigte in einem 

Steinbruche zu Gradatz, welcher daselbst zur Gewinnung des Baurnateriales für 

den neuen Hochofen eröffnet wurde, der geschichtete Kreidekalkstein, welcher 

dort selbst von den sandigen Lehmen in ziemlicher Mächtigkeit bedeckt 

wird , die in Fig. 1 dargestellte Form. Alle Zwischenräume der Zacken des 

Kalksteines sind mit Lehmen ausgefüllt, welche über denselben eine ebene Ober
fläche bilden.

Figur 1.

a  Sandiger Lehm, b Kreidekalkstein.

Fig. 2 stellt jene Art des Vorkommens der Lehme dar, wo dieselben in klei

nen Partien die Vertiefungen einnehmen, welche durch Auswaschung der Kalk

steinschichten entstanden sind, während Fig. 3 ein Bild von dem nicht seltenen 

umgekehrten Falle gibt, wo nämlich die Lehme gerade in den tiefsten Stellen 

jener zahlreichen, häufig 50— 100 Fuss hohen trichterförmigen Kessel, welchen 

Unter-Krain seinen karstähnlichen Charakter verdankt, gänzlich fehlen und



248 M. V. Lipoid.

nur an den oberen Rändern derselben noch vorhanden sind. E 9 ist bei diesem 

letzteren Falle jedoch anzunehmen, dass ursprünglich auch die trichterförmigen 

Vertiefungen mit den sandigen Lehmen ausgefullt waren, und dass letztere erst 

in der Folge durch die Gewässer, die sich bei Regenwetler oder bei Schmel

zung des Schnee's darin sammeln, aber durch Ritzen und Spalten des Kalksteines 

einen Abfluss finden, weggeschwemmt worden sind.

Figur 2.

Figur 3.

Aus der dargestellten Art des Vorkommens der sandigen Lehme ist es leicht 

zu entnehmen, dass eine vollständige und genaue Ausscheidung und Verzeichnung 

derselben in den Karten allzu zeitraubend und absolut unthunlich wäre, indem die 

kleineren isolirten und zerstreuten Partien der Lehme oft nur ein paar Klafter 

im Umfange haben. W ir mussten uns daher darauf beschränken nur die 

grösseren und zusammenhängenderen Ablagerungen der Lehme in die Karten 

üufzunehmen, die kleineren Partien in jenem Terrain aber, wo die zu Tage 

tretenden Kalksteine bei weitem vorherrschend sind, unbeachtet zu lassen. 

Umgekehrt muss ich aber darauf aufmerksam machen, dass auch in den zusam

menhängenderen und in der Karte verzeichneten Lehmablagerungen hin und 

wieder bald einzelne Kalkfelsen, bald unbedeutende Kalksteinpartien aus den 

Lehmen hervorrage n , deren Ausscheidung aus demselben Grunde unthunlich war, 

deren Erscheinung uns aber immer wieder die Bestätigung lieferte, dass die 

Kalksteine mit sehr wenigen Ausnahmen die unmittelbare Unterlage der Lehme 

bilden.

Aus der Uebersichtskarte ist zu ersehen, dass die bezeichneten sandigen 

Lehme zwischen St. Marein und Weissenstein. bei Videm in Guttenfeld, ferner 

zwischen St. Veit, Obergurk und Seisenberg, in der Umgebung von Treffen und 

Hönigstein, zwischen Presch na und Töplitz bei Neustadtei, im Möttlinger Boden, 

in der Umgebung von Tschernem bei bis zur Kulpa, endlich in der Umgebung von 

Nasscnfuss und Stattenberg und am nördlichen Saume der grossen Gurkebene 

zwischen Landstrass und Gurkfeld ihre grösste Verbreitung besitzen. Viel ver

einzelter findet man sie in den tiefer liegenden Theilen der Gottscheer Gebirge, 

namentlich in der Umgebung von Gottschee und Nesselthal.

Zur Feststellung des geologischen Alters dieser Lehmablagerungen boten 

sich wenige, aber dennoch genügende Anlialtspuncte dar. Nächst Gottschee sieht 

man die daselbst vorkommenden jungtertiären oder altdiluvialen Mergelschichten 

und Lignilflötze ungleichförmig von den Lehmen überlagert, indem letztere die
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Schichtenköpfe der ersteren bedecken, wie es aus dem Profile Fig. 4, wel

ches ich einem dortigen Taglrau entnommen habe, zu ersehen ist. Eine ähnliche 

Ueberlagerung von jungtertiären Schichten durch die sandigen Lehme beobachtet 

man bei Neudegg und bei St. Ruprecht, und diese Lagerungsverhältnisse stellen 

es ausser Zweifel, dass die erwähnten Lehmablagerungen n i eh t  der ter t i  ären,  

sondern einer jüngeren Formation, somit der D il uvi alz eit angehören. Eine Bestä

tigung fand diese Wahrnehmung in einem fossilen Mahlzahne, welchen ich dem 

Herrn Bezirksvorsteher Werhowa t z  in Treffen verdanke. Dieser Zahn wurde 

in den sandigen Lehmen nächst Treffen gefunden und gehörte dem Equns fo/isi- 
lis ( Equus caballus Linne) an, einer Pferde-Species aus der Diluvial-Periode. 

Die zunächst folgende Erörterung über die Entstehung der fraglichen Lehme 

wird endlich ebenfalls darthun, dass dieselben auch nicht  dem Al luvium,  

sondern in der That dein Diluvium beigezälilt werden müssen. Ohnehin würde 

das in Fig. 3 dargestellte Vorkommen der Lehme, welches überdies« in der Regel 

auf Hochplateaus Platz greift, einer alluvialen.Bildung nicht entsprechen.

Figur 4.

Was nun die Entstehung der Diluvial-Lehme in Unter-Krain anbelangt, so 

habe ich die Ueberzeugung gewonnen, dass dieselben das Materiale zu ihrer 

Bildung den Gailthaler und den Werfener Schichten entnommen haben. In der 

beigefügten Tatei II „Uehers i chtskär te  von Unter-Kra i n“ ist das Vor

kommen der Gailthaler und Werfener Schichten angedeutet1)- Das Auftreten 
derselben beschränkt sich, mit Ausnahme von kleinen Partien im Süden an 

der Kulpa, auf den nordwestlichen Theil von Unter-Krain, wo sie einen 

halbkreisförmigen breiten Sanin um die jüngeren Ablagerungen bilden. Zwischen 

Laibach und Pillichsberg, südlich von der Save, sind die Gailthaler Schichten 

mächtig entwickelt, und an sie schliessen sich gegen Süden die Werfener 

Schichten an, welche im Norden zwischen St. Ruprecht und Ratschach und 

im Westen nächst Auersperg und Gross-Laschitz ihre grösste Verbreitung 

besitzen.

Wenn man nun das Terrain, in welchem die Gailthaler und Werfener 

Schichten auftreteri, durchwandert, so beobachtet man an den Gehängen und

i)  Das übrige in der Karte weiss gelassene Terrain nehmen, mit Ausschluss einiger kleinen 
Tertiärbecken und der Allurien, durchaus Kalksteine von der Trias- bis zur Kreide- 
formation ein. Die Werfener Schichten‘sind ein Glied der unteren alpinen Triasformalion, 

und die Gailthaler Schichten reprfisentiren die alpine Steinkohlenformation, dein Berg
kalk äquivalent.

K. k. geologische IleichsanstaU. 9. Jahrgang 1858. II. 32
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in den Gräben sandige Lehmablagerungen mit Geschieben und Blöcken der 

Schiefer und Sandsteine, welche darunter anstehen; ein Product der Verwit

terung und Zerstörung der leicht zerreiblichen Gailthaler und Werfener 

Schichten, welches im Terrain der Gailthaler Schichten eine gelbe, in jenem 

der Werfener Schichten eine vorwaltend rothe Färbung besitzt. Diese sandi

gen Lehmablagerungen sind offenbar eine noch fortschreitende Bildung der 

Al luvial-Zei t ,  besitzen aber ganz den Charakter und das Aussehen der obbe

schriebenen Diltfvial-Lehme, von denen sie sich höchstens dadurch unterscheiden, 

dass dieselben häufig Gesch i eh^  und Blöcke cingebacken enthalten. Indessen 

trifft man auch umgekehrt überall in den Diluvial-Lehmen noch Gerö l l e  von 

Sandsteinen, insbesondere von Eisensteinen, an welchen man die charakteristi

schen Sandsteine und Eisensteine der im Nordwesten anstehenden Gailthaler und 

Werfener Schichten nicht verkennen kann. Diese Uebereinstimmung und dieser 

innige Zusammenhang zwischen den Lehmablagerungen der Jetztzeit im Ge

biete der Gailthaler und Werfener Schichten und zwischen den weitverbreiteten 

Diluvial-Lehmen, war mir ein hinreichender Beweis, dass letztere, so wie die 

ersteren, den erwähnten Gailthaler und Werfener Schichten im NordwestenUnter- 

Krains ihre Entstehung verdanken, um so mehr, da in dem Terrain, in welchem 

die Diluvial-Lehme besonders stark verbreitet sind, n i r gends  Gailthaler oder 

Werfener Schichten zu Tage kommen, und die Diluvial-Lehme überall, wie ich 

schon oben erwähnte, unmittelbar jüngeren Formationsgliedern und zwar fast 

durchgehends vielfach ausgewaschenen Kalksteinschichten, auflagern.

Diese Wahrnehmung gibt den Schlüssel zur Feststellung der Art und Weise, 

in welcher die Ablagerung der Diluvial-Lehme erfolgte. Offenbar-musste es eine 

mächtige Wasserströmung gewesen sein, welche die Diluvial-Lehme von ihrer 

ursprünglichen Lagerstätte in dem Terrain der Gailthaler und Werfener Schich

ten, wo sie, wie die Lehmahlagerungen der Jetztzeit, gebildet wurden, in eine 

Entfernung von mehr als 10 Meilen bis in die Kulpa-Gegenden fortzuschaffen 
und dort abzusetzen vermochte! Es musste eine ungeheure Wassermasse diese 

Strömung verursacht haben, indem sie die Diluvial - Lehme über Hügel fortführte 

und an Höhen absetzte, welche mehr als 600 Wiener Fuss über der jetzigen 

Thalsohle liegen1)  und welche nach den gemachten Beobachtungen sicherlich 

nicht erst nach dem Absätze der Diluvial-Lehme gehoben worden sind.

Die Verbreitung der Diluvial-Lehme gibt auch die Richtüng an, welche die 

Diluvialfluth eingeschlagen hatte. Da sie im Nordwesten in den Gailthaler und 

Werfener Schichten das Materiale zum Absatz der Diluvial-Lehme nahm und 

diese im äussersten Südosten im Möttlinger und Tscherriembler Boden in grossen 

Massen vorgefunden werden, so musste die Hauptrichtung der Diluvialströmung 

jene von Nordwesten nach Südosten sein. Diese Richtung entspricht auch voll

kommen der allgemeinen Senkung des Bodens in Unter-Krain, welcher von Nord

osten gegen Südwesten abdacht. Es beträgt nämlich dieMeereshöhea) von Weixel- 

burg 1238 Fuss, jene von St. Ruprecht 869 Fuss, jene von Treffen 904 Fuss,

*) Der Taubenberg (Golubinek) bei Hönigstein besitzt eine Seehöhe von 1449 Fuss, der 

Schlangenberg jene v o d  1320 Fuss, und Hönigstein nach meiner Messung 748 Fuss, und 
die Diluviallohme liegen nicht nur in der Thalsohle bei Hönigstein, sonder» bedecken 
auch die ganze Schlangenberg-Kuppe, so wie Spuren davon sogleich unter der Kirche 

St. Ursula am Taubenberge zu finden sind.
2) Die Meereshöhen sind grösstentheils von mir durch barometrische Messungen bestimmt, 

wobei als Vcrgleichungsstation die Wohnung des Herrn Custos Karl D c s c h m a n n  in Lai

bach, von demselben mit der Seehöhe von 950 Wiener Fuss festgestellt, zur Höhen- 
berechniing diente.
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während die Kulpa-Gegenden bei Möttling und Tschernembel nur mehr die 

Seehöhe von 450— SSO Fuss und die Diluvialebene bei Landstrass die Seehöhe 

zwischen 400— 450 Fuss besitzen. Dass die höheren Gebirgsrücken und Berg

kuppen auf die Sichtung der Diluvial - Strömung einen Einfluss nehmen und 

dieselbe local ändern mussten, ist leicht einzusehen, und nach meinen Beob

achtungen sind Kuppen, welche die Seehöhe von 1500 Wiener Fuss über

schreiten, von der Fluth sicherlich nicht mehr berührt worden. So bildeten 

die hohen Gebirgsrücken südlich von der Gurk, die Gottscheer Gebirge mit dem 

Machko-, Pogrelz-, Hornbühel- und Friedens-Berg einen mächtigen Damm gegen 

die von Norden anströmenden Gewässer. Die Gebirge zwischen Döbernig und 

Waltendorf (Lisitzberg 1812 Fuss, Srobotnigberg 2465 Fuss) zwangen den 

Diluvialstrom, sich in zwei Arme zu theilen, deren einer über Seisenberg und 

Hof dem Gurkflusse entlang, der andere über Hönigstein gegen Waltendorf 

seine Richtung nahm. Eine ähnliche Stromtheilung bewirkte das Naruschitza- 

Gebirge (1907 Fuss) nördlich yoii Neustadtei, indem dasselbe die Diluvialfluth 

zwang, einestheils von Treffen, andererseits von Nassenfuss aus sich nach dem 

Radulabache über St. Canzian in die unter-krainische Diluvial-Ebene zwischen der 

Save und der Gurk zu ergiessen. Aehnliche interessante und lehrreiche Beispiele 

lassen sich mehrere beobachten. Die grösste Störung in der Richtung derDiluvial- 

Strömung aber brachte das Uskoken-Gebirge hervor, das südlich von Neustadtei 

mit dem Pischtsenikberge (2664 Fuss) und mit dem Gorianz- oder St. Gertraud

berge (3746 Fuss) beginnend, in nordöstlicher Richtung bis Jessenitz an 

der Save dpn Gewässern eine unübersteigliche Wand darbot. Bei Töpplitz 

und Waltendorf musste demnach ein mächtiges Aufstauen der Fluth erfolgt 

sein, welche von dort theils durch die niederen Einsattlungen zwischen dem 

Gottscheer und dem Uskoken-Gebirge, d. i. zwischen dem Hornbühel (3478 Fuss) 

und dem Friedensberge (3310 Fuss) einerseits, und dem Pischtsenikberge 

andererseits, von Töpplitz nach Semitsch in den Tschernembler und Möttlinger 

Boden in südöstlicher Richtung einen Abfluss fand, theils aber in nordöstlicher 

Richtung über Neustadtei, dem Laufe der Gjirk folgend, gleichfalls in die unter- 

krainische Diluvial - Ebene sich ergiessen musste. Ein viel unbedeutenderer 

Diluvialstrom nahm seinen Lauf über die Niederungen des Gottscheerlandes, 

welche zwischen den über 3000 Fuss hohen Göttenitzer und den Gottscheer 

Bergen Hochflächen von 1300— 1400 Wiener Fuss Meereshöhe bilden. Dieser 

Strom nahm von Videm und von Saderschitz aus seine gleichfalls südöstliche 

Richtung über Niederdorf, Gottschee und Nesselthal, und ergoss sich ebenfalls 

in den Tschernembler Boden.

Ich habe bereits oben erwähnt, welchen grossen Einfluss die Diluvial-Lehme 

Unter-Kraius auf die Bodencultur nehmen. Einen nicht minder bedeutenden Ein

fluss üben dieselben aber auch auf die Industrie aus, indem sie Eisensteine führen, 

welche durch diese nutzbringend gemacht werden.
Schon der Umstand, dass die Gailthaler, und besonders die Werfener 

Schichten indem nordwestlichen Theile von Unter-Krain Eisensteine führen, muss 

der Vermuthung Platz geben, dass auch die Diluvial-Lehme, welche nach der 

vorhergegangenen Darstellung ein aus der Zerstörung der Gailthaler und Wer

fener Schichten entstandenes Product sind, einer Eisensteinführung nicht ent

behren dürften; und in der That ist dieses nicht der Fall, jedoch unterscheidet 

sich das Vorkommen der Eisensteine in den Gailthaler und Werfener Schichten, 

sowohl rücksichtlich der Art ihres geologischen Auftretens, als auch rücksicht

lich der Beschaffenheit der Erze, wesentlich von dem Vorkommen der Eisensteine 

in den Diluvial-Lehmen.

32*
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In den Gailthaler Schichten treten Eisensteine nur sparsam auf, als linsen

förmige Einlagerungen in den Schiefern derselben. Es sind arme Spatheisen- 

steine, grössteutheils in Braunerz verwandelt. Von viel grösserer Bedeutung ist 

das Eisenerzvorkommen in den Werfener Schichten. Es bestehen* in diesen 

Schichten Bergbaue auf Eisensteine, zwischen Ratschach und St. Ruprecht bei 
Resnirihb und Hrasten, ferner bei Pillichberg (Preska) und bei Auersperg 

und Gross-Laschitz. Die Eisensteine treten in den mit Kalksteinen wechsel

lagernden rothen Schiefern und Sandsteinen der Werfener Schichten als förm

liche Lager auf, deren Adel aber nach dem Streichen öfters wechselt, und in der 

Mächtigkeit bald zu-, bald abnimmt. Die Erzveredlung in den Lagern besitzt daher 

bisweilen die Form von Stockwerken, in der Regel aber die Form von Linsen, 

deren Ausdehnung nach dem Streichen oft mehrere 100 Klafter beträgt. Die 

Eisensteine dieser Formation sind sehr quarzreiche Roteisensteine, bisweilen mit 

Schwefelkies, vorwaltend aber Roogeneisensteine. Die einzelnen Körner der letz

teren besitzen die Grösse von Sandkörnern bis zu jener von Bohnen, und beste

hen in der Regel aus einem Quarzkorn mit einer concentrischen Umhüllung von 

Eisenerz. Diese Körner sind in ein sehr eisenschüssiges thoniges Ceinent ein

gebacken und Körner wie Cement besitzen in der Regel eine blutrothe, seltener 

eine grünlichgraue oder bräunliche Färbung. Letzteres findet insbesondere in 

den seltenen Fällen Statt, wenn die Umhüllung der Körner und das Cement 

Eisenoxydhydrat statt Eisenoxyd führen.

Ganz verschieden von der eben bezeichneten ist die Eisensteinführung der 

Diluvial-Lebme. Aus der oben angedeuteten Entstehungs- und Ahhigerungsart 

der Diluvial-Lehme ergibt sich von selbst, dass die Eisensteine der Gailthaler und 

Werfener Schichten, deren Lager gleichzeitig mit den Schiefern und Sand

steinen dieser Schichten zerstört und fortgeschwemmt wurden, in den Diluvial- 

Lehmen weder in Lagern noch in Gängen auftreten können, sondern als Ge

röllstücke zerstreut in den Lehmen Vorkommen müssen. Diess-ist wirklich der 

Fall. Die Eisensteine finden sich als Körner, als Bohnen, Knollen und Geoden, 

in Nestern und Putzen, ohne irgendeine wahrnehmbare Regelmässigkeit in den 

Diluvial-Lehmen eingebacken. Die Anzahl dieser Art Erzstücke ist bisweilen 

bedeutend, bisweilen aber sind die Erze nur sparsam in Entfernungen von 

mehreren Fussen von einander anzutreffen. Eben so variirt die Grösse dersel

ben. Bald sind es die Erze in Gestalt und Grösse von Bohnen, bald Erzknauer 

von Faust- oder Kopfgrösse im Gewichte von einigen Pfunden, bisweilen aber 

auch Erzklumpen mehr als einen Fuss im Durchmesser hallend, im Gewichte von 
einem Centner und darüber, die man in den Lehmen vorfindet. Nur ausnahms

weise treten die Erze in den Lehmen näher aneinander und bilden Putzen, und 

noch seltener ist der Fall, dass dieselben anhaltende lagerartige Schnüre bilden. 

Einen solchen Fall theilte mir'Herr Verwalter Dobner  in Hof von dem nun 

bereits aufgelassenen Eisensteinbaue bei Wirschdorf zwischen Neustadtei und 

Rupertshof mit, in welchem ein zusammenhängendes cisensteinfiihrendes Mittel 

von ein paar Zollen Mächtigkeit 50 Klafter weit verfolgt wurde. Der Eisen

stein bestand aus zum Theile sandigem Rotheisenerz, das gegen das nörd

liche Auskeilen röthelartig wurde, im Süden aber sich zersplitterte und nur 

inehr aus Rasenerz bestand.

Die Erze selbst besitzen eine sehr mannigfache Beschaffenheit. Höchst selten 

trifft man in den Diluvial-Lehmen Geschiebe von unzerstörtem Roteisenstein oder 

Roogeneisenstein, wie sie in den Werfener Schichten vorkoinmen, aber diese Ge

schiebe weisen dann auf eine unumstössliche Art auf den Ursprung der Diluvial- 

Lehme und ihrer Eisensteine und auf ihre ursprüngliche Lagerstätte hin. Fast
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durchgehends ist das Eisenoxyd, welches in den Eisensteinen der Werfener 

Schichten vorherrscht, in Eisenoxydhydrat umgewandelt worden, d. h. es fand eine 

anogene Pseudomorphose aus Rotheisenstein in Brauneisenstein Statt, deren Fort- 

schreiten von aussen nach innen man an manchen Stufen sehr gut beobachten 

kann. Zu dieser Pseudomorphose ist allerdings der lockere sandige Zustand der 

Diluvial-Lehme vorzüglich günstig, indem derselbe den nöthigen Agentien: Luft 

und Wasser, einen leichten Zugang zu den eingebackenen Erzstücken gestattet. 

Oie Eisensteine der Dilurial-Lehme sind demnach in der Regel Brauneisen

steine und werden bald als Ochercrze, ähnlich den Sumpf- und Morasterzen, 

bald als gewöhnliche Braunerze, bald als braune Glasköpfe vorgefunden. Je 

nach der Beschaffenheit und nach dem Quarzgehalte des ursprünglichen Erzes, 

welches der Pseudomorphose unterlag, sind auch die Brauneisensteine der 

Diluvial-Lehme bald rein, bald sandig und quarzhültig.
Besonders interessant sind unter diesen Eisensteinen die braunen Glasköpfe, 

welche meistentheils als Geoden, d. i. als gewöhnliche plattgedrückte Kugeln, 

bestehend aus einer schalenförmigen Umhüllung von braunem Glaskopf mit einem 

innern Hohlraume, vorgefunden werden. Die innere Höhlung der Geoden ist bald 

leer oder höchstens mit einer dünnen Lage von gelbem Schlamm bekleidet, bald 

mit weissem Quarzsand oder mit gelbem sandigem Lehm ausgefüllt, wie bei der 

in Fig. 5 in natürlicher Grösse dargestellten Geode. Ja man hat Geoden gefunden,

Figur 5.

a  Brauntr Glushopf. h Sandig-ocbriger Brauneisenstein. C Sand und Thon.

deren innerer Raum noch Wasser enthielt, wie diess bei der Geode Fi g. 6 derFal 

war. Einzelne dieser Geoden enthalten in ihrem Innern stenglige Verzweigungen 

von Brauneisenstein, ähnlich zusammengewachsenen Stalaktiten und Stalagmiten, 

(siehe Fig. 7), bei anderen ist die eine Seite derllohlwand dicht mit dünnen Nadeln 

von Brauneisenstein besetzt, während die andere Seite eine unebene wellen- oder 

nierenförmige Oberfläche hat (siehe Fig. 8). Sowohl die bis V* Zoll dicken 

Stengel, als auch die kaum 1 Linie dicken Nfdeln solcher Geoden besitzen 

einen mitunter hohlen Mittelpunct, um welchen sich die übrige Masse concen- 

trisch, und zwar grösstentheils radial oder strahlenförmig, angesammelt hat. Es ist 

nicht zu verkennen, dass diese Stengel und Nadeln das Product eines wässrigen
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Figur 6.

a Brauner Glaskopf, b Saudijj-ochrijjor Brauneisenstein.

Figur 7.

a Brauner Glaskopf. 6 Slengliger Brauneisenstein, c Sumlig-ocliriger Brauoeisensleia.
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Figur 8.

(i Draoner Glrtsko|if. h Brauneisenstein-Nadeln.

Absatzes, eine Art Tropfsteinbildung sind, und bei den im Innern mit Nadeln ver

sehenen Geoden ist es leicht zu bestimmen, welche Lage dieselben bei ihrer Bil

dung haben mussten. Diese Geoden-Bildung nnd die anogene Metamorphose fand 

nicht nur bei den faust- und kopfgrossen Stücken Statt, sondern sie ist in der

selben Art auch bei den kleinsten Bohnen wahrzunehmen.

Uebrigens besitzen die Eisenstein-Geoden aus den Diluvial-Lehmen Unter- 

Krains eine auffallende Uebercinstimmung mit den Eisenstein-Geoden aus dem pri

mären und secundären Eisenerzlagerstätten der Alpen. Auch in diesen, wie z. B. 

am Hüttenberger Erzberge in Kärnthen *), sind die erwähnten Geoden als Folge 

einer anogenen Metamorphose der Spath- in Brauneisensteine nichts seltenes.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass in den Diluvial-Lehmen Unter-Krains die 

Bildung von Eisenstein-Geoden noch fortschreitet und der anogenePseudomorphis- 

mus noch fortwährend thätig ist. Wenigstens ist kein Grund vorhanden, diese Thä- 

tigkeit abzusprechen, so lange die zu derselben nöthigen Bedingungen: Ein Eisen

halt der Ablagerung und die Möglichkeit des Zutrittes von Luft und Feuchtig

keit vorhanden sind. Den bedeutenden Eisenhalt, welchen die Diluvial-Lehme 

Unter-Krains führen, bezeugt deren gelbe und rothe Färbung genügend, und ihr 

anfänglich beschriebener Aggregationszustand legt dem Eindringen von Wasser 

und atmosphärischer Luft kein Hinderniss in den Weg. In diesem Sinne kann 

man sich nun des trivialen Ausdruckes bedienen, dass in Unter-Krain „die

i)  Siehe meine „Bemerkungen über Herrn Friedrich Mün ic l i dor fe r ' s  Beschreibung des 

Hüttenberger Erzberges* im 6. Jahrgange 18K5, Seite G4S> des Jahrbuchcs der k. k. geo

logischen Reichsanstalt.
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Eisenste ine noch f o r twäh r end  wachsen“ , in sofern man sich darunter 

die Concentration des Eisenhaltcs in der fortschreitenden Bildung der Eisen

stein-Geoden vorstellt.

So verschieden die Eisenerze der Diluvial-Lehme Unter-Krains nach ihrer 

Beschaffenheit sind, eben so verschieden sind sie auch nach ihrem Gehalt 

an Eisen. Reine Brauneisensteine mit 40— 50% Gehalt an Eisen wechseln mit san

digen Braunerzen von 20— 24°/0 oder mit thonigen Eisensteinen von 10— 1 S°/„ 

Eisen. Die Ausscheidung dieser Erze nach dem Halt unterliegt vielen Schwierig

keiten, indem der Halt weder nach dem äusseren Ansehen noch nach dein Gewichte 

ohne Probe mit einiger Bestimmtheit angeschätzt werden kann. Leichte, von aussen 

thonig-ocherige Knollen erwiesen sich beim Zerschlagen öfters als hohle, innen 

leere Geoden von reichstem Brauneisenstein, und umgekehrt erscheinen manche, 

dem Ansehen nach reiche und schwere Erzstücke bei näherer Untersuchung als 

sandige und wenig hältige Geoden, die im Innern mit Sand oder Lehm ausgefüllt 

sind. Besonders trügerisch und die Feststellung der Hochofenbeschickung erschwe

rend sind in dieser Beziehung die kleinen Geoden von der Grösse der Bohnen oder 

Eier, indem die Zerkleinerung derselben, um sich von ihrer inneren Beschaf

fenheit zu überzeugen, und deren Sortirung kaum bewerkstelligt werden könnte. 

Proben von diesen Erzen aus der Umgebung von Tschernembel, eingesandt von 

Herrn A. Homatsch,  sind im Laboratorium der k. k. geologischen Reichsanstalt 

vorgenommen worden1) und es haben einige derselben eine Probe an Roh 

eisen von 50— 60 °/o ergeben. In der Eisenhütte zu Hof beträgt der Dureh- 

schnittsgehalt der besseren Diluvialerze 36°/0, der minderen 28°/„ an Eisen.

Die Eisenerze aus den Diluvial-Lehmen sind übrigens leichtflüssig und lie

fern ein besonders zu Gusswaaren taugliches gutes Roheisen. Sie werden in dem 

fürstlich Au e rsp erg’schen Hochofen zu Hof bei Seisenberg gleichzeitig mit Both- 

eisensteinen von Resnihrih und Hrasten, von denen jedoch ihrer Strengflüssigkeit 

wegen nur einige Procent zugesetzt werden, verhüttet und in dem neuen Ritter von 

Fridau'sche'n Hochofen zu Gradatz nächst Tschernembel werden dieselben aus

schliesslich zur Schmelzung gelangen. Ob bei dem neuen gräflich La risch- 

IM önnich'schen Eisenhochofen zu Ponique nächst Gross-Laschitz, in welchem 

mit der Verschmelzung der äusserst strengflüssigen Roth- und Roogeneisensteine 

aus den Werfener Schichten im letztabgelaufenen Jahre begonnen wurde, auch 

Eisensteine aus den Diluvial-Lehmen in Verwendung kommen, ist mir nicht 

bekannt geworden, jedenfalls aber dürfte eine entsprechende Gattirung dieser bei

den Erzgattungen dem Hochofenbetriebe förderlich sein.

Die Gewinnung der Eisensteine in den Diluvial-Lehmen geschieht grössten- 

theils mittelst Tagarbeit. Es wird nämlich der Diluvial-Lehm gleich einem Acker 

bis zur Tiefe von ein paar Fuss umgehaiien um sodann die Erzstücke zu 

sammeln, oder es werden mehrere kleine Schächte, bisweilen tonnlägig, nahe 

an einander niedergebracht, und sodann durch Querschläge mit einander ver

bunden. Dass diese Art Abbau zwar einfach sei, dass aber die Gewinnung der 

Erze ungeachtet dessen mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen habe, ist bei der 

Beschaffenheit des Erzvorkommens einleuchtend. Einzelne Erzbohnen oder Erz

knauer, die man an der Oberfläche der Diluvial-Lelunablagerungen zu Tag vor- 

findet, sind zwar Anzeichen, dass die betreffende Ablagerung erzführend sei; sie 

bilden gleichsam die Ausbisse der Erzfuhrung. Aber aus diesen wenigen Erz

stücken ist man nichts weniger als im Stande einen Schluss auf den Erfolg des 

Abbaues zu ziehen, und nur annähernd in voraus zu bestimmen, welche Art von

*) Jahrbuch der k. k. geologischen Ileichsanslalt, VII. Jahrgang 1856, Seite 153.
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Erzen und in welcher Menge dieselben der eingeleitete Abbau, zu Tage fördern 

werde. Der Abbau selbst ist im Grunde ein fortwährendes Suchen nach Erzen, 

und könnte daher mit Recht als ein immerwährendes Schürfen bezeichnet wer

den. Er ist daher auch mit den oft ungünstigen Folgen des Schurfens behaftet, 

d.h. so mancher eingeleitete Abbau erweist sich in der Folge als nicht lohnend, 

und die gewonnenen Erze decken bei weitem nicht die darauf verwendeten Kosten. 

Diesem Umstande ist es zuzuschreiben, dass, ungeachtet der einfachen Gewin

nungsart, der Gewerkschaft Hof z. B. der Centner Eisenstein loco Grube dennoch 

auf circa 18 kr. zu stehen kommt. Die Unsicherheit des Erfolges zwingt ferner 

die Eisenwerksbesitzer, zahlreiche Schurfbaue zu eröffnen, um bei ungünstigen 

Resultaten an dem einen Orte Ersatz an einem anderen Orte zu finden und um 

derart mit den Erzen nicht in Aufliegenheit zu kommen. Ueberdiess erreicht die 

Mächtigkeit der erzführenden Diluvial-Lehme im Allgemeinen selten mehr als 

Eine Klafter, daher auch ein zur Erzgewinnung in Angriff genommenes Terrain in 

der Regel in kurzer Zeit völlig ausgebeutet ist. Diese Umstände bedingen von 

Seite der Eisenwerksbesitzer die bergämtliche Occupirung ausgedehnter Grund

flächen oder die Erwerbung zahlreicher Tagmaassen, deren manche kaum die 

Kosten der Erwerbung decken, und zwar in dem ganzen Terrain, in welchem die 

Diluvial-Lehme auftreten. Baue der Gewerkschaft Hof befinden sich z. B. bei 

Kraja nächst Marienthal, bei St. Ruprecht bei Arch und bei Möttling, zugleich 

aber auch an sehr vielen, dem Hüttenwerke näher gelegenen Puncten. Dadurch 

kommen die Puncte der Erzgewinnung nicht selten in bedeutende Entfernung von 

der Eisenschmelzhütte, wie deren z. B. die Gewerkschaft Hof einige besitzt, 

welche 8— 9 Stunden von der Hütte entfernt sind.

Zieht man nun die Kosten der öfters misslingenden Schürf- und Abbaue der 

Eisenerze in den Diluvial-Lehmen, ferner die Kosten der bergämtlichen Occupi
rung, hauptsächlich die Kosten der Entschädigung der Grnndeigenthümer, die 

bei dem obigen Sachverhalte viel grösser sein muss, als bei jedem anderen Ab

baue, endlich die bedeutenden Kosten des Erztransportes zur Hütte in Betracht, 

so kann man sieh eine gewinnbringende Zugutebringung dieser Erze nur unter 
der Voraussetzung denken, dass die Holz- und Kohlenpreise noch niedrig, die 

Arbeitslöhne massig und andere Verhältnisse besonders günstig sind. Aus diesem 

Grunde kann man es den Eisenwerksbesitzern Unter-Krains nur Dank wissen, 

dass sie von den wenigen Schätzen, welche die Natur dem Menschen in jenem 

Landestheile darbietet, die einen, nämlich die weitverbreiteten Eisensteine der 

Diluvialzeit, nicht unbenützt lassen, sondern ausbeuten und dadurch eine 

Industrie begründen, welche der armen Bevölkerung Unter-Krains vielfach zu 

Gutem kömmt.

VI. Bericht über die geologische Aufnahme in Unter-Krain

im Jahre 1857.

Von Marcus Vincenz L ipoid,
k. k. Bergrath.

Zur Fortsetzung der in den Jahren 1-858 und 1856 begonnenen geologischen 

Aufnahmen des Herzogthuines Krain wurde ich im Sommer 1857 als Chef-Geologe 

der II. Section der k. k. geologischen Reichsanstalt mit der geologischen Auf

nahme von Unter-Krain betraut. Herr Dr. Guido S t ä che  war mir als Hilfs- 

Geologe beigegeben worden.

K. k. geologische HeicbBanstaH. 9. Jahrgang 1858. II. 33
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Das Terrain, welches wir bereisten*, bildet jenen östlich von dem Meridiane 

von Laibach zwischen dem Save- und dem Kulpa-Flusse gelegenen Theil von 

Krain, welcher den Namen „Unter-Krain“ oder „Neustädtler Kreis“ führt, und die 

Umgebungen von Weixelburg, Littay, Treffen, Ratschach, Gurkfeld, Landstrass, 

Neüstadtel, Möttling, Tschernembel, Gottschee, Reifnitz und Auersperg in sieh 

begreift. Es umfasst dieses Terrain einen Flächcnraum vori fast 80 Quadratmeilen, 

und es bedurfte dasselbe zu seiner Durchforschung einen Zeitraum von fast fünf 

Monaten, indem wir die geologischen Aufnahmen daselbst Anfangs Mai begannen 

und erst gegen Ende September zu Ende führten.

Da Herr Dr. G. S t ä che  im Sommer 1857 zum ersten Male an den Arbeiten 

der k. k. geologischen Reichsanstalt An theil nahin, so erschien es zu dessen 

späterer besseren Oricntirung, und um eine Uebereinstimmung in den folgenden 

Aufnahmen zu erzielen, nothwendig, dass Herr Dr. St äche mich bei den anfäng

lichen Aufnahmen begleitete. Wir vollendeten desshalb gemeinschaftlich die geo

logische Aufnahme der Gebirge am rechten Saveufer zwischen Laibach und Gurk

feld, so wie jene des Uskoken-Gebirges. Erst nachdem ich mit Herrn Dr. S tache 

von Neustadtei aus eine kleine Uebersichtsreise über Möttling, Tschernembel und 

Gottschee gemacht hatte, übernahm ich den nördlichen, und Herr Dr. Stäche den 

südlichen Theil des Terrains zur selbstständigen Bearbeitung. Der Parallelkreis 

von St. Michael bei Neustadtei bildete die Gränze unseres ferneren Aufnahms

gebietes, und während ich die nördlich von diesem Parallelkreise befindlichen 

Theile Unter-Krains, namentlich die Umgebungen von Seisenherg, Gurk, Laschitz, 

Auersperg, Weixelburg, Neudegg, Treffen u. s. w. bereiste, vollendete Herr 

Dr. Stäche die geologische Aufnahme des südlich von demselben gelegenen 

Theiles, namentlich des sogenannten „Möttliuger Bodens“ und des Gottscheer 

Gebietes.

Der nachfolgende Rcricht wird sich demnach auch nur auf'den bezeichneten 

nördlichen Theil von Unter-Krain beziehen, indem über den südlichen Theil Herr 

Dr. S t äche selbst die erforderlichen Mittheilungen vorbereitet.

Auch im Sommer 1857 hatten Herr Dr. S t äche  und ich uns bei unseren 

geologischen Aufnahmen vielfacher Unterstützung zu erfreuen. Da ich jedoch 

hievon bereits in der Sitzung der k. k. geologischen Reichsanstalt vom 15. Dec. 

1857 Erwähnung machte1), so darf ich mich in diesem meinem Berichte mit der 

blossen Namhaftmachung dieser erfreulichen Thatsache begnügen.

Wie in früheren Jahren, wurden auch im Sommer 1857 mit den geologischen 

Aufnahmen Höhenmessungen mittelst Barometerstands-Beobachtungen verbunden. 

Ich habe deren in Unter-Krain 275 an 178 verschiedenen Orten ausgeführt. Zum 

Anhaltspuncte für die Höhenberechnungen nahm ich die barometrischen und 

meteorologischen Beobachtungen, welche Herr Karl Deschmann ,  Custos am 

krainischen Nationalmuseum zu Laibach, in seiner Wohnung ausführte. Die 

absolute Höhe des betreffenden Standbarometers bestimmte Herr K. Desch

mann mittelst eines Nivellements, dessen Vornahme derselbe veranlasste, mit 

10 Wiener Fuss Höhe über den Schienen des Laibacher Bahnhofes. Diese 

letzteren liegen nach dem Eisenbahn-Nivellement der südlichen Staatsbahns) 

950 Wiener Fuss über dem adriatischen Meere in Triest; somit das erwähnte

’ )  Siehe Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstnlt 9. Jahrgang 1858. —  Verhandlungen 
der Sitzung vom 12. Jänner 1858. 

a)  Die Mittheilung der, aus den Nivellement der südlichen Staalsbnjm bestimmten und neuer
lich berichtigten absoluten Höhen der Stationen zwischen Wien und lViesl verdanke ich 
der Gefälligkeit des Herrn Friedrich S ch n i r ch ,  Oberinspectors der Central-Staalseisen- 
bahn-Direction.
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Standbarometer 960 Wiener Fuss über dem Meere, welche Höhe ich demnach 

als Basis für die absoluten Höhen der von mir gemessenen Puncte annahm. Ich 

werde in der Folge Gelegenheit haben, die Zahlen von gemessenen Höhenpuncten 
nach Wiener Fussen anzuführen, wobei die ohne weitere Bezeichnung citirten 

Höhenzahlen von meinen barometrischen Messungen, die mit ( A )  bezeichneten 

Höhen dagegen von trigonometrischen Messungen des k. k. General - Quartier

meister - Stabes herrühren. Im Allgemeinen sind meine im Sommer 1857 aus- 

geführten Höhenmessungen in so ferne nicht so befriedigend, wie in vorhergehen

den Jahren ausgefallen, als sich bedeutende Differenzen, ja selbst bis zu 100 W. 

Fuss, bei Messungen ergaben, die an einem und demselben Beobachtungsorte zu 

verschiedenen Zeiten gemacht wurden. Die Vergleichung meiner barometrischen 

Messungen mit trigonometrischen Messungen von denselben Puncten zeigt jedoch 

nur Differenzen, die unbedeutend sind, und zwar sind meine Messungen bald etwas 

höher, bald etwas tiefer. Ich erwähne dieser Umstände, um einen Anhaltspunct 

zur Beurtbeilung der Genauigkeit der anzuführenden Höhen an die Hand zu geben, 

wobei ich bemerken muss, dass, trotz der oben angeführten Differenzen, meine 

Höhenbestimmungen, mindestens relat i v betrachtet, um so mehr ohne Anstand 

zu allgemeinen Schlussfolgerungen benützt werden können, als von den an dem

selben Puncte zu verschiedenen Zeiten bestimmten Höhenzahlen das Mittel 

genommen wurde, welches sich der Wahrheit jedenfalls nähern wird.

Das von mic bereiste Gebiet ist im Allgemeinen ein Gebirgsland. Nur eine 

einzige Ebene von Bedeutung dehnt sich an dem Gurkflusse vor dessen Einmün

dung in den Savestrom zwischen Gurkfeld und Landstrass (Crocau-Wald) aus. 

Ihre grösste Längenausdehnung von Ost nach West beträgt d re i ,  ihre grösste 

Breite von Nord nach Süd Eine österreichische Post-Meile. Die kleinen Alluvial- 

Flachen : jene bei Gross-Lupp, jene südlich von Sittich und jene zwischen Neu- 

degg, St. Ruprecht und Nassenfuss, können kaum mehr auf dem Namen einer 
Ebene Anspruch machen.

Das übrige Terrain bietet einen zweifachen, wesentlich von einander ver

schiedenen landschaftlichen Charakter dar, welcher einigermassen mit der geolo

gischen Beschaffenheit der Gebirge im Zusammenhange steht. Der nördlichste 

und nordöstliche Theil von Unter-Krain besitzt nämlich den gewöhnlichen Cha

rakter eines Gebirgslandes. Drei zu einander völlig parallele Hauptgebirgskämme 

crstrecken sich von Westen nach Osten, und bilden die Wasserscheide ver
schiedener Flussgebiete. Sie senden nach verschiedenen Bichtungen, meist nach 

Norden oder nach Süden, Seitenkämme aus, welche die verschiedenen Fluss- 

thäler begränzen. Von diesen Seitenkämmen endlich laufen noch einzelne kurze 

Gebirgsrücken aus, welche zur Bildung von Gräben Anlass gaben. In diesen Grä

ben entspringen die Quellen, die sich in Seitenthälern zu Bächen vereinen, wel

che letztere in Quer- und Längsthälern Flüsse bilden. Die Flüsse münden end

lich in den Save-Strom, welcher das bereiste Gebiet im Norden und Nordosten 

begränzt. Dieser Theil von Unter-Krain besitzt eine mannigfaltige geologische 

Zusammensetzung von den Gailthaler Schichten an bis zu den Tertiär- und 

Diluvial-Ablagerungen, und ist charakterisirt durch das mehrfache Auftreten 

verschiedener Schiefer und Sandsteine in Wechsellagerung mit Kalksteinen aus 

verschiedenen Formationen.

Einen ganz anderen Charakter besitzt der südwestliche Theil des von m ir 

bereisten Terrains, d. i. der zwischen Neustadtei, Treffen, Weixelburg, Gross- 

Laschitz und Hinnach befindliche Theil von Unter-Krain. Es lassen sich daselbst 

keine nach Einer Bichtung streichenden Gebirgskämme mit von denselben aus

gehenden Gebirgsrücken, und daher auch keine Gräben und Thäler im obigen

33*
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Sinne unterscheiden. Vielmehr erscheint das Terrain als ein unebenes Hoch

plateau, auf welchem sich einerseits zahlreiche Erhabenheiten, durch einzelne 

Berge, Bergreihen oder Berggruppen hervorgebracht, andererseits unzählige, 

bald grössere, bald kleinere Vertiefungen und Mulden, Trichter, Kessel, Dolinen, 

Kesselthäler vorfinden. Dazu kommt der Mangel fliessender Gewässer, welchen 

dieser Theil von Unter-Krain, so wie seine Oberflächengestaltung, mit dem 

Karste in Inner-Krain und im Küstenlande gemein hat, von dem er sich durch 

das häufigere Vorhandensein geschlossener Waldungen unterscheidet. Das ein

zige fliessendc Gewässer in diesem Terrain ist der Gurkfluss, der in einer tiefen 

Gebirgsspalte von Ober-Gurk bis Ainöd in südöstlicher Richtung, und von Ainöd 

über Neustadtei in nordöstlicher Richtung in die Landstrasser Ebene seinen Lauf 

nimmt. Dieses Terrain ist, abgesehen von einzelnen zerstreuten Diluvial-Lehm- 

ablagerungen, nur von Kalksteinschichten, und zwar aus der oberen Trias- bis 

zur Kreideformation, gebildet. Die Lage dieses Theiles von Unter-Krain, das 

Hochplateau-Aehnliche desselben, ist sicherlich die Folge von dessen allgemeiner 

Erhebung. Dass hiebei dennoch einzelne Spalten entstanden, einzelne Theile 

höher, andere minder hoch gehoben wurden, ist wohl anzunehmen, und daher 

auch zu erwarten, dass einzelne Berge und Bergreihen, einzelne Unebenheiten 

des Terrains schon der ursprünglichen Erhebung desselben ihre Entstehung 

verdanken. Diese Voraussetzung findet im Laufe des Gurkflusses zwischen Ober- 

Gurk und Ainöd ihre Bestätigung, indem die Gebirgserliebung an dessen rechtem 

(südlichen) Ufer eine stärkere war als an dessen linkem (nördlichen) Ufer. 

Dass man aber hier in der That eine Erhebungsspalte vor sich habe, zeigt die 

Beschaffenheit der Kalksleinschichtcn, die an den Gehängen der beiden Fluss

ufer anstehen. Denn während an den nördlichen Gehängen des linken Flussufers 

(siehe Fig. 1) die geschichteten schwarzen Kalksteine der oberen Trias fast

Figur 1.
Lasch ili. tiurkflues hei Huf. Ailuiiisbcrg.

EE3 Schwnrzi’ K a lhs lcnr. 1 1 Lichlgrftin» Kalksteine*

schwebend gelagert, nur in der Tiefe zu Tage kommen und alsbald von lichteren 

Kalksteinen jüngerer Formationen überlagert werden, stehen dieselben schwarzen 

Kalksteine nur in wenig geneigten Schichten am südlichen Gehänge des rechten 

Flussufers fast 800 Fuss hoch an und werden erst weiter gegen Süden von den 

lichteren Kalksteinen bedeckt. Durch solche Spalten und ungleiche Erhebung 

der beiden Spaltentheile entstanden schrofFere Abfälle und Gehänge an dem 

höher gehobenen Theile, und so erscheint allerdings die Bergreihe an dem 

rechten Gurkufcr, von Norden aus angesehen, ähnlich einem anderen Gebirgs

rücken, Ohne dass sie es in der That wäre, indem das ganz'e Terrain weiter 

gegen Süden eine ähnliche Erhebung erlitt und daher die von Norden aus als ein 

Gebirgsrücken erscheinenden Berghohen gegen Süden unmerklich abdachen, 

und daher, von Süden aus angesehen, nichts weniger als einen Gebirgsrücken 

vorstellen. Aehnliche Schichtenspaltungen und ungleiche Erhebungen ihrer Theile
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findet man in dem von Herrn Dr. G. St äche  bereisten Gebiete, namentlich im 

Gottscheer Lande, mehrere. Auch im Guttenfelde ist ejne solche vorhanden. 

Im Durchschnitte beträgt die Erhebung dieses Theiles von Unter-Krain 1SOO bis 

2000 Fuss über die Meeresfläche, somit im Allgemeinen beiläufig 1000 Fuss 

über die nächstbefindlichen Ebenen (Laibacher Moor, Landstrasser Ebene). 

Allerdings steigen einzelne Berge noch höher an, wie z. B. der Machko Verh 

2238 Fuss A . der St. Petersberg bei Warmberg 2808 Fuss A> der Szro- 

botnig bei Waltendorf 2486 Fuss A> der Bokanz-Bergbei Kompulle 2762 Fuss; 

ebenso aber liegen, wie ich später deren anführen werde, einzelne Theile des 

Terrains auch unter dem angeführten Mittel.

Indem die angedeutete gleichmässige Erhebung dieses Theiles von Unter- 

Krain über das allgemeine Niveau des Landes der Bildung von Bergrücken und 

von eigentlichen Thälern nicht entsprach, und somit dem Laufe von Bächen und 

Flüssen an sich kein günstiges Terrain darbot, indem ferner die bedeutende Er

hebung der einzig und allein vorhandenen Kalksteinschichten eine vielfache Zer

klüftung der letzteren, und somit das Versiegen der Quellen, nothwendig im Gefolge 

haben musste, wodurch von vorne her die Entstehung vonBächen undFlüssen nicht 

möglich war; so ist es leicht einzusehen, dass das, dem Terrain durch Regen und 

Schnee zukommende atmosphärische Wasser sich alsbald durch die Spalten und 

Risse des Kalksteins einen unterirdischen Abfluss suchte und einen solchen in 
den tiefer liegenden Landestheilen auch fand. Hierin dürfte somit der Grund des 

unterirdischen Laufes einiger Flüsse in Unter-Krain liegen, die sich nach und nach 

zwischen den Kalksteinklüften, theils durch mechanische Wirkung, grösstentheils 

aber wohl, wie ich später darthun werde, durch chemische Auflösung ein unter

irdisches Flussbett gebildet haben und hiedurch auch zur Bildung ausgedehnter 

und weitverzweigter unterirdischer Höhlen Anlass gaben. Die durch die unter

irdischen Flüsse hervorgerufene Höhlenbildung und Unterminirung des Terrains 

veranlasste dort, wo die natürlichen Stützen der unterirdischen Gewölbe, durch 

fortschreitende Abnagung und Zerstörung geschwächt, endlich dasselbe nicht 

mehr zu tragen im Stande waren, nothwendigerweise^Brüche und Einstürze, die 

sich in der Regel bis zum Tage ausdehnten. Diese Wirkungen der unterirdischen 

Gewässer sind in den zahlreichen pingenartigen und trichterförmigen Ver

tiefungen, die man in dem bezeichneten Theile von Unter-Krain findet, nicht zu 

verkennen, und ich finde keinen Anstand anzunehmen, dass auch die vorhandenen 

grösseren Dolinen grösstentheils, ja dass selbst manche der bedeutenderen 

Kesselthäler nur der oben erörterten Wirkung der unterirdischen Flüsse ihre 

Entstehung verdanken. War demnach schon die ursprüngliche Erhebung des 

Terrains auf die Oberflächengestaltung desselben von Einfluss, so war es sicher

lich in demselben Maasse, wo nicht noch mehr, die durch die Gewässer hervor

gerufene Erosion, d. i .  die mechanische Auswaschung und die chemische Auf

lösung, welche die so bedeutenden Unebenheiten und die so vielfach gestalteten 

Erhabenheiten und Vertiefungen des Terrains veranlasste. Eine natürliche Folge 

der so eben beschriebenen TerrainbeschaiTenheit, und hauptsächlich der grossen 

Zerklüftung und Wasserlässigkeit des Bodens ist, dass Bäche und Flüsse, sobald 

sie in das bezeichnete Gebiet eintreten, immer mehr und mehr an ihrer Wasser

menge ab- statt zunehmen, und endlich gänzlich versiegen. Der Ursprung 

solcher Bäche und Flüsse liegt immer in einem Terrain von der zuerst erwähnten 

Oberflächen- und geologischen Beschaffenheit, d. i. in einem Terrain, in welchem 

noch Schiefer und Sandsteingebilde der Steinkohlen- und un t e r en  Trias

formation zu Tage treten. So entspringt der Kopaiza-Bach im Gebiete der Werfener 

Schichten, nimmt auf seinem beiläufig eine Meile langen Laufe bis Raschiza,
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bis wohin er zwischen Werfener und Gailthaler Schichten fliesst und wo er das 

Gebiet der zerklüfteten Kalksteine betritt, mehrere Seitenbäche auf, verliert aber 

von Raschiza abwärts immer mehr Wasser, das durch einzelne Spalten einen 

unterirdischen Abfluss findet, bis er endlich unterhalb der Henriettenhütte 

nächst Ponique in mehreren trichterförmigen Vertiefungen und im Kalkstein 

befindlichen Höhlungen gänzlich versiegt und verschwindet.

Eben so entspringen der Dobrova- und Malpotok-Bach, ersterer aus Quel

len südlich von St. Georgen, letzterer aus solchen nördlich von Gross-Lupp, im 

Gebiete der Werfener und Guttensteiner Schichten (der unteren Triasformation) 

und versiegen nach einem Laufe von l ‘/g Meilen, den sie schliesslich grössten- 

theils sehr träge durch die ebene Fläche zwischen St. Marein, Pösendorf und 

Gross-Lupp genommen hatten, nächst Weissenstein in einer Unzahl von trichter

förmigen Vertiefungen, die sich jedoch sichtbar nicht in Kalksteinschichten, son

dern in Alluvial- und Diluvial-Lehm befinden. Die einzelnen Trichter haben nur 

kleine Dimensionen (1— 2 Klafter) und nur kleine Abflussöffnungen, so dass bei 

grossen Wasserzuflüssen alle Trichter insgesammt nicht im Stande sind, allso- 

gleich das zufliessende Wasser der benannten Bäche zu absorbiren, wodurch eine 

momentane Ueberschwemmung der Fläche entsteht, die sich bisweilen bis 

gegen Ratschna ausdehnt. Weisscnstein bezeichnet demnach die Gränze der zer

klüfteten Kalksteine.

Auch nördlich von Grosslaak entspringt ein kleiner Bach aus mehreren 

Quellen in Guttensteiner Schichten, und verschwindet nach einem kaum ya bis 

3/4stündigem Laufe zwischen Grosslaak und Schalna in ähnlichen Trichtern.

Aehnlich entspringt der Wischenza-ßach aus mehreren Quellen nordwestlich 

von Weixelburg im Gebiete der Werfener und Guttensteiner- Schichten, nimmt 

unterhalb Pösendorf, bis wohin sich mehrere kleine Seitenbäche in ihn ergiessen, 

den nördlich von Sittich, auch in denselben Schichten, entspringenden Schiza-Bach 

auf, betritt jedoch bald nach dieser Vereinigung das Gebiet der zerklüfteten 

Kalksteine, das er aber, ohne gänzlich zu versiegen, jedoch im trägeu, vielfach 

gekrümmten Laufe mit geringer Wassermenge und ohne mehr einen Zuwachs 

durch Seitenbäche zu erlangen, durchfliesst, bis er sich bei Ober-Gurk mit dem 

Gurkflusse bald nach dessen Ursprünge vereiniget.
Es ist einleuchtend, dass die einerseits versiegenden Bäche andererseits an 

tiefer liegenden Puncten wieder als starke Quellen zu Tag treten können, und 

auf diese Art ihren unterirdischen Lauf vollenden. Man findet solche wieder zu 

Tag kommenden Bäche auch in der That. Ein Beispiel dieser Art liefert der 

Ratschna-Bach, welcher unterhalb des Schlosses Zobelsberg aus mehreren Kalk

höhlen und Trichtern in Kalkstein bei nasser Witterung mit bedeutender Wasser

menge, die zum Betriebe einer Mahlmühle genügt, hervorbricht, jedoch nach 

einem kaum halbstündigen Laufe nordöstlich vom Dorfe Klein-Ratschna sich wie

der in eine Kalkhöhle stürzt und verliert.

Auch der Gurkfluss verdankt seinen eigentlichen Ursprung dem Wieder

erscheinen anderwärts versiegter Bäche, nachdem sie bis dahin unterirdisch ihren 

Lauf fortgesetzt hatten. Der Gurkfluss entspringt V* Stunde nordwestlich vom 

Dorfe Ober-Gurk aus zwei Hauptijuellen, deren eine um ! eiläufig 200 Klafter 

nördlicher gelegen ist, als die andere, und welche eine auffallende physicalische 

Verschiedenheit zeigen. Während nämlich der südlicher befindliche Ursprung 

aus mehreren unmittelbar aus den Kalkfelseh oder zwischen den Kalkblöcken 

frisch hervorsprudelnden Quellen besteht, die bei meinem Dortsein am 3. Sep

tember 1857 eine Temperatur von 8*5 Grad Reaumur zeigten und die ein aus

gezeichnetes Trinkwasser liefern, befindet sich der nördliche Ursprung in einem
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trichterförmigen Bassin neben einer Felswand, welches unterirdisch mit einer 

Höhle in Verbindung steht, in welche man durch eine 7— 8 Klafter höher befind

liche Felsspalte gelangen kann. Das Wasser dieser Ursprungsquelle ist seines 

üblen Geschmakes wegen nicht trinkbar und zeigte in dem Bassin eine Tempe

ratur von 10'5 Grad R^aumur und in der Höhle jene von 9 5 Grad Reaumur. Ich 

hatte nämlich die Höhle in Gesellschaft des hochwürdigen Herrn Cooperators von 

Ober-Gurk, Joseph Grad,  besucht. Von dem, wie bemerkt, über dein Bassin befind

lichen Eingänge verflacht sich die Höhle, ganz entsprechend dem Entfallen des 

geschichteten Kalksteines, mit etwa 12 Grad gegen Norden und besitzt iin Innern 

eine Breite von 15— 20 Klaftern und eine Höhe von 3— 5 Klafter. Wir konnten 

in der Höhle beiläufig 200 Klafter weit Vordringen, bis uns das darin stehende 

Wasser an dem Vorwärtskommen hinderte. Am Boden der Höhle liegen die 

Trümmer der eingebrochenen Kalksteinschichten bunt durch einander, und nur in 

dieser Beziehung ist,deren Besuch interessant, denn die vorhandenen Tropfstein

bildungen sind weder mannigfaltig noch rein oder durchscheinend, indem der 

Boden und die Wände derHöhle von gelbem Schlamme und Schmutze bedeckt sind. 

Beide Ursprungsquellen vereinigen sich alsbald, noch ober dem Dorfe Ober-Gurk, 

zu einem bedeutenden Gewässer, d. i. zu dem Gurkflusse.

Die bezeichnete physicalische Verschiedenheit der zwei Ursprungsquellen 

des Gurkflusses weiset darauf hin, dass dieselben die Ausflüsse verschiedener 

unterirdischer Bäche sind. Man ist allgemein der Ansicht, und ich nahm keinen 

Anstand derselben beizutreten, dass der nächst Ponique versiegende Kopaiza- 

Bach bei Ober-Gurk wieder zuin Vorschein kömmt. Der Volksglaube bezeichnet 

sogar den unterirdischen Lauf des Kopaiza-Baches noch näher, indem er 

annimmt und durch Versuche mit Sägespänen constatirt haben will, dass der 

bei Ponique versiegende Kopaiza-Bach zuerst unter Zobelsberg als Ratscha-Bach 

hervortritt, als solcher nächst Klcin-Ratschna verschwindet, und endlich als 

Gurkfluss bei Ober-Gurk wieder zu Tage kömmt. Die Höhendifferenzen dieser 

Puncte widerstreiten zwar dieser Annahme durchaus nicht, denn der tiefste 

Trichter, in welchem der Kopaiza-Bach bei Ponique versiegt, liegt 1448 Wr. Fuss, 

der Ratschna-Ursprung bei Zobelsberg 1058 Fuss, die Höhle, in der er verschwin

det 1030 Fuss, und derGurk-Ursprung bei Ober-Gurk endlich 870 Fuss über dem 

adriatischen Meere. Allein ich linde einen Zweifel gegen diese Annahme darin, dass 

bei der grossen Dürre des Sommers 1857 der Kopaiza-Bach immer noch bis zur 

Henriettenhütte bei Ponique Wasser führte, und auch derGurk-Ursprung bei Ober- 

Gurk nicht zu fliessen aufhörte, während der Ratschna-Bach bei Zobelsberg zu der

selben Zeit gänzlich austrockncte und ohne fliessendes Wasser blieb« was nicht 
leicht erklärbar wäre, wenn er den unterirdischen Lauf des Kopaiza-Baches be

zeichnen würde, leh glaube vielmehr, dass der Kopaiza-Bach nach seinem Versie

gen und nach einem i y 2 Mei l en langen unterirdischen Laufe als die südl i che 

Quelle des Gurk-Ursprunges bei Ober-Gurk wieder erscheint, während der 

Ratschna-Bach nach einem a/5 Mei len langen unterirdischen Laufe, und die bei 

Weissenstein versiegende Dobrova die nörd l i che  Quelle des Gurk-Ursprunges 

bilden. Es entspricht dieser Ansicht die Verschiedenheit der physicalischen Be

schaffenheit der beiden Quellen sehr gut, indem der Kopaiza-Bach vermöge seines 

unterirdischen längeren Laufes und vermöge der vielfachen Gefällsunterschiede, 
die er bei dem Höhenunterschiede von Ponique und Ober-Gurk um 578 Fuss durch

laufen muss, bei seinem Austritte aus dem Gebirge notwendig eine niederere 

Temperatur und ein reineres Quellwasser haben muss, als der Ratschna-Bach 

und der Dobrova-Bach, von denen der erstere nur */4 Meilen unterirdisch läuft 
und der letztere in einem schlammigen Terrain versiegt.



264 M. V. Lipoid.

Betrachtet man den weiteren Lauf des Gurkflusses, so bietet er Stoff zu 

mancher interessanter Wahrnehmung. Allerdings ist es unzweifelhaft, dass dem 

Gurkflusse, wie ich schon oben erwähnte, die südöstliche Stromrichtung von Ober- 

Gurk bis Ainöd bereits durch die allgemeine Terrainserhebung vorgezeichnet 

wurde, aber ebenso sicher stellen es mehrfache Beobachtungen heraus, dass er 

sich sein gegenwärtiges engeres, tiefes Flussbett, in welchem er bis zu seinem 

Eintritte in die Landstrasser Ebene fliessf, erst später durch Erosion seihst aus

gegraben und vertieft habe. In diesem engen und tiefen Flussbelte findet man, 

von Gurk abwärts bis unterhalb Hof, Kalktuff abgelagert, der sich an vielen Stel

len schon so sehr und in solchen Massen abgesetzt und angesammelt hat, dass er, von 

einem Ufer zum ändern langend, bereits natürliche Wasserwehren bildet, wie diess 

bei Sagratz und bei Hof der Fall ist. Da der Kalktuff sehr porös ist und unter der 

obersten Decke zahlreiche Rinnen enthält, in welchen das Wasser fliesst, so sah ich 
bei der im Sommer des Jahres 1857 aussergewöhnlich grossen Trockenheit selbst 

einige Stellen im Gurkflusse, an denen man denselben über den darin abgesetzten 

Kalktuff fast trockenen Fusses überschreiten konnte, obschon der Gurkfluss im 

Allgemeinen eine grosse Tiefe und eine bedeutende Wassermenge hat. Dieser 

noch fort  während s t a t t f i ndende  Absatz von Ka l k tu f f  aus dem Wasser 

des Gurkflusses in dessen Bette ist ein sicherer und der sicherste Beweis von der 

bedeutenden chemischen Erosion, welche die unterirdisch fliessenden Gewässer 

auf die Kalksteinschichten, die sie durchziehen, ausüben, indem sie auf ihrem 

unterirdischen Laufe die Kalkerde auflösen, um sie sodann, sobald sie wieder zu 

Tage fliessen, wieder als Kalktuft' ahzusetzen. Die grossen Massen von Kalktuff in 

dem Flussbette der Gurk zeigen, welche bedeutende Massen von Kalksteinen sie 

durch ihre chemische Einwirkung auf dieselben während ihres unterirdischen 

Laufes zerstört, und welche bedeutende Höhlungen sie unterirdisch durch diesen 

chemischen Einfluss allein hervorgebracht haben musste. Der Lauf des Gurk

flusses zwischen Ober-Gurk und Ainöd ist für das Terrain der zerklüfteten Kalk

steine noch besonders dadurch charakteristisch, dass ihm auf dieser, über 3 Meilen 

langen Strecke kein einziger Seitenbach zufliesst, wogegen unmittelbar an seinem 

Flussbette an vielen Stellen, zum Theile sehr starke Quellen aus den Kalksteinen 

hervorbrechen. Erst bei Mönichsdorf und von da an abwärts, nimmt der Gurkfluss 

mehrere Seitenbäche auf.

Der Gurkfluss fliesst übrigens im grössten Theile seines Laufes langsam und 

träge. Bei Ober-Gurk in der Seehöhe von 870 Fuss entspringend, sind seine 

Ufer bei Sagratz 785 Fuss, bei Hof 620 Fuss, bei Waltendorf 564 Fuss, bei Neu

stadtei 535 Fuss, bei Landstrass 482 Fuss, endlich bei seiner Mündung in die 

Save gegenüber von Bann 396 Fuss hoch. Er hat daher auf seinem, ohne die 

vielen Serpentinen, die er macht, 10 Meilen langen Laufe ein Gefälle von 

474 Fuss, d. i. für die Meile 47-4 Fuss, oder für die Klafter 1-7 Linien.

Eigenlhiimlich ist auch der Lauf desTemenitz-Baches. Aus mehreren Quellen 

im Gebiete der Werfener und Guttensteiner Schichten in den Gebirgen nächst 

Primskau entsprungen, betritt er, nachdem er mehrere Seitenbäche- in sich auf

genommen hat, bei Grosslaak das Terrain der zerklüfteten Kalksteine, von wo aus 

ihm keine Seitenbäche mehr zufliessen und er einen trägen Lauf annimmt. Unter

halb Treffen (904 Fuss), und zwar nächst dem Dorfe Ober-Ponique, versiegt der 

Temenitz-Bach zum erstenmale in mehreren kleinen Trichtern, die sich in seinem 

Bette nach einander im Diluvial-Lehm vorfinden. Nach einem nicht völlig */* Meile 

langen unterirdischen Laufe bricht er oberhalb Hönigstein (748 Fuss) nächst 

dem Dorfe Verhpetsch in einer tiefen Schlucht am Fusse steiler Kalkfelswände 

wieder hervor, versiegt aber, nachdem er bei Hönigstein vorüber eine halbe Meile
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weit seinen oberirdischen Lauf fortgesetzt hatte, bei Goritschendorf zum zweiten- 

male zum Theil zwischen Kalkstein-Felstrümmern, zum grössten Theile aber auch 

in kleinen Trichtern im Diluvial-Lehm. Nach einem wieder nur eine Viertelmeile 

langen unterirdischen Laufe kömmt er neuerdings bei dom Schlosse Luegg in 
einer amphitheatralisch geschlossenen Felsschlucht, ebenfalls am Fusse der Kalk

felswände, zum Vorschein, uin als „Pretschna-Bach“ nächst Sallok in denGurkfluss 

zu münden. Das unterirdische Gefälle des Temeriitz-Baches zwischen Ober- 

Ponique und Verhpetsch beträgt nach meinen barometrischen Messungen 55 Fuss, 

und zwischen Goritschendorf und Luegg 85 Fuss, während das oberirdische Ge

fälle desselben zwischen Verhpetsch und Goritschendorf 77 Fuss, also im Verhält- 

niss zur Länge des Laufes viel geringer ist. Die Gebirgsdecke, bestehend aus 

Kalksteinen, die sich über dem unterirdischen Laufe des Temenitz-Baches befin

det, beträgt an beiden Stellen nur 2— 300 Fuss.

Ich will nun noch ein paar Worte über die Kesselthäler beifügen, und damit 

die Mittheilung über die Oberflächengestaltung des von mir bereisten Terrains 

beschliessen.

Das grösste Kesselthal ist das sogenannte Guttenfeld zwischen Videm und 

Perlipe mit einer Länge von mehr als i y s Meile, jedoch nirgends mit der Breite 

von einer halben Meile. Es besitzt eine bedeutende Seehöhe (Videm 1440 Fuss, 

Kompulle 1599 Fuss), welche sogar geringer ist, als jene von Ponique, wo der 
Kopaiza-Bach versiegt. Beachtenswerth ist in diesem Kesselthale die Höhle von 

Podpetsch, in welcher fortwährend Wasser steht, das vom Kopaiza-Bach her

rühren soll, was allerdings nicht unwahrscheinlich ist.

Ein zweites grösseres Kesselthal mit einer Länge von einer halben Meile 

und einer Breite von einer Viertel-Meile ist jenes von Leu t sch  zwischen Ober- 

Gurk und Schalna. Es ist 994 Fuss über dem Meere gelegen, somit um ein 

Geringes tiefer als die Fläche bei Weissenstein (1000 Fuss) und jene bei Schalna 

(1059 Fuss), dagegen um 90 Fuss höher als der Gurk-Ursprung bei Ober-Gurk. 

Von diesem letzteren wird das Thal im Südosten, sowie von der Fläche bei 

Schalna im Nordwesten, nur durch niedere Sättel geschieden, während es im 
Nordosten und Südwesten von Bergen umsäumt wird, die sich um 1000 Fuss 
über die Thalsohle erheben.

Dieselbe Länge und Breite, wie der Leutscher Kessel, besitzt das „Tiefen

t h a l “ zwischen Hönigstein und Haidowitz, nur ist es ringsum von Bergen 

umgeben, die um 6— 800 Fuss, einzelne selbst über 1000 Fuss, die Thalsohle 

überragen. Das Tiefenthal mit der Seehöhe von 683 Fuss liegt t i efer ,  als 

der Temenitz-Bach in der Thalsohle von Hönigstein.

In diesen Kesselthälern, deren es von geringerem Umfange viele gibt, trifft 

man an deren tiefsten Puncten zahlreiche kleine trichterförmige Vertiefungen, 

durch welche die Gewässer, die bei anhaltenden Regengüssen sich in den Thälern 

ansammeln, dieselben überschwemmen und in förmliche Seen um wandeln, nach 

und nach ihren Abfluss finden. Nicht unberührt darf ich endlich lassen, dass die 

Längenrichtung fast aller dieser Kesselthäler, übereinstimmend mit der Haupt

richtung der grossen Erhebungsspalte des Gurkfluss-Laufes zwischen Ober-Gurk 

und Ainöd, von Nordwest nach Südost läuft, und dass stets die tiefsten Stellen 

der Kesselthäler sich an ihrem südöstlichen Ende befinden. Es stimmt diese 

Abdachung vollkommen überein mit der allgemeinen Abdachung des Terrains, 

welche in Unter-Krain wahrgenommen wird.
So wie in landschaftlicher Beziehung, eben so sind auch, wie ich schon 

oben erwähnte, in geologischer Beziehung der nördliche und östliche von der 

Save begränzte Theil des von mir im Sommer 1857 aufgenommenen Terrains in

K. k. geologische Reichianelall. 9. Jahrgang 1658. II. 34
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Unter-Krain verschieden von dem mittleren und südwestlichen Theile desselben. 

Ich werde daher auch im Nachfolgenden für jeden Theil abgesondert die über 

die geologische Zusammensetzung derselben gemachten Beobachtungen mit- 
theilen.

Was den nördlichen und östlichen Theil des bezeichneten Terrains 

anbelangt, so besitzt derselbe eine bei weitem grössere Mannigfaltigkeit in der 

geologischen Zusammensetzung als der mittlere und südwestliche Theil. Die in 

dem erstgenannten Theile auftretenden Gebirgsformationen schliessen sich näm

lich vollkommen denjenigen an, die ich im Sommer 18S6 in Ober-Krain aus

zuscheiden Gelegenheit hatte. Da ich nun in dem diessfalligen, im .Tahrbuche der 
k. k. geologischen Reichsanstalt, VIII. Jahrgang 1857, Seite 205, erschienenen 

Berichte eine kurze Beschreibung der Gesteine der in Ober-Krain auftretenden 

Formationen gegeben habe, so darf ich eine solche Beschreibung im Nach

folgenden übergehen, indem ich mich zugleich für die Bezeichnung der Forma

tionen derselben Namen bediene, wie ich es in dem citirten Berichte gethan 

habe. Nur wo Abweichungen im Charakter einer Formation bemerkt wurden, 

werde ich dieselben anführen.

Es treten nun in dem obenerwähnten Theile von Unter-Krain, bei gänz

lichem Mangel krystallinischer Gesteine oder älterer Formationen, die Gailthaler, 

Werfener und Guttensteiner, Hallstätter und Cassianer und die Dachstein- 

Schichten, so wie die Kreide- und Tertiärformation und Diluvial-Ablagerungen 

mit voller Sicherheit auf.

Die G a i l t h a l e r  S c h i c h t e n  bilden den Schlossberg und die Hügel 

östlich von Laibach, und begleiten auch das rechte Saveufer bis Unterloog 

bei Sava. Im Süden von der Save reichen sie bis Lipoglau, Javor, Presch- 

gain und Obounig, und östlich von Littay erscheinen sie bis Pillichberg und 

Javorje. Sie bilden hier bedeutende Bergrücken und erheben sich bis zu einer 

ansehnlichen Höhe über die Thalsohlen. So ist der Mounigberg 1827 Fuss (A) *  

der Poglegberg bei Lipoglau 1944 Fuss, der Jantschberg 2511 Fuss A> der 

Kampelberg westlich bei Littay 2280 Fuss, der Gradischberg östlich bei Littay 

2088 Fuss hoch über dem Meere, während das Laibacher Moor die Seehöhe von 

918 Fuss A  und die Station Littay jene von 760 Fuss besitzt. Ausserdem findet 

man die Gailthaler Schichten an der unteren Save zwischen Ratschach und Unter- 

Erkenstein, so wie südwestlich von Raschiza in geringer Verbreitung zu Tage 

kommend. An beiden Stellen reichen sie nicht weit über die Thalsohlen, in denen 

sie anstehen, sondern werden alsbald von triassischen Schichten bedeckt und 

von diesen weit überragt.

An Fossilresten lieferten die Schiefer und Sandsteine der Gailthaler Schich

ten in Unter-Krain nur stellenweise Spuren von Pflanzen, jedoch hat unter 

den Pflanzenresten, welche ich am Wege von Laibach nach Rudnig fand, Herr 

Dr. C. v. Et t i ngshausen eine Nöggerathia n. sp. und unter Pflanzenresten 

von Unter-Mamul einen Calamites communis Ett. erkannt, von denen die erstere 
einer Art aus der Steinkohle am nächsten steht, letztere aber der Steinkohlen

formation eigen ist. Diese wenigen paläontologischen Funde bestätigen mindestens 

die von mir im Jahre 1856 aufgestellte und in dem bezüglichen Berichte erörterte 

Ansicht, dass die älteren Schiefer, Sandsteine und Quarzconglomerate, welche das 

tiefste Glied der sedimentären Gebilde in Krain sind, in der That die Gailthaler 

Schichten, d. i. die untere Abtheilung der Steinkohlenformation repräsentiren. 

Auch in Unter-Krain zeigen sich die Gailthaler Schichten erzführend, jedoch 

beschränkt sich ihre Erzführung nur auf Bleierze, die in den Bergbauen nächst 

St. Marein, ferner nächst St. Martin bei Littay, im Maljekgraben, am Mamul
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nächst Pillichsberg und zu Saverschnigg nächst Littay ausgebeutet werden. 

Eisensteine kommen nur untergeordnet in diesen Schichten vor.

Die Wer f ener  und Gut tens te i ner  Sch i ch ten ,  als Repräsentanten 

der unteren Trias-Formation, schliessen sich überall zunächst an die Gailthaler 

Schichten an, welchen sie auflagern. Auch in Unter-Krain kann man die Beob

achtung machen, dass dort, wo die Werfener Schichten eine grosse Mächtigkeit 

und Verbreitung besitzen, die Guttensteiner Schichten nur wenig entwickelt sind, 

ja selbst gar nicht auftreten, und ebenso umgekehrt. Die Wer fener  Sch i ch ten  
treten am verbreitetsten östlich und südlich von Ratschach auf, von wo sie sich 

bis in das Neuringthal bei St. Ruprecht erstrecken, wo sie mehrere Bergrücken 

zusammensetzen und mit dem Magounk Verh (2733 Fuss) ihre grösste Hohe 

erreichen. Vom Neuringthal (Freudenberg) ziehen sie sich in einem stellenweise 

schmalen Streifen in nordwestlicher Richtung bis St. Martin bei Littay. Als tief

stes Glied findet man die Werfener Schichten noch unmittelbar an den Ufern der 

Save bei Saudörfel (Hrastnig) und Podkray, und bei Auen unterhalb Savenstein 

zu Tage kommen. Nur in kleineren Partien erscheinen die Werfener Schichten 

in dem nordwestlichen Theile bei Weixelburg, Pollitz, St. Marein, Orle; dagegen 

gewinnen sie in dem westlichen Theile neuerdings an Ausdehnung, zwischen 

Vinie, St. Georgen, Auersperg, im Kopaizathale und hauptsächlich südlich von 

Gross-Laschitz. In der Regel begleiten die Gu t tens te i ner  Sch i ch ten  die 

Werfener Schichten, den letzteren auflagernd, oder vielmehr gehen die Werfener 

Schiefer und Sandsteine durch Wechsellagerung in die Dolomite und Kalksteine 

der G u t t e n s t e i n e r  S c h i c h t e n  meist so unmerklich über, dass eine 

best immte Gränze sich meistens schwer angeben lässt. Ihre grösste Verbrei

tung besitzen dieselben in dem nordwestlichen Theile des von mir bereisten Ter

rains in der Umgebung von Lipoglau, Schalna, Pollitz, Weixelburg und Primskau. 

Die Werfener und Guttensteiner Schichten haben mir an vielen Puncten Petre- 

facte geliefert, und dadurch’ einen trefflichen Horizont zur Bestimmung der For- 

mationsgränze an die Hand gegeben; so bei Auen, im Kamenzigraben östlich, und 

im Besniggraben nordöstlich von Duor (Johannesthal), zu Prelesje nächst Nassen- 

fuss, am Freudenbergbei St. Ruprecht, an der Save nächst Kosza, zu St. Martin, 

Javorje und Laase bei Littay, am Malverh und zu Pollitz nördlich von Weixel

burg, zu Vinie und Udnie bei St. Georgen, zu Kleinossolnick bei Auersperg, end

lich zu Stermetz und Marouzhe, südlich von Gross-Laschitz.

Unter den zahlreichen Vorgefundenen Petrefacten waren bestimmbar: 

Myacitcs Fassa&nsis Wissm., Avicula VenetianaHau., Av. Zeuschneri Wissm., 
Posidonomya aurita Hau., Myophoria simplex?, Gervillia socialis? Schlotth., 
Terebratula trigonella?, Pecten Fucksii Hau., Nüticella costata Münst., Turbo 
rectecostatus Hau., nebstdem mehrfache Species von Avicula, Nucula, Mytilus, 
Pecten u. s. f. so wie von Gasteropoden, von denen wohl der grösste Theil neu und 

noch nicht beschrieben sein dürfte. Was die Erzführung der Werfener und Gutten

steiner Schichten anbelangt, so hat man Ausbisse von Kupfererzen in denselben bei 

Motschiano nächst Ratschach und bei Scharfenberg vorgefunden , die bisher fast 

gar nicht näher untersucht wurden. Zahlreicher und wichtiger sind die Vor

kommen von Eisensteinen in diesen Schichten, die zu Niwitz bei Ratschach, zu 

Resnihrib bei Duor, zu Hrasten bei St. Ruprecht, zu Preska, endlich in der Umge

bung von Auersperg und Gross-Laschitz abgebaut werden. Es sind meist Roth

und Roogeneisensteine, die in grösstentheils sehr mächtigen Lagern auftreten.

Die Ha l l s t ä t t e r  und Cassianer  S c h i c h t e n  stehen in engem Zusam

menhänge mit den Werfener und Guttensteiner Schichten, in deren Hangendem 

sie fast überall auftreten. Ich will, wie im citirten Berichte des Jahres 1856, die

3 4 *
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Kalksteine und Dolomite der oberen alpinen Triasfurmation mit dem Namen 

„Ha l l s t ä t t e r  S c h i c h t e n “ , und die Schiefer und Sandsteine derselben For

mation mit dem Namen „Cass i aner  Sch i ch te  n“ belegen, hauptsächlich dess- 
halb, weil die letzteren nur vereinzelt zu Tage treten, die ersteren dagegen sehr 

verbreitet sind. Die Cass i aner  Schichten findet man am verbreitetsten nord

westlich von St. Ruprecht zwischen Draga und Okrog und zwischen Bresie und 

Rauna, minder verbreitet bei Jessenitz östlich von St. Ruprecht. Ferner erschei

nen sie in einem längeren schmalen Streifen nördlich und östlich von Tschatesch 

am Saplas, am östlichen Gehänge des Primskauberges, ganz isolirt bei Ober- 

Scheinitz nächst St. Marein, endlich an der Save am Schlossberg zu Ratschach 

und nächst Ruckenstein. An allen diesen Puncten sind die Cassianer Schichten 

durch doleritische Sandsteine und Tuffe, durch Tuffconglomerate, endlich durch 

verschieden gefärbte schwarze, graue, röthliche, grünliche Kalksteine m it zahl 
re i chen  Horns te i nkno l l en  charakterisirt, welche mit bräunlichen bis dun

grauen Mergelschiefern und Sandsteinen wechsellagern. Durch das Auffinden 

der Halobia Lommeli Wissm. bei Okrog und bei Jessenitz, des Ammonites Aon 
Münst. bei Jessenitz, Ruckenstein und Primskau, und der Koninckina Leonardi 
Suess bei Jessenitz erwiesen sich diese Schichten auch paläontologisch als echte 

Cassianer Schichten. Andere darin Vorgefundene Petrefacte: Avicula, Nucula, 
Terebratula, Posidonomya, Pecten und kleine Gasteropoden, Hessen keinespeci- 

fische Bestimmung zu, nur unter den Petrefacten der doleritischen Tuffsandsteine 

von Ober-Scheinitz erkannte Herr Professor E. Suess  das Panzerschild eines 

Labirythodonten, was ein um so grösseres Interesse besitzt, als bisher in der 

Trias der Alpen noch keine Saurier-Reste gefunden worden sind. Unmittelbar über 

diesen echten Cassianer Schichten lagern fast allenthalben, so bei Rauna, Okrog, 

Tschatesch, Primskau, in bedeutender Mächtigkeit graue bis völlig schwarze Kalk

steine mit muscheligem Bruch, die durchaus geschichtet, in Schichten von y* bis

2 Fuss nach oben mit lichteren und selbsl mit verschieden gefärbten und gefleckten 

Kalksteinen wechsellagei rr. In diesen Kalksteinen fand ich zu Kreuzberg südöstlich 

von Tschatesch, und Herr Bergrath Foet ter l  e vor einigen Jahren zu Neudegg, 

Auswitterungen von Ammoniten, welche unstreitig der Familie dc rG l obosen  

angehören, die den echten Ha l l s t ä t t e r  Sch i ch ten  eigentümlich ist. Das 

Bruchstück eines grossen, den Hallstätter Formen entsprechenden Orthocera- 

t i ten ,  welches in den gleichen schwarzen Kalksteinen bei Grossweiden durch 

Herrn Frey  er gefunden wurde und dem Laibacher Nationalmuseum gehört, 

bekräftigt noch mehr die Annahme, dass diese Kalksteine in der That den 
Hallstätter Schichten angehören. Ueberdiess fand ich in einer lichteren Varietät 

derselben Kalksleinablagerung zu Skrounig, nordöstlich von Nassenfuss, die 

Koninckina Leonardi Suess ebenfalls, wodurch der Zusammenhang derselben 

mit den Cassianer Schichten nachgewiesen und ihr obertriassisches Alter ausser 

Zweifel gestellt wird. Ausser diesen Petrefacten fand ich in den Hallstätter 

Schichten ziemlich häufig Krinoiden und mitunter meist kleine, unbestimmbare 

Bivalven vor. Die eben bezeichneten Hallstätter Schichten nehmen in der Um

gebung von Mariathal einen grossen Flächenraum ein, sind daselbst ringsum 

von Werfener, Guttensteiner und Cassianer Schichten begränzt, und werden von 

keiner jüngeren Bildung bedeckt. In einem weitem und breiten Bogen umsäumen 

sie ferner die unteren Triasgebilde von Primskau an über Tschatesch, St. Lorenzen, 

Neudegg, Trebelno und Tersische bis Savenstein an der Save. Aber am Saveflusse 

zwischen Unterloog bei Sava und Ratschacb sind die Hallstätter Schichten durch 

Dolomite vertreten, die dort zwischen den Werfener und Guttensteiner Schichten 

und den Dachsteinkalken eine Mächtigkeit von mehr als 1000 Fuss besitzen.
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Auch im Uskokengebirge kommen Hallstätter Kalke an der südlichen Abdachung 

bei Pokonz nächst Dolina und an der nördlichen Abdachung südlich yon Land

strass, jedoch nur in unbedeutender Ausdehnung, zu Tage. Erzführung ist in der 

oberen Trias in Unter-Krain keine bekannt.

Die Dachs t e i n  schichten,  das tiefste Glied des alpinen Lias, erscheinen 

als graue, zum Theile röthliche Kalksteine in den Gebirgen am rechten Saveufer 

zwischen Sava und Steinbrück. Sie nehmen daselbst den höchsten Kamm des 

Gebirgsrückens ein, und reichen nur zwischen Zardeis und Renk bis an die Save, 

an deren linkes Ufer sie daselbst übersetzen. Sie werden in Nord und Süd von 

Triaschichten unterteuft, so dass ein Durchschnitt von der Save zu dem Sapotka- 

graben (siehe Fig. 2) die Dachsteinschicbten völlig schwebend erscheinen lässt. 

Diese Lagerung und die grosse Mächtigkeit der Hallstätter und Dachsteinschichten,

Figur 2.

erstere mit etwa 1500 Fuss, ist Ursache, dass die Dachsteinschichten mit dem Kum- 

berge, dessen Kuppe zwei Wallfahrtskirchen zieren, die Seehöbe von 3849 Fuss A  

erreichen und derart die zweithöchsten Berge in Unter-Krain, deren prachtvolle 

Rundschau bekannt ist, zusammensetzen ‘). Die Kalksteine sind durchaus geschich

tet, die Schichten 1— 3 Fuss dick. Sowohl bei Zardeis, als auch amKumberg, fand 

ich in denselben die für diese Schichtcn charakteristische Bivalve: Megalodon 
triqueter sp. Wulffen, nebst anderen Bivalven, Gasteropoden-Spuren und Korallen. 

Die Dachsteinschichten treten ferner in ziemlicher Verbreitung in der Umgebung 

von Wutschka auf, von wo sic sich bis gegen Tersische ausbreiten, und setzen 

endlich den grössten Theil, und insbesondere den Hauptkamm des Zirnitz- und 

Uskoken-Gebirges, südlich von Munkendorf und Landstrass, zusammen. Nur der 

höchste Punct dieses Gebirges: St. Gertraud am Gorianzberg mit 3736 Fuss A  

Seehöhe, wird von Kreidekalksteinen gebildet. In den beiden letztgenannten Ge

birgen sind jedoch die Kalksteinschichten grösstentheils dolomitisch und erreichen 

daselbst mit dem Veki Trebesch in den Uskoken die Höhe von 2594 Fuss. Auch 

diese Schichten haben bisher keiue Erzführung nachgewiesen.

Die Kre i de f o rma t i on  ist in dem in Rede stehenden Terrain bei Land

strass durch Vorgefundene Rudi s ten  constatirt, wo die dieselben führenden, zum 

Theil conglomeratartigen, lichten Kalksteine den Marienkirchhügel und das Pla

teau von Osterz zusammensetzen.

Die Ter t i ä r format i on  besitzt eine bedeutende Verbreitung in dem nord

östlichen Theile von Unter-Krain, indem die aus Mergeln, Sandsteinen und Leitha

kalken bestehenden Hügel, welche die grosse Landstrasser Ebene im Norden, 

Westen und Süden begränzen, der neogenen Tertiärformation angehören.

*) Nur der Schneeberg am Götlenitxer Gebirge im GoLUcheer Gebiete, nach der Messung des 
Herrn Dr. S t ä c h e  mit 3996 Fuss Seehöhe, übertriflt in Unler-Krain den Kumberg in der 
absoluten H5he.
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Ausserdem findet man Tertiärablagerungen bei Duor und Pulle nördlich von 

Nassenfuss, bei St. Ruprecht und bei Neudegg. Da jedoch Herr Dr. St äche über 

die Tertiärablngerungen Unter-Krains eine eigene Abhandlung für das Jahrbuch 

der k. k. geologischen Reichsanstalt vorbereitet, so kann ich ein weiteres Ein

gehen in die Beschreibung dieser Formation unterlassen.

D i l uv i a l s c ho t t e r  nehmen die grosse unterkrainische Ebene zwischen 

Gurkfeld und Landstrass ein und bilden stellenweise ausgezeichnete Terrassen 

von 10— 30 Fuss Höhe. Die Schotter bestehen fast ausschliesslich aus Gerollen 

von Kalksteinen, und sind nur selten zu einem losen porösen Conglomerat conglu- 

tinirt. Auch an der Save unterhalb Ratschach bei Hottemesch, bei Unter-Erken- 

stein und bei Savestein ist das Terrassen-Diluvium durch Schotter- und Con- 

glomerat-Bänke vertreten.

Die D i i uv i a l -Lehme  (Löss), ihre Verbreitung in Unter-Krain und ihre 

Eisensteinführung habe ich in einer eigenen Abhandlung in dem gegenwärtigen Hefte 

desJahrbuches der k. k. geologischen Reichsanstalt, S. 246, ausführlich betrachtet.

Als einer Bildung der Neuzeit erwähne ich endlich der Kalktuff-Ablage- 

rungen, welche in grossen Massen in den meisten Gräben in der Umgebung von 

Wcixelburg Statt haben. Auch im Gebirgsstocke des Kumberges sind ähnliche 

Ablagerungen in den tieferen Gräben beobachtet worden, so z. B. im Trebnik- 

graben, westlich von Steinbrück.

Ausser diesen eben erörterten Gebirgsformationen treten im nordöstlichen 

Theile von Unter-Krain noch überdiess Bildungen auf, deren Alter mir bisher zwei

felhaft blieb. Es sind diess eiriestheils Kalksteine, anderntheils Schiefer und Sand

steine , von denen mir die ersteren gar keine, die letzteren keine maassgebenden 

Fossilreste lieferten. Die Kalkst  eine besitzen eine sehr mannigfache, bald rothe, 

bald graue, bräunliche, gelbe, violette, stets aber eine l i ch te  Färbung. Ihr Bruch 

ist muschlig, und ausgezeichnet sind sie überdiess durch häufige Knollen von 

rothem oder grauem Hornstein, der bisweilen selbst Schichtlagen von '/2 — 1 Zoll 

in dem Kalkstein einnimmt. Diese Kalksteine sind durchaus geschichtet, die 

Schichtung ist plattenförmig, und die einzelnen Platten überschreiten selten die 

Dicke von 3 Zoll, sind vielmehr meistens nur 1— 2 Zoll dick. Diese Kalksteine, 

deren Mächtigkeit ich auf 4 — 500 Fuss schätze, sind in der Umgebung von 

Gurk f e l d  in dem westlich von dieser Stadt sich erstreckenden Gebirgszuge 

sehr verbreitet, und erstrecken sich von dort an beiden Gehängen des Gebirgs- 

kammes bis an den Neuringbach bei Tersische. Nicht minder findet man sie 

westlich von Weisskirchen und St. Margarethen gegen den Naruschitzaberg 

zu, ferner am Debeuz westlich von Trebelno, endlich am nördlichen Fusse des 

Uskokengebirges. Ich will der Kürze halber diese Plattenkalke einstweilen die 

„Gurkfe l der  Sch i ch t en“ nennen.

Von den Sch i e f e rn  und Sands te i nen  sind die ersteren grösstentheils 

Kalkmergelschiefer, die auch in dichte Kalkmergel mit völlig muschligem Bruch 

übergehen. Die Farbe der Schiefer variirt ebenso wie die der Kalksteine; sie 

sind nämlich bald braungrau, bald schwarz- oder aschgrau, violettroth, gelb, 

bräunlich, ja bisweilen selbst fast weiss. Die sehr feinkörnigen Sandsteine sind 

braungrau oder bräunlich, ebenfalls kalkhaltig und besitzen sehr zarte weisse 

Glimmerblättchen in ihrem Gemenge sparsam vertheilt. Schiefer und Sandsteine 

wechsellagern mit einander, aber auch mit hornsteinführenden Kalksteinen, unter 

denen sich auch ein sandiger, bisweilen breccienartiger Kalkstein befindet, bei 

welchem durch Verwitterung an der Oberfläche die einzelnen Kalksand- und 

Quarzkörner hervortreten, und dem Gestein eine rauhe unebene Oberfläche 

mittheilen. Sowohl die Schiefer als auch die Mergel sind bisweilen gefleekt und
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fuhren, wenn auch sparsam, Fucoid en als einzig bekannte Fossilreste. Unter den 

Fucoiden sind einige dem Chondrites aequalis Sternb. entsprechend, andere dem 

Chondrites Targionii ähnlich, die meisten aber scheinen neuen Chondrites-Spe- 
cies anzugehören. Diese Schiefer und Sandsteinbildungen, welche mit einer Mäch

tigkeit von 2— 300 Fuss auftreten, finden sich ebenfalls westlich von Gurkfeld, und 

zwar in der Umgebung von G ross-Dorn,  am verbreitetsten vor, und nehmen den 
ganzen von Ost nach West sich erstreckenden Gebirgskamm zwischen Gurkfeld 

und Briindel ein. Aber am Debeuz- und Armberg, nordöstlich von Treffen, am 

Naruschitzaberg, nördlich von Neustadtei, sowie am nördlichenFusse des Uskoken- 

gebirges werden sie wieder angetroffen und zwar allenthalben, wo die Platten

kalke auftreten. Ich will auch diese Schiefer- und Sandsteinablagerung vor

l äu f i g  mit einem besonderen Namen, und zwar mit dem der „Grossdorner  

Sch i c h t e n“ belegen, um dieselben kurz zu bezeichnen.

Was nun die Lagerungsverhältnisse dieser Bildungen anbelangt, so ist es 

unzweffelhaft, dass die Gurkfelder Schichten auf den Werfener, Guttensteiner 

Hallstätter und Cassiarier Schichten aufliegen, so wie a l l entha l ben die Gross

dorner den Gurkfelder Schichten auflagern. So folgen in einem Durchschnitte, den 

man von Ruckenstein gegen Südwesten zieht (Fig. 3) auf die Cassianer Schichten 

eine Partie dunklerer dickgeschichteter Hallstätter Kalke, weiters die Gurkfelder

Figur 3.
Savefluss. Huckenalein.

a Werfener Schichten, b Gottensteioer Schichten, e Cassianer Schichten, tf Hallstätter Schichten, c Gnrkfehler

Schichten. / ‘Grossdorner Schichten.

und sodann die Grossdorner Schichten. In einem Durchschnitte von Sauratez nach 

Auen (Fig. 4) sieht man von Süd nach Nord auf Werfener Schichten die Guttensteiner 

Dolomite und unmi t t e l ba r  auf  diesen die Gurkfelder, endlich auf den letzte

ren die Grossdorner Schichten auflagern, während weiter nach Norden unter 

den letzgenannten Schichten dunkle Hallstätter Kalke, sodann Guttensteiner und 

Werfener Schichten folgen. Unsicher ist hingegen das Verhalten der Gurk

felder und Grossdorner Schichten gegen die, sie bei Wutschka und am Uskoken- 
gebirge begränzenden Dachsteinschichten, indem wir an der ersteren Begren

zung gar keine Ueber- oder Unterlagerung beobachteten, am Uskokengebirge ich 

aber die Gurkfelder und Grossdorner Schichten, welche an den nördlichen Ge
hängen auftreten, bald gegen die höher anstehenden Dachsteinschichten einfal

lend, bald jedoch von denselben abfallend fand. Hingegen liegen Schichten der 

oberen Kreideformation zuversichtlich auf den Gurkfelder und Grossdorner 

Schichten, wie wir es mit Bestimmtheit nächst Landstrass und am südlichen 

Gehänge des Naruschitzagebirges bei Neustadtei zu beobachten Gelegenheit hat

ten. Das relative Alter der Gurkfelder und Grossdorner Schichten ist demnach
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durch diese Lagerungsvcrhällnisse in so weit bestimmt, dass dasselbe zwischen 

die untere alpine Trias- und die obere Kreideformation Fallt, und es entsteht nun 

die Frage: ob diese Schichten noch der oberen alpinen Triasformation, oder ob 

sie der Juraformation, oder ob sie endlich der unteren Kreideformation, —  dem 

Neocomien — angehören?

Eine sichere Beantwortung dieser Frage hängt lediglich von der Auffindung 

massgebender und charakteristischer Fossilreste ab, und es liegt im Plane meiner 

geologischen Reisen im Laufe des Sommers 1858, diese Frage milteist nochmaliger 

detaillirtester Begehung des fraglichen Terrains wo möglich durch Auffindung 

von Fossilresten in diesen Schichten, ihrer Erledigung zuzufuhren. Vorläufig will 

ich jedoch folgende Bemerkungen nicht ausser Acht lassen. Der petrögraphische 

Charakter, weder der Gurkfelder noch der Grossdorner Schichten, würde der An

nahme entgegen sein, dass diese Schichten noch der oberen alpinen Trias, d. i. den 

Hallstätter und Cassianer Schichten beizuzählen seien. Denn die Gurkfelder Platten

kalke, häufigmarmorartig, stimmen petrographisch vollkommen, ja in den hellbräun

lichen Varietäten ausserordentlich, mit den Marmoren von Hallstatt selbst über

ein, mit denen sie überdiess die rothen und braungrauen Hornsteinknollen 

gemein haben, und ebenso unterscheiden sich die Grossdorner Schichten petro

graphisch nicht von manchen Schiefern und Sandsteinen der Cassianer Schich

ten , deren eingelagerte Kalksteinschichten ebenfalls reich an Hornsteinen 

sind. Nur vermisst man in den Grossdorner Schichten die in den Cassianer 

Schichten fast überall beobachtbaren dolomitischen Sandsteine und TufTe. 

Dieser Umstand und das Vorkommen von Fucoiden in den Grossdorner Schich

ten Hessen mich anfänglich dieselben für sichere jüngere Bildungen halten, bis 

ich in der Folge auch in den Cassianer Schichten zu Primskau und Rucken

stein Spuren von Fucoiden fand, und dadurch neuerdings die Möglichkeit gege

ben war, dass die fucoidenführeiiden Grossdorner Schichten doch auch obere 

Trias sein könnten. Es würde diese Annahme auch mit anderweitigen Beobachtun

gen in den Südalpen nicht collidiren, indem letztere in der That dahin weisen, 

dass die Gruppe der oberen Trias in den Alpen zwei Schiefer- und Sandstein- 

Ablagerungen, die durch Kalksteine oder Dolomite getrennt sind, enthalte, deren 

untere durch die eigentlichen Schichten von St. Cassian, die obere aber durch 

die Raibler Schichten ausgedrückt ist. Die Grossdorner Schichten würden dem

nach die Ra i b l er  Sch i chten  repräsentiren.

Andererseits führen meine und Herrn Dr. S tache ’s geologische Beobach
tungen in Unter-Krain nothwendig zu der Annahme, dass die Ablagerung der 

Gebirge Unter-Krains, von den Werfener Schichten an bis zur oberen Kreide, in 

einem weiten und tiefen Meere ohne irgend einer wesentlichen Unterbrechung 

oder Störung stattgefunden haben müsse, indem zwischen zwei mit bestimmter 

Sicherheit trennbaren Formationen nirgend eine allgemeine abweichende, viel

mehr fast durchgehend eine conforme Lagerung beobachtet wird. Bei dieser 

Wahrnehmung aber müsste man a priori der Vermulhung Raum geben, dass in 

Unter-Krain auch die Schichten der Juraformation irgendwo zu Tage treten dürf

ten, indem bei der successiven Bildung der unter-krainischcn Gebirge wohl auch 
in der Jurazeit Ablagerungen statüinden mussten. Dass in den südwestlichen 

Alpen die Juraschichten durch Versteinerungen constatirt sind, muss diese Ver- 

inuthung noch mehr rechtfertigen. Da nun die Gurkfelder Schichten petrogra

phisch in der That auch mit den jurassischen Kalksteinen der Südwest-Alpen des 

lombardisch-venetianischen Königreiches, ja selbst theilweise mit den Aptychen- 

schiefern des Jura in den Nordalpen, Aehnlichkeit haben, so dürfte es ebenso, 

ohne gegen die beobachteten Lagerungsverhältnisse zu verstossen, zulässig sein
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anzunehmen, dass die Gurkfelder Schichten in Unter-Krain die dort zu Tage 

tretende Jura f ormat i on  repräsentiren. Fände diese Annahme durch Fossilreste 

ihre Bestätigung, so wäre dadurch auch das Alter der Grossdorner Schichten 

ausser Zweifel gesetzt, indem dieselben, zwischen dem Jura und der oberen 

Kreide gelegen, mit Grund als ein Repräsentant der unteren Kreideformation, 

des Neocomien, angesehen werden könnten. In der That haben die Grossdorner 

Schichten mit den zum Neocomien gezählten Wiener Sandsteinbildungen, mit 

denen sie auch die Fucoiden gemein haben, nicht minder wie mit den Schiefern 

und Sandsteinen der Rossfelder Schichten in den Nordalpen, yiele petro- 

graphische Aehnlichkeit.

Es erübrigt mir nur noch, aus meinen Beobachtungen das Wesentliche über 

die geologische Beschaffenheit des mittleren und südwestlichen, von mir im Jahre 

1857 bereisten Theiles von Unter-Krain, dessen von dem nördlichen und nordöst

lichen Theile abweichenden landschaftlichen Charakter ich bereits geschil

dert habe, mitzutheilen. Ich habe bereits erwähnt, dass die Gebirge dieses Thei

les von Unter-Krain Ausschliesslich aus Kalkstein-Ablagerungen zusammengesetzt 

sind. Die in diesem Terrain überdiess vereinzelt vorkommenden Diluviallehme, 

über welche ich eine specielle Mittheilung mache, kann ich in so ferne ausser 

Acht lassen, als sie wegen ihrer geringen Mächtigkeit zur eigentlichen Bildung 

der unter-krainischen Geb i r ge  nur sehr wenig beitragen.

Die Kalksteinablagerungen dieses Terrains nun lassen durchgehends eine 

Stratification wahrnehmen; die Schichten derselben variiren zwischen 1 und

3 Fuss, und ihre Gesammtmächtigkeit, insoweit sie zu Tage treten, kann man auf 

mindestens 2500 Fuss anschätzen. Ueberall wo man eine grössere Reihenfolge 

von Schichten über einander beobachten kann —  und es gibt einzelne Stellen, wo 

diess in einer Mächtigkeit bis zu 1000 Fuss möglich ist, —  beobachtet man eine 

vollkommen conforme Stratification von unten nach oben, welche gleichmässige 

Lagerung man in der Art, indem man die einzelnen an verschiedenen Orten 

gemachten Beobachtungen in Zusammenhang bringt, von den tiefsten zu Tage 

kommenden Schichten bis zu der obersten Ablagerung verfolgen kann. Nirgend 

wurde die Beobachtung gemacht, dass von über einander liegenden Schichten die 

höheren den tieferen abwe i chend  au f ge j ager t  seien. Es resultirt hieraus 

nothwendig der Schluss, dass der Absatz dieser gesammten Kalksteinablagerung, 

vom Tiefsten bis zum Höchsten, in einer ununterbrochenen und ungestörten Reihen

folge statt gefunden haben müsse. Die Beobachtung, dass die Neigung oder das 

Einfallen der Schichten gegen den Horizont, sowohl in den höheren als in den 

tieferen Ablagerungen, fast durchgehends eine sehr geringe ist und höchst selten 

über 20 Grad beträgt, ist nicht minder beachtenswerte Man würde sich jedoch 

sehr täuschen, wenn man aus dem eben Gesagten folgern wollte, dass bei diesem 

Sachverhalte die geologische Aufnahme des fraglichen Terrains keine Schwierig

keiten darbiete. Vielmehr weiset schon die vorangegangene landschaftliche Schil

derung desselben darauf hin, dass die an sich normale Ablagerung der Kalkstein- 

schichten spätere Störungen erlitten habe, und wie bedeutend und zahlreich die 

l oca l en Schichtenstörungen sein müssen, welche bei der Bildung der unzäh

ligen Trichter und der Kesselthäler entstanden sind. Obige allgemeine Angaben 

über die Stratification sind daher nur das Hauptresultat der gesammten Gebiets

aufnahme; im Detail und für einzelne Localitäten ist die Lagerung allerdings 

complicirter. Ich muss vielmehr gestehen, dass ich es nicht wagen würde, im 

Angesichte der vielen Brüche, Verschiebungen und Einstürze, welche die Kalk

steinschichten erlitten hatten, und welche die mannigfaltigsten Aufrichtungen, ja 

selbst Ueberstürzungen, der letzteren zur Folge haben mussten, für vereinzelte

K. k. geologische Heiehaaaslalt, 9 . Jahrgang 1658. 11. 3 5
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Puncte der scheinbaren Lagerung allein ein entscheidendes Gewicht beizulegen, 

und eben in diesen häufigen localen Störungen liegt die bedeutende Schwierigkeit 

einer durchgreifenden Detail-Aufnahme dieses Terrains.

In dem petrographischen Charakter der Kalksteine dieser mächtigen Ablage

rung zeigt sich ein Unterschied darin, dass die, Kalksteine der t i e fs ten zu 

Tage kommenden Schichten eine dunkelgraue bis schwarze Färbung besitzen, 

dicht und muschelig im Bruche sind, und an den Schichtflächen kleine unregel

mässige Erhabenheiten zeigen, während die übrigen Kalksteine der höheren 

Schichten vorwaltend lichtgrau, im Bruche splittrig und mit Adern von weissem 
Kalkspath stark durchzogen sind. Nur eine einzige, jedoch wenig mächtige 

Ablagerung von dunkleren Schichten fanden wir auch den höheren lichten Kalk

steinen zwischengelagert. Sowohl die tiefsten schwarzen Kalksteine als auch die 

höheren lichten sind häufig dolomitisch, und insbesondere treten, wie es scheint 

regelmässig zwischen den dunklen und'lichten Kalksteinen, Dolomite auf. Sämmt

liche Kalksteine sind ausserordentlich dicht und fest, und schon hierin ist leicht 

der Grund zu finden, warum man in denselben so selten Fossilreste findet, und 

auch die Vorgefundenen, meist nur durch Auswitterungen erkennbar, äusserst 

schwierig, ja fast gar nie in vollständigen gut erhaltenen Exemplaren erhalten 

werden können. Die tiefsten Schichten der Kalksteine haben mir nun gar keine 

Petrefacte geliefert, obschon ich Spuren  davon antraf und ich geneigt bin zu 

glauben, dass die Unebenheiten an den Schichtflächen der schwarzen Kalksteine 

die öfters aus Hornsteinknollen bestehen, von Fossilresten herrühren. Dagegen 

zeigen die höchsten und höheren Schichten der lichtgrauen Kalksteine, wie die 

oberwähnten zwischengelagerten dunkleren Schichten, einen grossen Reichthum 

an Petrefacten, die aber, wie ich eben bemerkte, leider so innig mit dem Gestein 

verwachsen sind, dass eine entsprechende Auslösung derselben ünd daher auch 

ihre specifische Bestimmung fast zu den Unmöglichkeiten gehört. Nur so viel 

jedoch konnte man aus denselben ermitteln, dass darunter zweifellose Rudistensich 
befinden, wodurch mindestens die obersten Schichten der Kalkstein-Ablagerungen 

in Unter-Krain nach ihrem Alter bezeichnet und als Kreideformat i on festgestellt 

werden konnten. Unter den eben bezeichneten sicheren Kreidekalksteinen fand 

ich ferner nächst Lippovitz und Sello nördlich von Hof, Schichten von ebenfalls 

lichtgrauen Kalksteinen, die gleichfalls Petrefacte fuhren, aber keine Rudistcn 

erkennen lassen, hingegen sehr reich an Bivalven (Terebratula etc.) und kleinen 

Gasteropoden sind. Diese Petrefacte, unter denen man, wie überhaupt in dem 

ganzen Complexe der in Rede stehenden Kalksteine, das Auftreten von Cephalo- 

poden sehr schmerzlich vermisst, gaben gar keinen Anhaltspunct zur Paralleli- 

sirung der Lippoyitzer Schichten mit irgend einer Gebirgsformation. Herr Dr. 

Guido Stäche,  welcher die Bestimmung der sämmtlichen von uns in Untev-Krain 

in den zerklüfteten Kalksteinen gesammelten Versteinerungen übernommen hat, 

wird übrigens in seinem Berichte über die Arbeiten des Sommers 18S7 auch 

über die von mir in meinem Reiserayon gefundenen Petrefacte das Nöthige mit

theilen. Ich beschränke mich daher in diesem Bezug nur auf die Angabe des nicht 

unwichtigen Resultates seiner schwierigen Untersuchung, dass die von uns mit

gebrachten Kreideversteinerungen sowohl das Auftreten der unteren Kreidefor

mation, des Neocomien,  als auch einer oberen Kreideformation, u. z. desTuro- 

nien,  mit Sicherheit erkennen lassen. Endlich fällt noch ein ziemlich bedeutender 

Complex von Kalksteinschichten zwischen die ersterwähnten schwarzen Kalk

steine und deren Dolomite und die zuletzt berührten Schichten von Lippovitz, 

welcher zwar auch nur Spuren von Petrefacten erkennen liess und ebenfalls vor

herrschend aus dichten undspäthigen lichtgrauen Kalksteinen besteht, sich jedoch
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einigermassen dadurch charakterisirt, dass er auch röthliche Kalksteine, mitunter 

selbst röthlich gebänderte Varietäten, enthält. Obwohl an mehreren Puncten 

beobachtet, fand ich dennoch diesen Schichtencomplex am bestimmtesten ausge

prägt und in einer normalen Lagerung am Adamsberge nächst Hof, wo zwischen 

demselben und den Schichten von Lippovitz ebenfalls Dolomite auftreten.

Fasse ich nun das bisher über die Kalksteine des unter-krainischen Karst

gebietes Gesagte zusammen, so ergäbe sich nach meinen Beobachtungen von 

unten nach oben folgende Reihenfolge von Schichten, die sich einigermassen 
trennen liessen:

a) Schwarze Kalksteine mit dunkeln Dolomiten, in einer Mächtigkeit von 
800— 800 Fuss; petrefactenleer;

• b)  graue Kalksteine, durch theilweise rothe Färbung ausscheidbar und von 

Dolomiten bedeckt; gleichfalls petrefactenleer, 400— 500 Fuss mächtig;

e) die grauen Kalksteinschichten von Lippovitz, ebenfalls 400— 500 Fuss 
mächtig, mit Brachiopgden und Gasteropoden;

d') dunkle, bituminöse Kalksteine von geringer Mächtigkeit mit Rudisten; 
endlich:

e) graue Kalksteine, mehrere hundert Fuss mächtig, ebenfalls mit Rudisten- 
Resten, mit Cidariten u. s. w. und häufig dolomitisch.

Figur 5.

Der obenstehende Durchschnitt (Fig. 5 ), der m it Ausseracht l assung 

der vielen i n zw i schen  l i egenden l oca l en  S t ö r ungen ,  nach drei 

gebrochenen Linien von Hof über den Adamsberg nach Lippovitz, von da nach 

Hartmannsdorf bei Döbernig, und von da zum Lisitzberg gezogen ist, stellt die 

Reihenfolge der Schichtencomplexe dar, ohne zugleich ein Bild von der auf diesen 

Linien bestehenden Oberflächengestalt zu geben.

Dass nach der obigen Darstellung die Einreihung der angeführten Schichten

gruppen in bekannte Formationen Schwierigkeiten hat, ist leicht einzusehen. 

Indessen ist der petrographische Charakter und der ganze Schichtencomplex der 

unter d) angeführten schwarzen Kalksteine und Dolomite so sehr übereinstim

mend mit jenem der dunklen Kalksteine von Neudegg, Primskau u. s. w., in denen 

globose Ammoniten vorgefunden wurden, dass ich mit voller Beruhigung diese 

Gruppe der oberen Triasformation, d. i. denHal lstäf t  er Sch i chten ,  beizähle. Um 

so weniger nehme ich Anstand diess zu thun, weil die Kalksteine und Dolomite der 

Gruppe a)  sich von Primskau wie auch von Auersperg aus, wo die gleichen Kalk

steine als Hallstätter Schichten erkannt wurden, mit diesen letzteren Kalksteinen 

in unmittelbarem Zusammenhang bringen lassen, und in der Thsit nur eine Fort

setzung der letzteren im mittleren und südwestlichen Thfeile von Unter-Krain 

sind. Diese Hallstätter Schichten nun ziehen sich von St. Georgen und Auersperg 

und von den Kuppen nächst Weixelburg, wo sie der unteren Triasformation 

des nordwestlichen Theiles von Unter-Krain auflagern, über Zobelsberg, Ober
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gurk und nach dem Gnrkflusse in einem breiten Streifen bis Ainöd und noch 

weiter in südöstlicher Richtung, bis zur Kulpa, und scheiden auf diese Art die 

Kalksteinablagerungen der übrigen höheren Gruppen in zwei grosse Abtheilungen, 
deren erste bei Pösendorf beginnt, und sich in einer viel grösseren geographi

schen Verbreitung Uber Döbernig, Haidovitz, Neustadtei in den Möttlinger Boden 

erstreckt, die andere aber im Guttenfelde beginnend, sich in das Gottscheer 

Gebiet verbreitet.

Von den übrigen Kalksteingruppen ist das Alter der zwei obersten, d) und 

e) durch die Rudisten zwar als jenes der Kre i de fo rma t i on  festgestellt; eine 

Scheidung des Neocomien von dem Turonien war jedoch noch nicht thunlich. 

Gänzlich fraglich bleibt hingegen das Alter der mittleren Gruppen b)  und c), 
nämlich der Adamsbeiger und der Lippovitzer Schichten. Wenn ich jedoch das

selbe Raisonnement, welches ich oben bei der Frage über das geologische Alter 

der Gurkfelder Plattenkalke machte, auch bei der Frage über das Alter der 

Schichten des Adamsberges und jener von Lippovitz in Anwendung bringe und als 

bestimmt annehme, dass die Bildung von Kalksteinschichten von dem Trias bis 

zum Ende der Kreidezeit in jenem Terrain ununterbrochen stattgefunden habe, 

so liegt auch hier die Vermuthung nahe, dass die Gruppen b j und c) Repräsen

tanten der J u r a f o r ma t i o n  seien. Wenn man dieser Vermuthung Raum gäbe, so 

würde der ganze Complex der karstartigen Kalksteihbildungen in Unter-Krain fol

genden Formationen eingereiht werden können:

d) Hallstätter Schichten.

b)  Untere Juraformation —  Lias —  Dachstein-Schichten.

c)  Obere Juraformation.

d) Neocomien ) Ir ., „ ..
e) Turonien j Kre.deformat.on.

Ich habe es nicht gewagt, jetzt schon die Ausscheidung der Schichten

gruppen b) und c)  in dem obigen Sinne in den Karten vorzunehmen. Vielleicht 

gelingt es in der Folge, die ausgesprochene Vermuthung durch glückliche Funde 

von Fossilresten, welche allein hierüber zu entscheiden im Stande wären, zu 

bekräftigen oder zu widerlegen. Immer aber, selbst wenn die Frage über das 

Alter und die Mächtigkeit der Gruppen b)  inclusive e) entschieden würde, wird 

die Entwerfung einer geologischen Karte für das Terrain, in welchem dieselben 

auftreten, im Detail vielleicht unübersteigliche Hindernisse in den zahllosen 

localen Störungen finden, welche die petrographisch so sehr ähnlichen Kalk
steine aller Gruppen erlitten haben.

Ausgerüstet mit den Erfahrungen, die ich und Herr Dr. S t äche über die 

erwähnten Kalksteine im Sommer 18S7 in Unter-Krain gemacht haben, werden 

wir im Sommer 18S8 Inner-Krain und das Triester Gebiet, somit den eigentlichen 

Karst, zu bearbeiten haben und wir wollen zu Gott hoffen, dass es uns gelingen 

werde, in dem letzteren Terrain, in welchem zuverlässig die Fortsetzung der 

Bildungen Unter-Krains zu finden sein wird, manchen uns übrig gebliebenen 
Zweifel zu beseitigen und zu lösen.

2 7 6  M. V. Lipoid. Bericht über die geologische Aufnahme in Unler-Kram im Jahre 1857.

VII. Krapina-Töplitz. Bemerkungen zu Nr. II.

Von Karl Ritter von Hauer.

Diese Analyse war bereits dem Drucke übergeben, als ich, einer Einladung 

der Badebesitzer Folge leistend, die Gelegenheit fand, die Mineralquelle selbst
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zu besichtigen und einige Localbestimmungen vorzunehmen. Die hierdurch sich 

ergebenden Zusätze sollen demnach hier angeführt werden.

Für die bessere Unterbringung der zahlreich herbeiströmenden Fremden 

ist ein entscheidender Schritt geschehen. Der erste Badebesitzer Herr Joseph 

Badl  hat das nöthige Baumaterial zur Errichtung eines Gasthofes von 100 Zim

mern bereits zur Stelle geschafft, und erwartet nur die behördliche Bewilligung 

um mit dem Baue zu beginnen. Im Interesse der Tausende von Leidenden, 

welche hier alljährig ihre Genesung finden, erscheint es im hohen Grade 

wünschenswerte dass diese bald erfolgen möchte. Was die bei den jetzigen 

beschränkten Baulichkeiten dennoch handgebabte Ordnung und Reinlichkeit 

anbelangt, so ist sie lediglich das Verdienst des seit 2 Jahren an der Quelle 

praktisch fungirenden Badearztes Dr. Tänzer ,  und bildet einen angenehmen 
Contrast mit dem noch vor Kurzem daselbst gewesenen Zustande.

Die ungeheuere Menge des Wassers, welche beide Quellen liefern, ermög

licht, dass die Bassins stets mit frischem Wasser gefüllt sind.

Eine Bestimmung der Menge der KoblenSSure an Ort und Stelle ergab, dass 

die Menge derselben in Wirklichkeit höher sei, als diess die obigen Analysen, 

welche mit dem versendeten  Wasser  ausgeführt wurden, erweisen.

Die Gesammtmenge der Kohlensäure beträgt in 10,000 Theilen:

Des Wassers vom Badl-Bade.................. S ‘ 879

Des Wassers vom Dubrawa-Bade.........  5*799

Der mit Alkohol extrahirte Rückstand von über 100 Liters Wasser, welche 

Herr Dr. T a n z e r die Güte hatte abdampfen zu lassen, gab eine deutliche Reaction 

auf Jod. Wenn sonach dieser Bestandteil auch nur in sehr geringer Menge 

zugegen ist, so ist doch dieses Vorhandensein von Wichtigkeit. Einen Gebalt an 

Schwefelwasserstoff konnte ich nie bemerken, wiewohl grosse Mengen von Wasser 

zu verschiedenen Tageszeiten mit Arsen und Kupferlösungen versetzt wurden. Da 

die Quelle mit vielem Erfolge auch zur Trinkcur verwendet wird, so möchte dieser 

Umstand nur von Vortheil sein.

VIII. Nachrichten über die Wirksamkeit der Ingenieure für 

das Bergwesen in Niederländisch-Indien.

Von Dr. Ferdinand Hochstetter.
Abgoeanrlt ron Manilla am 15. Jnn i, erhalten am 11. August 1858.

Zum erstcnmale während der Dauer der Expedition der k. k. Fregatte „Novara“ 

hatte ich auf Java das Vergnügen Männer „vom Leder“ zu treffen. Ich wurde, als 

ich nach Ankunft der k. k. Fregatte auf der Rhede von Batavia, nach kurzem Auf

enthalt in Batavia, das 38 „Pfahle“ (1 holländischer Pal etwas kleiner als 1 eng

lische Meile, 5 Palen =  1 deutsche Meile) entfernte Beutenzorg (holländisch 

Buitenzorg) besuchte, um von da aus weitere Touren ins Innere von Java zu unter

nehmen, hier aufs zuvorkommendste von Herrn Cornelius De Groot ,  dem gegen

wärtigen Ober-Bergingenieure für Niederländisch-Indien, der schon seit längerer 

Zeit in freundschaftlichem Verkehr mit der k. k. geologischen Reichsanstalt in 

Wien steht, in seinem Hause aufgenommen. Ich konnte da mehrere Tage ver

weilen und verdanke die folgenden Nachrichten theils schriftlichen Mittheilungen, 

welche Herr De Groot  die Güte hatte für mich zusammenzustellen, theils münd

lichen Besprechungen, Es war gewiss eine schwierige Aufgabe des Mutterlandes, 

das selbst keinerlei Berghaue hat, das in Folge dessen in seiner Sprache nicht
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einmal Worte besitzt zur Bezeichnung der einzelnen Theile und Erscheinungen 

des praktischen Bergbaues, so dass diese Worte jetzt erst neu gebildet werden 

müssen, ein Corps von Bergingenieuren heranzubilden für eine weit entfernte 

Colonie und durch diese Bergingenieure Bergbaue ins Leben zu rufen, in Ländern 

wo zur Ausführung nicht intelligente Arbeiter, geübte, erfahrene Bergleute zur 

Disposition stehen, sondern halb civilisirte Völker anderer Race, welchen die 

Arbeiten, die sie ausführen sollten, vollkommen fremd sind. Das Schwierigste, 

der Anfang ist aber gemacht. Die Bergingenieure sind schon seit mehreren Jahren 

thätig, und es ist wohl nicht ohne Interesse, Einiges von ihrer Wirksamkeit und 

ihren Erfolgen zu hören, da ich zweifle, ob darüber, was in Holländisch-Indien in 

bergmännischer und hergwissenschaftlicher Beziehung in neuerer Zeit geschehen 

ist und geschieht, in Deutschland viel bekannt ist. Die holländische Regierung 

hat, wie sie in liberalster Weise wissenschaftliche Bestrebungen in Indien unter

stützt und befördert, so auch durch die Errichtung eines besonderen Bergcorps 

einen bedeutungsvollen Schritt gethan. Und wenn es bis jetzt auch schwierig war, 

tüchtige Männer in genügender AnÄihl für das neue Institut heranzubilden und 

zu gewinnen, so ist es doch erfreulich zu hören, was die Wenigen, die den Anfang 

gemacht, gewirkt und gethan.
Die Bergingenieure für Niederländisch-Indien erhalten ihre erste Ausbildung 

in Niederland selbst durch einen vierjährigen Cours an der königl .  Akademie  

f ür  C i v i l i ngen i eu re  zu D el ft,  dann werden sie von der Regierung ins Aus

land geschickt nach Bergbaugegenden, hauptsächlich nach England und Deutsch

land, um sich p rak t i sch  weiter zu bilden. Nach 3 Jahren kehren sie zurück 

nach Holland und werden flach abgelegter Prüfung als Asp i r an t- I ngen i eur s  

bei  dem Bergwesen in N i edc r l ä nd i s ch- I nd i en  angestellt. Als solche 

beziehen sie für das erste Jahr einen Gehalt von 250 fl. holländisch (1 holländ. fl. 

=  50 kr. C. M.) monatlich. Der Gehalt steigt jedes Jahr um 50 fl. monatlich bis zu 

einem Maximum von 1200 fl. per. Monat. Mit dem 4. Jahre Dienstzeit können sie 

Anspruch machen auf den Titel eines I ngen i eurs  3.Classe,  mit dem 8. auf den 

eines Ingenieurs 2. Classe und mit dem 13. werden sie Ingenieurs erster Classe.

So besteht das Bergcorps gegenwärtig aus den Herren:

C. De Groot ,  Ingenieur 1. Classe.

S. Sc l i reuder ,  Ingenieur 3. Classe.

0. F. U. J. Huguen in ,  Ingenieur 3. Classe.

R. E we rwy n ,  Ingenieur 3. Classe.

H. F. E. Rant,  Ingenieur 3. Classe.

J. E. Akkeringa,  Ingenieur 3. Classe.

P. van Dyk,  Ingenieur 3. Classe.

J. P. Schlosser ,  Aspirant-Ingenieur.

P. H. van Diest,  Aspirant-Ingenieur.

Früher war noch HerrAquasi  Boa ch i e 1) als ausserordentlicher Ingenieur 

Herrn De Groot  zugetheilt. Er verliess jedoch im März 1856 Indien mit Urlaub

0  Aq uas i  Bo ach ie ,  Prinz von Ashantic, ein Guinea-Neger von der Gotdkü9te, ist als 
Bergingenieur in holländischen Diensten eine zu seltsame Erscheinung, um seinem merk

würdigen Schicksale nicht einige Zeiten zu widmen. Sein Vater, Fürst eines zahlreichen 
Völkerstammes, hatte die holländische Regierung in Indien in den Kriegen gegen die 

Eingebornen durch Neger, die als Soldaten eingereiht wurden, unterstützt. Die holländi
sche Regierung versprach dafür 2 seiner Söhne auf ihre Kosten in Europa erziehen zu 

lassen. Der ältere von beiden kehrte in seine Heimath zurück und übernahm nach seines 
Vaters Tode die Regierung. Seine europäischen Sitten, und namentlich mannigfache 
mechanische Fertigkeiten, z. B. eine besondere Gewandheit im Drechseln, erregten aber 

hei seinen Landslcutcn solchen Anstoss, dass er, da er sich den Sitten und Gebräuchen
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und erhielt im Beginne dieses Jahres, von Europa zurückgekehrt, seine Entlassung 

als Bergingenieur:

Die S t e l l u n g  und Aufgabe  der Ingenieure für das Bergwesen ist in fol

genden Beschlüssen bezeichnet, die den 3. J un i  1882 von dem General- 

Gouverneur  von Niederländisch-Indien erlassen wurden.

1. Die Ingenieure und Aspirant-Ingenieure für die Minen stehen unmittel

bar unter den Befehlen des General - Gouverneurs, jedoch wird der General- 

Gouverneur den ältesten und effahrensten unter ihnen seine Stelle vertreten lassen.

Wenn sie zusammen arbeiten sind sie je nach dem Range ihrer Ernennung 

einander untergestellt, wenn nicht eine andere Rangordnung durch den General- 

Gouverneur bestimmt wird.

2. Die Ingenieure und Aspiranten werden beauftragt mit:

a ) Geologischen, mineralogischen und bergmännischen Untersuchungen.

b)  Mit dem Entwurf und der Ausführung aller von der Regierung anbe

fohlenen Bergbauten und der daraus entstehenden Fabrikeinrichtungen.

c) Mit der Aufsicht, von Regierungswegen, über die Instandsetzung der 

Gewinnung nutzbarer Mineralproducte und der daraus entspringenden Fabrik

einrichtungen.

d) Mit der Verfertigung von geologischen Karten und Sammlung von 

Mineralproben.

e) Mit der Anfertigung von Berichten über Geologie und Mineralogie, d. h. von 

Berichten über Vorkommnisse, von denen die Regierung noch in Unkenntniss ist.

3. Die Ingenieure und Aspiranten für die Minen sind verpflichtet dem Beginn 

von Bergbaucn und bezüglichen Fabrikeinrichtungen, sei es durch die Regierung 

oder durch Private, mit ihrer Konntniss beizustehen.

4. Der Ingenieur, dem die Oberleitung über die Ingenieure und Aspiranten 

aufgetragen ist, berichtet an den Gouverneur, was er in Betreff der unter seiner 

Leitung arbeitenden Personen und des Bergdienstes für nöthig hält.

5. Die Ingenieure und Aspiranten bereiten das Wissenschaftliche ihrer 

Arbeit zur Publication vermittelst der Presse vor und legen dasselbe dem allge

meinen Secretär vor durch Vermittlung des Oberingenieurs.

6. Die Oberbeamten der directen und indirecten.Steuern sind verpflichtet 

den Ingenieuren und Aspiranten mit den Mitteln an die Hand zu gehen, die zur 

Ausführung der ihnen gegebenen Befehle nöthig sind und sollen ihnen bei ihrer 

Arbeit beförderlich sein.

7. Die Anfänge von Bergbauen und daraus entspringenden Fabrikeinrich

tungen, die auf Rechnung der Regierung gemacht wei den, sollen unter der Leitung 

der Oberbeamten der directen und indirecten Steuern durch Administrationen 

und Aufseher verwaltet werden.

8. Die Administrationen und Aufscher bei den Bergwerken und bezüglichen 

Fabriken für Rechnung der Regierung sind verpflichtet, wenn die Ingenieure und 

Aspiranten sich auf den Werken befinden, denselben die Aufklärungen und An

weisungen zu geben, die sie verlangen.

seines Volkes nicht mehr fügen wollte, vergiftet wurde. A qn  as i B oach i  e hatte wenig 

Lust da9 Beispiel seines Bruders nachzuahmen. Er war in Holland und dann in Deutsch
land (Freiberg) für das Bergfach ausgebildet .worden, und kam so als Bergingenieur 
nach Holländiscli-Indien.

Ich machte in Buitenzorg zufällig die Bekanntschaft des Prinzen, der ganz vortrefflich 
deutsch spricht, und hörte von ihm, dass er nun in Gemeinschaft mit einem Europäer in 

der Preanger Regentschaft eine Kaflecplantage anzulegen im Sinne hat. Die holländische 

Regierung hat durch einen monatlichen Gehalt von 400 11. holl., den sie dem Prinzen 
ausgesetzt, edelmüthig die Verpflichtungen, die sie auf sich genommen, erfüllt.
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Durch denselben Erlass wurde der Ingen i eur  Corn. De Groot  mi t  der 

Le i t ung  der I ngen i eu r e  und Asp i ran t- I ngen i eure  beauf t ragt .  Der 

Aspirant-Ingenieur Herr S ch l os se r  ist auf dem Bergbureau beschäftigt, die 

übrigen Ingenieure sind auswärts an verschiedenen Plätzen vertheilt.

Suba l tern-Persona l .

Auf dem Bureau für das Bergwesen haben im Jahre 1855 drei, und im 

Jahre 1856 fünf junge Leute —  europäisch-indische Mischlinge—  durch die 

Ingenieure Unterricht genossen in den verschiedenen Fächern, die auf das Berg

wesen Bezug haben. Die Absicht dabei ist, ein Suba l t e r n-Persona l e  von 

S t e i g e r n  und Obers t e i gern  heranzubilden.

Nach einem Jahre wissenschaftlichen Unterrichts folgt eine praktische Lehr

zeit von 3 Jahren auf den Gruben der holländisch-ostindischen Regierung. Nach 

dieser Zeit, wenn sie die nöthigen theoretischen und praktischen Kenntnisse erlangt 

haben, werden sie als Steiger angestellt. Von den genannten 8 jungen Leuten sind

6 gegenwärtig auf der Kohlengrube Oranje Nassau (Borneo) als Eleven wirksam. 

Die guten Nachrichten über die Fortschritte, die sie machen, lassen ein gutes 

Gelingen dieses Versuches, auf diese Weise ein tüchtiges Subaltern-Personale 

heranzubilden, hoffen.

In diesem Augenblick lassen die beschränkten Räumlichkeiten des Bureaus 

es nicht zu , eii\e neue Anzahl solcher jungen Leute aufzunehmen. Sobald aber 

das neue Bureaugebäude vollendet sein wird, soll dieses System fortgesetzt werden.

Das Hauptbureau  „Bureau van bet  mynwezen“, der Cent ral  punct  

f ü r  das gesammteBerg-  und Hü t t enwesen  i nHo l l änd i sch- Ind i en ,  

befindet sich gegenwärtig, nachdem es früher provisorisch zu Surabaja war, in 

Beutenzorg im Hause des Oberingenieurs De Groot .  Bei der grösseren Aus

dehnung aber, die das Bergwesen allmählich gewinnt, ist auf Anordnung der 

Regierung ein besonderes Gebäude für das Bureau und die Sammlungen projectirt, 

mit dessen Fundamentirung unlängst begonnen wurde. Nach den Plänen, die mir 

Herr De G r oo t  zeigte, verspricht das neue Bergbureau und Bergmuseum zu 

Beutenzorg ein stattliches geräumiges .und zweckmässig eingerichtetes Gebäude 

zu werden. Auch ein chemisches Laboratorium wird in dem neuen Gebäude ein

gerichtet wei den, eine Schmelzhütte und eine Werkstätle für Steinarbeiten.

M i ne r a l og i s c h e  und geo l og i sche  S a m m l u n g e n 1) auf  dem Bureau 

für  das Bergwesen  zu Beutenzorg.

Die Sammlungen, bis jetzt noch von sehr beschränktem Umfange, sind in einer 

Reihe von Glasschränken in dem Bureau selbst aufgestellt und werden nach

*) Es ist diess der erste Anfang einer mineralogischen und geologischen Localsammlung aus 
dem holländisch-ostindischen Archipel. Das Re ic h sm useu m  f ü r  N a t u r g e s c h i c h t e  
zu L e i d e n  hatte bis jetzt Alles an sich gezogen, was aus Holländisch-Indien kam, und 

namentlich ist dort die a u s g e ze ic h ne t e  g r o s sa r t i g e  geo log i sc he  S am m l u n g  
von Ja v a  von Fr. J u n g  hu hn aufgestellt. Ich habe bei Herrn J  u ngh uh n, der gegen
wärtig in Lembang (Dandonger Regentschaft) wohnt, neu gesammelte sehr interessante, 

hauptsächlich p a l ä o n t o l o g i s c h e  S u i t e n  aus dem Tertiärgebirge und den Diluvial- 
ablagerüngen von Java gesehen, und verdanke Herrn J u n g h u h n  sowohl, wie Herrn De 
G r o o t  zahlreiche Doubletten aus ihren Sammlungen; aber in der Hauptstadt selbst, in 
Batavia, sieht es schlecht aus mit mineralogischen und geologischen Sammlungen. Die 
„ B a t a v i a a s c h  G e n o t s c h a p  vaD K ü n s t e n  c n W e t e n s c  h a p p e n “ besitzt in ihrem 
Museum neben interessanten ethnographischen Gegenständen, nur Rudcra einer mineralo

gischen und geologischen Sammlung aus dem indischen Archipel, und die „Na tu r  kund  ig e 

V e re e n i g u n g “ besitzt bis jetzt keine naturhistorischen Sammlungen, lndess hat die
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Vollendung des neuen Bureaugebäudes, dessen Grundmauern ich legen sah, in 

diesem in einem eigenen Saale aufgestellt werden. Sie bestehen:
1. Alis einer Leh r sammlung  von europäischen Mineralien und Gesteinen; 

ein Schrank mit Mineralien, ein zweiter mit Gesteinen aus Flötzformationen, ein 

dritter mit plutonischen und krystallinischen Gesteinen. Paläontologische Samm

lungen fehlen gänzlich. Die von mir mitgebrachte Sammlung von 100 Species 

Fossilien aus dem Wiener Tertiärbecken, ein Geschenk der k. k. geologischen 
Reichsanstalt in Wien an das Bergmuseum in Niederländisch-Jndien bildet den 

ersten Anfang einer solchen.
2. Aus Loca l sammlungen ,  Gesleiüs-, Mineral- und Petrefactensuiten, 

welche die Bergingenieure aus den verschiedenen Gegenden des indischen 

Archipels, in welchen sie Untersuchungen ausführten, mitgebracht haben. Diese 

Localsammlungen sind in 10 Schränken aufgestellt: 1 Schrank: J a v a  mit 

M adu ru und Bawean,  1 S u m a t r a ,  2 B a n k a, 1 B i l l i t o n ,  1 Celebes,

1 Molukken ,  3 Borneo.

Zusammenste l l ung a l l er  b i sher i gen  Puh l i ca t i onen  d e r  B e r g 

i n gen i eu r e  f ü rN i ed e r l ä n d i s c h- I nd i e n .

Unter dem gemeinschaftlichen Titel: „Be i t räge zu der geo l og i schen  

und m i ne r a l og i s chen  Kenntn i ss  von N i ed e r l ä nd i s ch-  I nd i en  von 

den I ngen i eu r en  für das Bergwesen in Ni eder ländi . sch - I nd i en“ 

erscheinen diese Publicalioneri unter fortlaufenden Nummern in der n a t u r 

w i s s e n s c h a f t l i c h e n  Z e i t s c h r i f t  f ü r  N i e d c r l ä n d i s c h - I n d i e n ,  

h e r a u s g e g e b e n  von dem Vereine für Na tu rkunde  in Nieder-

1 änd i sch-I nd i en  (Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie uitge- 

geven door de Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch Indie, Batavia, 
Lanye 8.) vom Jahre 1851 an.

Bei den einzelnen Publicationen beigegebenen geologischen Karten ist 

das System befolgt, dass nur die Theile colorirt sind, die wirklich untersucht 

werden konnten, während alle von der Route des Reisenden näher oder ferner 

abliegenden Theile, auf deren geognostische Zusammensetzung nur durch 

Combination oder aus Analogie geschlossen werden konnte, weiss gelassen 

sind; dadurch ist man schon durch die Karte selbst orientirt über den Umfang 

der ausgeführten Untersuchungen und über die für neue Untersuchungen ein

zuschlagenden Richtungen. Dieses System ergibt sich aus dem Zweck der 

Untersuchungen von selbst, da diese nicht sowohl auf eine a l l geme i ne  

g e o l o g i s c h e  D u r c h f o r s c h u n g  eines ganzen  G e b i e t e s  gerichtet 

sind, als vielmehr meist nur auf einzelne Loca l i t ä t en  von p rak t i scher  

W i c h t i g k e i t  für Bergbauzwecke gerichtet sind. Ueberdiess schreibt die 

Unzugänglichkeit der meisten Gegenden abseits vom Wege, der Mangel an 

Aufschlüssen in einer mit üppiger Tropenvegetation bedeckten Landschaft es 

von selbst vor, nur das wirklich Beobachtete zu verzeichnen, wenn man nicht 
Phantasiebilder schaffen will.

letztere Gesellschaft, die nun den Mittelpunct bildet für die naturwissenschaftlichen 

Bestrebungen in Holländisch - Indien, ebenso wie die erstere den Mittelpunct für 
historische, philologische und ethnographische Forschungen, kürzlich eine Eingabe 

;in den General - Gouverneur von Holliindisch-Indieit eingereicht, mit der Bitte um 
Gründung eines n a t u r h i s t o r i s c h e n  Museums. So ist zu hoffen, dass bald auch in 

Batavia der Grund gelegt wird für eine mineralogisch-geologischc Sammlung, die den 
indischen Archipel repräsentirt.

K. k. geologische Reicbs&nslall. 9. Jahrgang 1858. II. 36
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Die einzelnen Nummern der Beiträge sind:
I. Die Insel Bawean (Java, Residentschaft Surabaja), auf Kohlen unter

sucht von Corn. De Groot  init einer geologischen Karte (II. Jahrgang, Liefer. 3 

und 4, Seite 262, 1851).

II. Ei sensand und Chromeisen,  chemisch untersucht von 0. F. U. 

Huguen in  (III. Jahrgang, Lieferung 1, Seite 113, 1852).

III. Die Insel Bi l l i t on  durchforscht nach Zinnerz, von Corn. De Groot ,  mit
2 Karten und 2 Tafeln mit Ansichten (III. Jahrgang, Lieferung 2 und 3, Seite 133,

1852).

IV. Forschungen in den Residentschaften Samarang  und Kadu nach 

Kohlen und Quecksilber, von F. E. H. L i eber t  (neue Serie Theil I, Seite 435,

1853).
V. Die Insel Madura ,  untersucht auf Kohlen durch Corn. de Groot (neue 

Serie Theil I, Seite 445, 1853).
VI. Untersuchung der Kup f e re r zvo rkommn i s se  in der Residentschaft 

des Padang'schen Ober l andes ,  von 0. F. U. J. Hugue n i n  (neue Serie 

Theil III, Seite 223, 1854).

Anhang zu VI. Ueber Quecksilber, Marmor, Mergel und Alaun, von Corn. De 
Groot.

VII. Vorläufige Untersuchung nach Kohlen in den Landschaften Salimbouw, 

Djonkong und Bunut der west l i chen Ab t he i l ung  v o n  Borneo,  von R. 
E v e r w y n  (neue Serie Theil IV, Seite 379, 1854).

VIII. Untersuchung nach Steinkohlen in der Abtheilung Snaros (Gou

vernement von Celebes), von S. Schreudcr  (neue Serie Theil IV , Seite 388,
1854).

IX. Resultat der Untersuchung in Betreff der Angelegenheiten der Gold

gruben in der Landschaft Landak  (westliche Abteilung von Borneo), von R. 

Everwyn  (neue Serie Theil IV, Seite 396, 1854).

X. Untersuchung auf Kohlen, gefunden längs dom Strande der Meeuwenbai, 

Residentschaft Bantam (Java) von Aquasic Boach i  (neue Serie Theil VI, 

Seite 49, 1855).

XI. Forschung nach Kupfererzen in dem Gebirge Tampi  am Pcn i t i f l u ss  

(westliche Abtheilung von Borneo), von R. Everwyn (neue Serie Theil VI, 

Seite 53, 1855).

XII. Forschung nach Zinnerzen in den Landschaften Sukandana ,  Sim- 

pang  und M atam (westliche Abteilung von Borneo) und nach A n t i i nonerzen  

auf den Ka r ima t a i n se l n ,  von R. Everwyn  (neue Serie Theil VI, Seite 58,

1855).
XIII. Forschung nach Kohlen an dem Flusse Assam-Assam, Landschaft Tannah 

Laut (Süd- und Ostabtheilung von Borneo), von H. F. E. Ran t  (neue Serie 

Theil VII, Seite 277, 1856).

XIV. Eisenerze auf Tannah Laut, von H. F. E. Rant  (neue Serie Theil VII, 

Seite 282, 1856).

XV. Forschung nach Z i nner zen  in der Landschaft Kandawangan  

(Siidwestspitze von Borneo), von R. Everwyn  (TheiMX, Seite 449, 1856).

XVI. Untersuchung des Vorkommens von Steinkohlen in dem Terrain an der 

Tjiletukbai (Preanger Regentschaft, Java), von Aquasie Boachi  (Theil IX, 

Seite 461, 1856).
XVII. Untersuchung nach der Anwesenheit von Steinkohlen an der Tjiletukbai, 

von 0. F. U. J. H uguenin [mit einer geologischen Karte] (Theil XII, Seite 110,

1856).
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XVIII. Süd- und Ostabtheilung von Borneo, von Corn. De Groot  [mit

2 Tafeln] (Theil XIV, Seite 1, 1857).

XIX. Ueber den Werth einiger niederländisch-indische Kohlensorten, von 

P. van Dyk (4. Serie Theil I, 1858).

Die meisten dieser Aufsätze sind nur sehr kurz gehaltene Berichte über 

die Hauptresultate der gemachten Untersuchungen, nur die Arbeiten yon den 

Herren de Groot ,  Huguen i n  und van Dyk erscheinen als ausführlichere 

Ausarbeitungen.

Ausser den Beiträgen zur geologischen und mineralogischen Kenntniss von 

Niederländisch-Indien hat Herr de Groot  auch mit „Be i t r ägen  zu der Kennt 

niss der I ndus t r i e  in N i eder l änd i sch- Ind i en  von den Ingenieuren für 

das Bergwesen in Niederländisch-Indien“ begonnen, und davon:
I. „Z i nnsch l acken ,  welche auf Banka unbenützt weggeworfen wurden, 

von De Groo t “, in der Ze i t s c h r i f t  für I ndust r i e  in N i eder l änd i sch 

i nd ien („Tjidschrift voor Nijverheid in Nederlandsch-India“), herausgegeben von 

der niederländischen Industriegesellschaft, redigirt von P. Bleek er,  J. Grol l ,  

G. F. de Bruyn ,  P. J. Maier  (1. Band bei Lange  et Comp, in Batavia 1854 
erschienen), veröffentlicht.

In der naturwissenschaftlichen Zeitschrift Yon Niederländisch-Indien findet 

man Ober die von den Bergingenieuren besuchten Gegenden und untersuchten 

Vorkommnisse noch eine grosse Reihe sehr werthvoller Aufsätze, hauptsächlich 

von den Herren J. H. Croockewi t ,  Med. Dr. P. J. Ma ier  und ändern, die ich 

einzeln aufzufllhren unterlasse, weil diese Zeilen nur den Zweck haben, von der 

Wirksamkeit der königlichen Bergingenieure eine Uebersicht zu geben. Für die 

geologischen Kenntnisse des indischen Archipels sind aber jene Aufsätze von 
grösstem Werthe.

W i r k s a mk e i t  der  Berg i ngen i eure .

Für die vorzunehmenden Untersuchungen und Arbeiten macht Herr De Groot  

die Vorschläge an Se. Gxcellenz den General-Gouverneur (gegenwärtig Ch. F. van 

Pahud), nach dessen Bcschlussnahme Special-Instructionen für den ausführenden 

Ingenieur ausgearbeitet werden. Nicht zu verkennen sind die namhaften Schwie

rigkeiten, welche die Bergingenieure bei der Ausführung ihrer Arbeiten zu über

winden haben.

Sie liegen einerseits in der grossen Entfernung des Beobachtungsfeldes vom 

Cenlralpunct, andererseits in den klimatischen Verhältnissen und dem Culturstand 

der Länder, die zu untersuchen sind, in denen der Bergbau ins Leben gerufen 

werden soll. Die Reisen hin und her nach und von den verschiedensten Inseln des 

Archipels rauben viel Zeit, und an Ort und Stelle fehlt es gewöhnlich an guten 

topographischen Karten, die überall das erste und nothwendigste Erforderniss filr 

geognostische und bergmännische Detailuntersuchungen sind. Es fehlt gar oft an 

Wegen und Stegen, die sich der Bergingenieur, um zu seinem Ziele zu gelangen, 

erst durch tropische Urwälder durchhauen muss, es fehlt bei vorzunehmenden 

Bergarbeiter an intelligenten Arbeitern, kurz es fehlt eigentlich an allen nothwen- 

digen Vorbedingungen und Mitteln ausser den Geldmitteln, welche die Regierung 

freigebig spendet; Pferde, Wagen und alle Transportmittel zahlt die Regierung 

bei den Reisen der Bergingenieure extra, die Ingenieure bekommen während der 

Dauer ihrer Reisen besondere Diäten (der Ingenieur 1. Classe täglich 10 fl.) und 

für die auszuführenden Arbeiten, wie Bohrungen u. dgl., einen Geldcredit, dessen 

Höhe sich nach der Aufgabe richtet und über dessen Verwendung nach Voll

endung der Arbeit Rechnung abzulegen ist.

36*
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Die b i s he r i ge  W i r k s a m ke i t  der Be rg i nge n i eu re  bezog sich 

hauptsächlich auf folgende Gegenden (die Details im Folgenden entlehne ich 

theils den Publicationen der Ingenieure, theils dem, was ich in den Sammlungen 

selbst gesehen, theils den gefälligen Mittheilungen des Herrn De Groot ) :

1. Banka .  Vonderaltberühmten Zinninsel bestand vor 1850 keine Karte, auf 

der das Zinnerzvorkommen in den vers chi  ed enen Dis tri  cten topographisch 
und geologisch genau eingetragen gewesen wäre. Die Regierung ordnete daher 

eine Untersuchung in dieser Beziehung an, um eine (Jebersicht über das Produc- 

tionswesen der Insel an Zinn zu gewinnen. Diese Untersuchung wurde dem Ober- 

Ingenieur De Groot  aufgetragen und unter ihm den Herren L i eber t  und Akke- 

r inga.  Der erstere starb den 15. September 1854 und konnte erst zu Anfang des 

Jahres 1858 durch Herrn van Dies t ersetzt werden. Die Untersuchung ist für 

den District Jebus (Nordwestseite von Banka) vollendet und durch Herrn Akke- 

r inga eine Karte zusammengestellt im Maassstabe von 1:20,000, die in einem 

Linear dreifach verkleinten Maassstabe demnächst publicirt werden soll. Auf die

ser Karte sind durch besondere Farben unterschieden folgende Formationen und 

Gesteine, die im Districte Jebus auftreten: Gran i t e ,  Thonsch i e f e r  (nach 

den Exemplaren in der Sammlung ganz unser Urthonschiefer, aber weder Glimmer

schiefer noch Gneiss kommt vor), Aphan i t ,  Ko r a l l enka l k ,  Di luvial-und 

Alluvial-Bildungen mit Mineralien und Zinnerz, j üngs tes  Al luvium.  Mit 

Goldpuncten sind die Zinnerzvorkommnisse (Wasch-Zinn und zinnführende Quarz

adern) bezeichnet, mit rothen Puncten die alten malayischcn Zinnbaue, mit 

schwarzen die bereits ausgebeuteten Zinn-Alluvionen. Bis jetzt wird das Zinn auf 

Banka ausschliesslich nur als „Waschzinn“ gewonnen, indessen sind schon an vie

len Punten zinnführende Quarzadern („quarzige Zinnsteingänge“) im Thonschie

fer und Granit aufgefunden. Pyrolusit und Hämatit sind gewöhnliche Begleiter 

auf diesen Adern. Die Karte des Districtes Jebus macht anschaulich, dass diese 

Z i nns t e i ngänge  in parallelen ostwest l i chen Zügen liegen. Ein nördlicher 

Gangzug lässt sich von Gunong Memanee östlich (711 englische Fuss 4ioch) über 

den Bukit Muwal bis zum Gunong ßesukan westlich (521 englische Fuss hoch) 

im G r a n i t ,  südlich davon im Thonschiefei*,  der von Ost nach West 

streicht und gegen Süd vom Granit abfällt, ein zweites System von Gängen 

am Gunong Mamparee (576 englische Fuss), westlich und von da weiter gegen 

Osten zu verfolgen über den Bukit (Bukit =  Hügel, Gunong =  Berg) Tingi, 
B. Kamaja, B. Sumhang.

Die Sammlung im Bergbureau enthält interessante Suiten des Zinngrundes yod 

Banka und des ausgewachsenen „Zinnerzes“ von Sungei (Sungei =  Fluss), Kadjut 

(District Blinju, Grube von Hathin Nr. 7), die anschaulich machen, wie der Zinn

schlich von oben nach unten dem Laufe des Flusses entlang immer feiner wird. 

Auch sah ich da Wolfram, Wissmuth als Begleiter des Zinnerzes auf Banka, ganz 

wie in unserer erzgebirgischen Formation ; dieselben Talkmassen, in denen der 

Zinnstein eingebettet ist, und dieselben porphyrartigen Granite als vorherrschende 

Gebirgsart. Ein eigenthümlichcs noch nicht untersuchtes Vorkommen ist das 

Weisszinnerz von Banka, von welchem Proben zur Untersuchung an die k. k. 

geologische Reichsanstalt in Wien eingesendet wurden. Gegenwärtig ist Herr 

Akker i nga mit der Aufnahme des Districtes Bl i n j u  beschäftiget, Herr van Diest  

mit dem District Sungei Liat. Eine Uebersicht über die Z i nnd i s t r i c t e  von 

Banka mit ihrer jährlichen Production für die Jahre 1850— 56 und die Ge- 

sammtproduction der Insel gibt die folgende Tabelle:
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Tabelle über die Zlnnprodactlon der Insel Banka in den Jahren 1650 bis 1856.

1850 1851 1852 1853 1854 1855 . 185G

T 0 0 Q C D 0

Muotok . . . .

Jcbu9 ...................

B l i n j n ..................

Suoget Liat » . . 

Maravang . . . .  
PaDkalpioang , . 

Sangei Ham . . .

Kob n ..................

Toboalie . . . .

24,610625

383,45123
963,50125

209.13375

361,20625

633,10875

282,07625
46,10875

301,594323

32,93375

431,583125

966,50125

625,75625

1281,75625

796,92

549,13875

50,00625

535,788125

38,575 

424,960 

1114,563125 

522,1975 

966,88875 

721,791375 

594,663125 

103,32125 

470,198125

34,2525

354,21125

1494,5375

557,571875

1276,09625

714,025

524,379375

130,4475

327,538125

16,983125

424,2025

1364,0675
570,876875

922,850625

625,

585,176875

92,4625

399,575

24,626875

26,727500

1166,321250

403,056875

866,870625
553,375000

587,344375

66,92

292,792500

33,60375

779,96125*)

1450,28250
762,160625

1224,544375

809,250

692,12125
139,058105

400,04625

Sum m e. . . 3209,781250 5616,599375 4957,358750 5413,659375 5001,195000 4008,035000 6291,028135

2. B i l l i t o n3). Die Meinungen ob auf dieser Insel, die aus denselben Forma

tionen besteht, wie Banka, Zinn vorkomme, waren früher sehr gelheilte; der 

Oberingenieur De Groot  reiste in der Mitte des Jahres 18S1 dahin ah, um die 

Sache zu untersuchen und bestätigte den 28. Juni durch eine Schmelzprobe, die 

aus einer von den Eingebornen beim Kirchhof von Tandjong Pandan im Tjirutjup- 

Thale an der Westküste als Zinngrund hezcichneten Stelle gewonnen war, das 

Vorkommen von Zinnerz auf der Naclibarinsel von Banka. Die weiteren Unter

suchungen ergaben, dass das Tjirutjupthal so viel Waschzinn enthalie, dass die 

Möglichkeit einer Gewinnung ausser Zweifel war. Seit 1852 besteht daselbst von 

Chinesen bearbeitet ein „Zinnwaschwerk“ , Pr i nz  Hendr ik genannt (Prfvat- 

Unternehmung Sr. k. Hoh. des Prinzen Hendrik von Niederlanden und der Herren 

John F. London und Baron van Tuyll van Serooskerken), das gegenwärtig unge

fähr 3000 Pikuls (1 Pikul =  62-5 Kilogrammen) Zinn jährlich liefert, während 

seit einem Jahr bereits auch ein regelmässiger Bergbau auf einem Zinnerzgang 

eröffnet ist.

Billiton ist wie Banka vorherrschend eine Granitinsel. Es war höchst 

interessant in den Sammlungen des Bergbureaus die verschiedenen Granit

varietäten zu sehen und in ihnen alle Varietäten wiederznfinden, die ich 

selbst früher aus dem ebenfalls zinnführenden Karlsbader Gebirge in Böhmen 

beschrieben habe. Dieselben porphyrarligen Granite mit denselben glimmer

reichen feinkörnigen dunklen Einschlüssen in Kugelform wie bei Marienbad, 

ganz ähnliche Uebergänge durch Granitporphyr in echten Quarzporphyr und 

Feldspalhporphyr am Gunong Tadjemlaki, wie im Karsbader Gebirge der 

„Kar l sbader  Gr an i t “ in täuschender Aehnliclikeit! Ebenso Scliörl führende 
Ganggranite.

Das Zinn von Billiton ist von gleicher Qualität, wie das von Banka, die Zinn

schliche geben 45 Pct. bis 67 Pct. Zinn und nach den chemischen Untersuchungen 

des Prof. L. F. D o n n a d i e u hat das ausgeschmolzcnc Metall hei einem specifischen

1 Tonne =  100 niederländischen Pfunden oder Kilogrammen —  16 Pikuls.
8) Die geringe Production von Sungei Liat und Muravnng im Jahre 1850, von Jebus 

und Sungei Liat im Jahre 18!i;i ist Folge langer Trockenheit.
3)  Billiton, hei den Eingebornen B l i t o n g  genannt, eine Insel zwischen Banka und Uorneo 

mit einer Obtfrflnche von ungeftihr 100 Quadratmcilen. Wir passirten diese Waldinsel mit 
der vor ihr gelegenen Insel Mendanau zweimal an ihrer Westseite bei der Durchfahrt 

durch den S t o l z e - C a n a l  der Gasparstrasse, das erstemal hei der Fahrt von Singapore 
- nach Batavia den 30. April, das zweitcraal bei der Fahrt von Batavia nach ManiJla den

1. Juni.
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Gewicht von 7’27 nur 0'630 Procent Verunreinigungen. Waschzinn wurde bis 

jetzt gtefünden an der Nordseite von Billiton bis Ajer Sinkeli im Flussbett des Sun- 

gei Padang, an der Ostseite ainSungei Lingan, au der Südwestseite bei Ajer Man- 

sira, an der Wrestseite am Sungei Dudat, S. Drang und S. Tjirutjup. Das tiefste 

Zinnlager liegt 5’05 Meters unter der Oberfläche. Die Plätze, wo Zinnerz gefun

den wird, sind von einander getrennt durch zinnleere Districte, zum Theil Berg

gegenden von ungefähr 900 Meters Höhe.

Die Zinnerzlagerslätten sind immer begleitet von eckigen weissen Quarz

stücken, von Turmalin, Chlorit und Feldspath und wenig Kaolin. Wo runde Quarz- 

gerölle, da fehlt das Zinnerz. Auch Weisszinn findet sich wie auf Banka.

Den todten Grund unter den Zinnlagern nennen die chinesischen Arbeiter 

„Kong“. Er besieht aus nichts anderem als den Verwitterungsproducten der Feld- 

spathgesteine der Insel. Auch Kupfererze wurden auf Billiton entdeckt, jedoch 

nicht in bauwürdiger Menge. Dagegen verarbeiten die Eingebornen gute Eisen

erze, die in grösser Menge auf dem Eilande Vorkommen (vergl. Beiträge zur mine

ral. und geologischen Kenntnis« von Niederländisch-Indien Nr. III). Erdharzstücke, 

die in den Zinnlagern von Billiton gefunden werden, deuten auf eine ähnliche 
Tertiärformationen, wie die von F. J u nghuhn  auf Java beschriebene. Dieser 

Terliärformation gehört wahrscheinlich auch die Sandsteinformation an, die auf 
Billiton auftritt ‘).

3. Ba t j an ,  Res i dent «  ehaf t  Ternate ,  Insel  an der Südwestseite der 

Südspitze von Gilolo in den Molnkken. Der Ingenieur Sc l i reuder  ist mit einer 

Untersuchung der Formationen und nützlichen Mineralien dieser Insel beauftragt. 

Seine Untersuchung hat namentlich Ko hie n , Ku pfer und Gold zum Zweck. 

Die Kohlen sollen von guter Qualität sein. Ob das Vorkommen von Gold und Ku

pfer in genügender Menge, um eine Gewinnung möglich zu machen, darüber ist 

noch kein Urtheil ausgesprochen.

In der Sammlung von Beutenzorg sah ich von Tornate echten Glimmer

schiefer mit Granaten, von Bat jan Granite, Quarzitschiefer, Hornblendeschiefer 

und Thonschiefer.

4. Bo r ne o :

a)  West l i che  Abthe i l ung .  Nachdem eine vo r l ä u f i ge  Untersuchung 

des Ingenieurs R. E v e r w y n am K a p u a s-F 1 u s s e in den Landschaften Salimbouw, 

Djonkonk und Banut (vergl. Beiträge Nr. VII) 1853 Kohlen von einer guten Be

schaffenheit kennen gelehrt hatte, wurde demselben Ingenieur neuerdings eine 

geognost i sche Untersuchung des Gebietes am Kapuas-Flusse aufgetragen, deren 

Resultate erläutert durch eine Karte demnächst erscheinen werden. Im Jahre 1853 

untersuchte Everwyn  die Goldgruben in der Landschaft Landak (vgl. Beiträge 

Nr. IX), im Jahre 1854 das Kupfererzvorkomrnen in dem Gebirge Tampi amPeniti- 

Flnss nördlich vom Kapuas- oder Pontianak-Fluss (vgl. Beiträge Nr. XI), in dem

selben Jahre ferner die Landschaften Su ka n da na ,  S impang  und M ata in um 

möglicherweise Zinnerz aufzulinden, und die K arimata-Inseln an Borneos 

Westküste wegen Antimonerzen, die angeblich da Vorkommen sollten (vgl. Bei

träge Nr. XII). Im Jahre 1855 endlich durchforschte Everwyn  die Landschaft 

Kandawangan  (Südwestspitzc von Borneo) nach Zinnerzen (vgl. Beiträge 
Nr. XV).

')  Durch Herrn C. F. A. Schne ider ,  Dr. Med., wurden an der Südküste von Ceram, genannt 
Batu tambaga, mehr oder minder reiche Zinnlager entdeckt, die für eine Gewinnung sehr 
günstig sein sollen, weil mit dem Zinnerz auch Nickel Vorkommen soll. Natnurk. Tjidsch.
11. Jahrgang, Seite 668, 1851.
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Die Resultate dieser Untersuchungen lassen sich kurz zusammenfassen.

Von praktischer Bedeutung scheint nur das Kup fe rer zvorkommen am 

Penitiflusse in den Tampibergen zu sein und es ist wahrscheinlich, dass bald eine 

besondere Concession zur Gewinnung derselben erlheilt wird. Die Erze bestehen 

aus Kupferglanz, gediegen Kupfer und Malachit. (Vergl. auch Onderzoek van 
koperzand uit het gebergte Tampi nabij de groote Peniti-rivier in de afdee- 
ling Sambos door P. J. Maier, Zeitsch. III. Jahrg. p. 1842). Sie finden sich 

in geringer Ausdehnung im Alluvialboden, in bedeutender Menge aber mit 

Schwefelkies auf Gängen in einer von porphyrischen und grnnitischen Gesteinen 

durchbrochenen älteren Thonschiefer-Formation. Auch unbedeutende Gold Wäsche

reien von Chinesen und Dajah's finden sich im Gebiete des Penitiflusses.

Die Untersuchungen nach Zinnerz in der westlichen Abtheilung von Bor

neo waren bis jetzt vergeblich. Nur in der Landschaft K an da wa n ga n  wur

den ganz unbedeutende Spuren gefunden in einer Gegend, wo kein Transport 
möglich ist.

Ebenso wenig bestätigt sich das Vorkommen von A n t i m o n e r z  auf den 

Karimata-Insejn.

Gold wird an den verschiedensten Puncten von West-Borneo von Einge- 

bornen und Chinesen aus Flüssen und Bächen gewaschen, aber die Gewinnung 

ist eine höchst unbedeutende, ebenso wie der Ertrag einiger kleiner Diamant

gruben im Gebiete des Landakflusses.

Neben den weiten Diluvial- und Alluvialgebieten der Flüsse bestehen die 

Hfigel und Bergketten der westlichen Abtheilung von Borneo nach den Berich

ten Everwyn’s theils aus plutonischen Gebirgsarten: Granit, Syenit, aus Feld- 

spath und Quarzporphyren, theils aus metamorphischen Schiefern, Hornblende

schiefer, Quarzitschiefer, Talkschiefer, Thonschiefer, theils aus einer weit

verbreiteten Sandstein- und Thonschieferformation von einem unbestimmten 

(secundären? oder) tertiären Alter. In den Landschaften nördlich und südlich 

von Sukandana (Neu-Brüssel) ist den plutonischen Gebirgsarten Eisenglanz und 
Magneteisen eingesprengt. Die Karimata-Insel ist eine gebirgige Granitinsel, auf 

den kleinen Inseln dagegen, die zur Gruppe gehören, ist eine sandige Thonschiefer

formation durchbrochen und steil aufgerichtet von syenitischen Gesteinen.

b) Süd- und Os t ab the i l ung .

Weit reicher als Borneo’s Westabtheilung ist Borneo’s Süd- und Ostahthei- 

lung an nutzbaren Mineralvorkommnissen : Diamanten, Gold, Quecksilber, Platin, 

Osmium und Iridium (durch den Chemiker D i e t r i c h  s von Batavia sicher nach

gewiesen), Schwarzkohlen, Braunkohlen, Eisen. Dieser Theil von Borneo war 

hauptsächlich der Schauplatz der Thiitigkeit des Herrn De Groot ,  der dreimal 

in den Jahren 1852,1853 und 1855 daselbst war, um die sogenannte „Schwarz- 

kohlenformation am Sunge Riam und am Sunge Martapura zu untersuchen (vgl. 

Beiträge Nr. XVIII), und des Ingenieurs H. F. E. Rant ,  der im Jahre 1853 und 

1854 die Landschaft Tannah-Laut auf das Vorkommen von Braunkohlen und Eisen

erzen untersuchte (vgl. Beiträge XIII und XIV).

Das Hauptinteresse nimmt die S ch wa r z koh l e n f o r ma t i o n  von Borneo 
in Anspruch. Die erste Grube hatte die Regierung von Niederländisch-Indien 

unter dem General-Gouverneur Rochussen  im Beginn des Jahres 1846 zu 

Riam am Flusse Riam Kiwa (nordöstlich von Marlapura) eröffnet. Jedoch es kam 

nie zu einer eigentlichen Gewinnung und im Mai 1848 musste der schlecht und 

unpassend begonnene Bau wieder gänzlich eingestellt werden.

Im August 1848 wurden weiter flussaufwärts (34 Pfahle =  circa 30 engl. 

Meilen oberhalb Martapura) am linken Ufer des Flusses im Gunong Pengaron ein
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neues Kohlenbergwerk, die Grube O r a n je  Na s s au  eröffnet und mit besserem 
Erfolge fortgeführt, so dass schon vom Jahre 1849 an eine regelmässige Kohlen
gewinnung datirt, über deren Betrag folgende Tabelle Ausweis gibt:

Südostabtheilung von Borneo:
Tonnen

Im Jahre 1848 und 1849 ......................... 1280,80*
* * 1 8 5 0 .........................2113,25

* * 1851 .........................  5774,00
» »  -  „ 1852 ......................... 7340,75
* „  1853 ......................... 9768,25
» • „ . „ 1854 ......................... 14794,40
„ „ * ,  1855 ......................... 14523,60
* „ „ „ 1856 ......................... 17080,25

Man hatte die Ausdehnung der Kohlenformation über ein grosses Gebiet süd
lich von Martapura am Snngei Banju-irang kennen gelernt und eine früher Herrn 
W i j n m a l e n  verliehene Concession zur Ausbeutung der Kohlen von Banju-irang 
wurde 1856 durch Regierungsbeschluss übertragen an die » G e s e l l s c h a f t  
zur  B e f ö r d e r u n g  von B e r g b a u u n t e r n  e h m u n g e n  in N i e d e r l ä n d i s c h 
ind i e n “ . Die Gesellschaft ühernahm das grosse Gebiet der „Conccssion von 
Banju-irang“ südlich von Bandjermasin und Martapura mit der Verpflichtung, noch 
vor 1859 Kohlen zu liefern. Sie ist dieser Verpflichtung auch nachgekommen 
und hat in d i e s e m  Jah re die ersten Kohlen geliefert.

Angrän/.end an diese Concession, östlich davon, soll nun Immen kurzer Zeit 
ein n e u e s  Kohlenwcrk von der Regierung eröffnet, dafür aber die Grube O r a n j e  
Na s s a u  aufgelassen werden, da diese Grube zu tief im Lande liegt, die Ausfuhr 
der Kohlen Schwierigkeiten hat und die Art und W eise der Gewinnung, die vom 
Jahre 1848 her datirt, als unpraktisch sich erweist. Die Bohruntersuchungen 
für die neue Grube weiter flussabwärts*sind vollendet lind die Projecte füc Ma
schinen u. s. w. auf dem Bureau zu Beutehzorg fertig.

Der Ingenieur Ra nt  ist mit der Ausführung beauftragt. Die Borneo-Kohlen- 
formation besteht nach den Untersuchungen des Herrn De G r o o t  vorherrschend 
aus thonigen Schichten, t h e i l s  p l a s t i s c h  em T h o n ,  t he i l s  T h o n m e r g e l ,  
t h e i l s  T h o n  s c h i e f e r ®) .  Die thonigen Schichten wechseln mit Sandstein
schichten von verschiedener Beschaffenheit. Ein blauer glimmerhältiger Sandstein 
soll fossile Mollusken enthalten ; diedieFlötzebegleitendenKohlenschiefersind reich 
an fossilen Pflanzen, welche Herr De G r o o t  an Herrn G ö p p e r t  in Breslau zur 
Bearbeitung eingesendet halte; von Herrn G ö p p e r t  ist erst die sichere Alters
bestimmung der Formation zu erwarten. Ein Stollen auf der Grube Oranje Nassau 
hat 13 unbauwürdige Kohlenflötze von geringerer Mächtigkeit aufgeschlossen und
7 bauwürdige Flötze mit einer Gesammtmächtigkeit von 7 '68  Meters. Das mäch
tigste, aber nicht das beste Flötz hat 2*40 Meters, die Kohlen sind b i t u m i 
n ö s e  P e c h k o h l e n ,  B r a u n k o h l e n ,  n i c h t  S c h w a r z  k o h l e n  wie sie fälsch
lich immer genannt werden, von mittlerer Qualität.

Auf der Grube Oranje Nassau streichen die Flötze von Südwest nach Nord
ost und fallen mit 50° gegen Nordwest ein.

De G r o o t  gibt über die Lagerungsverhältnisse der Formationen im südöst
lichen Theile von Borneo folgenden idealen Durchschnitt:

*) 1 Tonne =  iOOO Kilogramm =  16 Pikuls.
2)  Eine Sorte der Thonsehiefer wird von den Arbeitern gegessen, es herrscht aber der 

Glaube, dass man davon blind werde.
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a Brauokohlenforraalion. b Eocener Kalkstein mit Nurnmuliten. c  KohlenformaLion. d Serpentin, G ab b ro , D iorit, 
Aphanit, Maadelstein. £  Nicht bekannt: f  Diamant, Gold, g  Platin, Q uecksilber.

Der Riamfluss fliesst von Riam bis Bumirata fast genau auf der Gränze der 
Kohlenformatinn und der darüber liegenden Nummulitenkalksteine, die ausserordent
lich reich an Feuersteingeoden sind, und es unterliegt keinem Zweifel, dass die 
von Herrn E v e r w y  n am Kapuasflusse im westlichen Borneo untersuchten Kohlen
lager derselben Kohlenformation angchören, da auch dort Nummulitenkalke die 
Formation begleiten. Eine ganz ähnliche Formation ist auch an der O s t s e i t e  
von Borneo am Kutai- oder Mahakkam-Flusse bei Samarinda nachgewiesen. Die 
Formation scheint demnach eine sehr grosse Ausdehnung zu haben.

Die schon oben angeführten Untersuchungen des Ingenieurs Ra n t  über die 
Braunkohlen und Eisenerze in der Landschaft Tanate Laut weisen am Assam-Assam- 
Flusse an der Südostspitze von Borneo 21 verschiedene Braunkohlenlager mit einer 
Gesammtmäcbtigkeit von 20 Meters nach, die alle von W est nach Ost streichen 
und gegen Süd nach 45° verflachen, und unfern davon bei Plearie am Gunong 
Pematang Dämar und am Gunong Djidjekan ganz gewaltige Massen von R o t h -  
e i s e n e r z  mit Spuren von Magneteisen, so dass eine Privatgesellschaft die Aus
beutung dieser Kohlen- und Eisenerzlager in Angriff nehmen will. Beide Eisen
erzvorkommnisse scheinen e i n e m  grossen Erzzug anzugehören, der von 
Süd-Südwest nach Nord-Nordost zwischen Grünsteinen liegt. Am G. Pematang 
Dämar soll das Erzlager eine Mächtigkeit von 200 Meters haben.

Ein Resuch der kleinen Insel Pulu Datu an der Süd westecke von Borneo 
ergab, dass diese Insel aus Serpentin und Gabbro besteht, der im Festland von 
Romeo sich fortsetzt und weiterhin Berge von 3000 Fuss Höhe bildet.

Die Serpentine und Gabhros auf der Insel Pulu Laut an der Südostseite von 
Borneo scheinen nur eine Fortsetzung dieser ostwestlichen Züge zu sein, der 
Magneteisen und Chromeisenerzsand bei Pagattan an der Mündung des S. Kussan 
aber aus den Serpentingebirgen abzustammen.

Auch die Braunkohlenformation wurde weiter östlich von der Stelle am 
Flusse Assam-Assam beiTandjong Batu, auf der Insel Suwangi im Laut-Canal und 
auf Pulu Laijt nachgewiesen.

Was in den angeführten Bericht Nr. XVIII von dem Vorkommen von Basalt 
und basaltähnlichen Gesteinen gesagt ist, bezieht sich durchaus auf di o r i t i s c h e  
Gesteine, wie ich mich in den Sammlungen zu Beutenzorg überzeugt habe. Ba
salt ist nirgends im südöstlichen Borneo mit Sicherheit nachgewiesen. Die Ge
steine der Sammlung sind Serpentin, Dialluggesteine und dioritische Hornblende- 
gesteine, oft aphanitisch feinkörnig.

Ueber Diamanten, Gold, Platin, Osmium, Iridium, Quecksilber im südöstlichen 
Borneo sind von den Bergingenieuren keine besonderen Untersuchungen angestellt 
worden. Die reichsten Diamant- und Goldwäschen sind die b e k a n n t e n  von  
G u n o n g  L a w a k  und Bas s u n , süd l i e h  von Mar t a  p u r a , die der Familie 
des Sultans von Martapura angehören. Alex. v. H u m b o l d t  in seinen physikali
schen und geognostischen Erinnerungen erwähnt die Aehnlichkeit des Vorkom
mens in der Nähe von Syenit- und Serpentingebirgen und die gleiche Association

K. k. geolog ische Heiclisanstalt. 9. Jahrgaug. i63S . II. 37
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der Mineralien, wie am Ural, vermisst aber Palladium. Ich konnte nichts über 
eine Entdeckung dieses seltenen Metalls auf Borneo in Erfahrung bringen. Ich 
erwähne eines sehr schönen Dinmantkrystalls (4 8  Flächner), den ich in der Beu- 
tenzorger Sammlung gesehen, so wie dass Smaragd und SapKir häufige Begleiter 
der Diamanten, ebenso wie Itakolumit ä h n l i c h e  Glimmerschiefer.

Ich erlaube mir hier noch einige n e u e r e  h o l l ä n d i s c h e  W e r k e  
ü b e r  B o r n e o  anzuführen, die in umfassender W eise über das merkwürdige 
Land Aufschluss geben. Vor allein des zu früh verstorbenen Dr. S c h w a n e r  
W erk:

Dr. S c h w a n e r :  Borneo, beschrijving van het Stromgebied van den Ba- 
rito (1 8 4 3 — 4 7 ), in prachtvoller Ausstattung erschienen zu Amsterdam 1853* 
dann P. J. V e t h :  Borneos Wester-Afdeeling, geographisch, statistisch, historisch, 
voor afgegaan door eene allgcmeene schets des ganschen eilauds, 2 Theile mit 
Kupfern, Zaltbo 1854. (In diesem vortrefflichen Compilationswerk ist die ganze 
Literatur über Borneo zusammengestellt.)

Aanteekeningen over de Landen van het Stromgebied der Kapoeas van Mr. 
Dr. W . C. Baron van L i j  n d e n en J. G ro  II (in Natuurkundig Tijdschrift II. Jahr
gang, 6. Lief. 1851, p. 557).

Ferner erwähne ich noch, weil Alex. v. H u m b o l d t  den Kina Balu als wahr
scheinlich den höchsten, aber seiner Natur nach gänzlich unbekannten Berg der 
ganzen südasiatischen Inselwelt erwähnt, eine Besteigung des Berges durch einen 
Engländer: Notes of an Asccnt of the Mountain Kina Balow im Journal of the 
Indian Arckipelago and Eastern Asia, Heft Januar 1852, p. 1 *).

Leider musste der ursprünglich beabsichtigte Besuch von Sarawak auf 
Borneo durch die k. k. Fregatte „Novnra“ aus Mangel an Zeit aufgegeben werden.

5, C e l e b e s .  1850 wurde der Ingenieur S e h r e u d e r  mit einer Untersu
chung der Kohlenvorkommnisse in der Abtheilung Maros nördlich von Mangkasser 
(Westseite von Celebes) beauftragt (Beiträge Nr. VIII). Bereits vor hundert 
Jahren waren hier Kohlen entdeckt. Die angestellten Versuche lieferten aber 
das Resultat, dass diese Kohlen, sowie die 1850 in der Regentschaft Kabba bei 
Kantissan und an anderen Puncten entdeckten, wahrscheinlich jungtertiäre 
Braunkohlen, nur wenig mächtig und von schlechter unbrauchbarer Qualität 
sind. Die Kohlen liegen nach S c h r e u d e r ’s Bericht im Flachlande am Fusse und 
zum Theil in den Thälern der schroffen, nackten Kalk- und Dolomitgebirge, die 
von Grünsteinen (z. B. der Pik von Maros) in nordsüdlicher Richtung durchbro
chen, den inneren Theil der Gegend bilden. Herr S c h r e u d e r  rechnet diese 
Kalkgebirge zur J u ra -, K r e i d e -  und E o c e n f o r m a t i o n ,  ohne aber wissen
schaftliche Gründe für seine Behauptung anzugeben.

6. Ja va.
a) R e s i d e n t s c h a f t  S u r a b a j a .
1)  B a w e a n i n s e l ,  auch Pulu Liibek genannt, nördlich von Surabaja und 

der Strasse von Madura. De G r o o t  besuchte die kleine Insel im Jahre 1851, um 
ein Urlheil abzugeben über eine Möglichkeit der Ausbeutung von Braunkohlen,

' )  Die Reise dahin wurde im Jahre 1851 von dem englischen Settlement L a b u a n  aus, die 
Besteigung des Berges selbst vom Flusse Tawarran aus unternommen. Der Gipfel des 
Berges soll eine nackte Felsmassc mit schroffen Wänden und tiefen Schluchten sein; der 
anonyme Besteigei- glaubt, dass die höchste Felszaoke, die er erreichte, 9500 Fuss hoch 
sei und kein anderer Punct diesen um mehr als 5— 600 Fuss überrage. Die Angabe von 
14000 Fuss hält er für übertrieben. Sein Thermometer stand im Schatten 53° F ., in der 
Sonne 8G°. G r a n i t i s c h e r  S y e n i t  soll das Gestein des Berges sein, am Fusse 
Sandstein.
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nach denen man schon seit 1832 gegraben. Nach De G r o o t ’s Bericht (Beiträge 
Nr. I mit geologischer Karte) ist die Insel vulcaniscb, aber ohne alle Spuren 
neuerer Thätigkeit; säulenförmige Basalte, Schlacken und andere vulcanische 
Gesteine nehmen 7/ s der ganzen Oberfläche ein; J/ 8 sind Flötzformationen. Der 
Tingi (2023  englische Fuss) und Radja, die beiden höchsten Gipfel der Insel, er
heben sich südöstlich von dem See T e l a g a ,  der wahrscheinlich der alte Krater 
der Insel ist. An der Nordküste liegen einige gehobene Korallenbänke, die Koh
len führenden Schichten aber treten an der Südküste an der Bai von Sangeapura 
zu Tage. Zu unterst eine auf dem vulcanischen Gebirge aufliegende Kalkbank, 
darüber abwechselnde Lagen von Sand, Thon und glimmerigen Sand mjt 2 Braun- 
kohlenflötzen, auf die bei Kodo-Kodo und am Sungei Radja Bergbauversuche 
gemacht wurden. Die Kohlen sind nach den Stücken, die ich in der Beutenzorger 
Sammlung gesehen, eine sehr gute Sorte von Pechkohle mit muscheligem Bruch, 
aber wegen ihrer sehr gestörten Lagerungsverhältnisse nicht mit Vortheil abzu
bauen. Die Grube wurde daher aufgelassen. Das interessanteste Vorkommen auf 
Bawean ist aber eine fossilienreiche Thonschichte, die am Sungei Radja zu Tage 
tritt, ohne Zweifel u u t e r  dem braunkohlenführenden Schichtensystem, denn die 
Fossilien aus dieser Schichte gehören keineswegs in die Pliocen-Zeit, wie der 
Bericht meint. In der Beutenzorger Sammlung sah ich vielmehr sehr vollkommen 
erhaltene Exemplare einer glatten Terebratula, dann Pecten, Spondylm, also 
wahrscheinlich ein Glied der Kr e i d e f o r m a t i o  n e n ,  wenn die Species nicht 
gerade solche sind, die aus der Kreidezeit in die Eocenperiode hinaufreichen. 
Herr De G r o o t  hat 12 verschiedene Species von diesem Fundort an Dr. S i m o n s  
am niederländischen Institut zu Amsterdam zur Bestimmung cingesendet. Aus der 
Kalkbank entspringen an mehreren Punctrn warme Quellen.

2 ) Madura .  Die Insel Madura besteht vorherrschend aus einem wahr
scheinlich alt-tertiären (eocenen) Kalkstein. Sie ist nur eine Fortsetzung des 
ostwestlichen Kalkgebirges an der Nordküste von Java zwischen Samarang und 
Sedaju. Es ist mit Recht darauf hingewiesen worden (von Dr. B l e e k e r  und 
J u n g h u h n ) ,  dass dieses Kalkgebirge einst ebenso eine Insel war, wie heutzutage 
noch Madura, und dass durch dieselben Agentien, die die frühere Insel mit Java 
vereinigt haben, auch Madura seiner Zeit durch die fort und fortschreitende Aus
füllung des engen Madura-Canals mit Java vereinigt werden wird. Das im Canal 
liegende Fort Esprins hat schon jetzt seine Bedeutung verloren, du grosse Schiffe 
längst nicht mehr durch den versandeten und verschlammten Canal nach Surabaja 
kommen können. In den sattelförmigen Einsenklingen der Kalkgebirge sind 
Thon- und Sandsteinschichten abgelagert, die Kohlen, Erdharz, Erdöl und Gyps 
führen. Im Jahre 1881 und 1852 untersuchte Herr De G r o o t  diese Vorkomm
nisse in Bezug auf eine Möglichkeit der Gewinnung (cfr. Beitrage Nr. V). 
Jedoch es ergab sich, dass das Vorkommen zu unbedeutend, um eine regel
mässige Ausbeute zu ermöglichen.

3 )  R e s i d e n t s c h a f t  d e r P r e a n g e r  R e g e n t s c h a f t e n .
U n t e r s u c h u n g  nac h  K o h l e n  an der  T j i l e t u k b a i  (Südküste von

Java), südliche Seitenbucht der Wynkoopsbai. Im Jahre 1855 wurde Herr 
Aqua  s i e  R o a c h i  dahin abgesendet. Da seine Untersuchungen zu keinem Resul
tate führten (vgl. Beiträge Nr. XVI), begab sich noch in demselben Jahre Herr 
Hu g u e n i n  (vgl. Beiträge Nr. XVII) an denselben Ort, aber ebenfalls ohne 
die vermutheten Kohlen zu entdecken. Sandsteine, Conglomerate und sehr mächtig 
entwickelte Grünsteinbreccien bilden neben Eruptivgesteinen aus der Grünstein- 
familie die daselbst auftretenden Formationen. Sehr interessant waren mir die 
von den Ingenieuren mitgebrachten Exemplare aus der Gegend. Serpentine,

37*
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Gabbros, Aphanile und Reibungsbreccien mit steil aufgerichleten Sandsteinbän- 
ken verbunden, ganz wie ich es auf den Nikobaren gesehen hatte, und wahr
scheinlich von demselben Alter, wie die Nikobarischen Sandsteine und Eruptiv
gesteine. Als ein sehr schöncs seltenes Gestein erwähne ich einen Diorit- 
porphyr von sehr trachytischem Habitus, so dass man das Gestein eben so gut 
Trachytporphyr nennen könnte, mit eingebetteten Quarzkrystallen (Dihexaedern) 
vom G. Pasermalang. Es scheinen an der Tjiletukbai tracliytische und dioriti- 
sche Gesteine in ähnlicher W eise zusammen und zum Theil in Uebergängen in 
einander vorzukommen, wie in Ungarn.

Auf der Reise nach der Tjiletukbai hatte Herr H u g u e n i n  am grossen W ege 
zwischen Tjikambai und Palabuan (Preanger R eg.) ähnliche fossilreiche Ter
tiärschichten gefunden, wie sie durch Frünz J u n g h u h n  aus dem Districte 
Rongga (Regentschaft Bandong) und von zahlreichen anderen Localitäten be
kannt sind.

U n t e r s u c h u n g  nach K o h l e n  an d e r  M e u w e n b a i  (W estliche Ecke 
von Java), ausgeführt von Herrn A q u a s i e  B o a c h i  (vgl. Beiträge Nr. X ). 
Schwache Braunkohlenflötze, die daselbst auftreten, haben eine Bohrung durch 
Private veranlasst, die jedoch bei der geringen Aussicht auf guten Erfolg wie
der eingestellt wurden. Die Kohlenlager scheinen mit den auf der nahe gelege
nen Prinzeninsel gefundenen zusammen zu hängen.

Die vielen mächtigen, vortrefflichen Kohlenlager, die Franz J u n g h u h n  
in den östlichsten an die Wynkoops -  Bai gränzenden Küstengegenden von 
Süd-Bautam (Südwestseite von Java) entdeckt hat (vergl. J u n g h u h n ,  Java 
RI, pag. 160 u. s. w .), liegen bis heute noch bergmännisch ununtersucht und 
unbenützt (? ) .

7. S u m a t r a .
Im Jahre 1851 wurden durch den damaligen Controleur der XX. Kottas 

P. L. van B l u m e n -  W a a n d e r s  bei Batipo und in den XX. Kottas, gelegen im 
Padang’schen Oberland an S u ma t r a ' »  W e s t k ü s t e ,  Kupfererze entdeckt. Iin 
Jahre 18S2 wurde der Ingenieur H u g u e n i n  dahin abgeschickt zu näherer Un
tersuchung (vergl. Beiträge Nr. VI).

Die Kupfererze kommen v o r , östlich von dem zwischen den Vulcanen 
Talang und Merapi gelegenen Binnensee von Singkara in einem aus syenitischen 
Gesteinen bestehenden Bergland. Bei Timbulan und Batu-Menjnla sind es quar
zige Gänge, begleitet von grosskörnigen Ausscheidungen von Feldspath, oliven
grüne Hornblende und Granaten, die Buntkupfererz, zum Theil zersetzt in Mala
chit und Lasur und Magneteisen führen. In der Nähe soll ein grobkörniger kry- 
stallinischer Kalkstein voll Granat- und Hornblendekrystallen auftreten. H u g u e 
n i n  will in demselben Kalkstein auch Versteinerungen gefunden haben (? ! ) ,  
deren Natur er aber nicht näher beschreibt. Bei Pasilian und Samawang wird 
gediegen Kupfer gefunden, bei Batutiga erdiger Malachit, bei Sibrambang Adern 
init Kupferoxyd , Schwefelkupfer und Buntkupfererz, hei Peninggahan endlich 
im Chloritschiefer Gänge init Kupferkies und Schwefelkies. Ein grösser Reichthum 
an Kupfererzen in den bezeiclmefen Gegenden ist unzweifelhaft. Die Schwierig
keit des Transports aber, so wie der Mangel an Brennstoff machen eine neue 
Untersuchung nothwendig, ob die Erze dennoch ausgebeutet werden können. 
Diese Untersuchung soll Herr De G ro  ot im Laufe dieses Jahres (1 8 5 8 ) aus- 
führen.

Bekannt schon seit längerer Zeit sind im westlichen Sumatra noch eine 
Reihe anderer Vorkommnissen, die für bergmännische Gewinnung von Be
deutung sind.
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S c h w a  n e f e l d  hat an der Westküste von Sumatra im District Alahanpaud- 
jang sehr reiche B l e i g l anz gän ge  entdeckt in einer Gegend, die aus Glimmer
schiefer, Thonschiefer und Uehergangskalken bestehen soll. Q u e c k s i l b e r  
wurde angetroflen in einer Mergelformation des DistrictesSidjundjung; und end-> 
lieh tritt in B e n k u l e n  ebenfalls an der Westküste von Sumatra eine K o h l e n -  
f o r m a t i o n  auf, die der Borneo Kohlenformation gleichgestellt wird.

Der Ingenieur van Dyk ist in diesem .Augenblicke beschäftigt mit einer 
Untersuchung der Kohlen in Benkulen, der Ingenieur E v e r w y n  befindet sieh 
ebenfalls wegen Auffindung von Kohlen im Palcmbang'schen. Nach Vollendung 
der Untersuchung in ■Benkulen wird van  D yk im Padang'schen Oberlande wirk
sam sein.

S u m a t r a  scheint somit reich zu sein an Mineralschätzen und es bleibt der 
Zukunft Vorbehalten, diese Schätze durch Bergbau zu heben, wie auf Borneo 
bereits begonnen ist. Java wird immer der reiche Zaubergarten bleiben, in dem 
alles gedeiht, was die Natur im Pflanzenreiche Nützliches und Gewinnbringendes 
hervorzubringen vermag. Rorneo und Sumatra mit den. zwischen beiden liegenden 
Zinn-Inseln Banka undBilliton, versprechen beide reiche Bergbauländer zu werden, 
neben Diamanten, Gold und Platin, Eisen, Kupfer, Blei und Kohlen!

W o hat die Natur ähnliche Schätze aufgehäuft, wie auf diesem Inseln- 
Trio Java, Sumatra und Borneo, dem Stolz und Reichthum der holländischen 
Krone?

Ich schliesse diese Nachrichten über die Wirksamkeit der Bergingenieure 
in NiederländisCh-Indien mit einigen allgemeineren Bemerkungen über die auf 
B o r n e o ,  Su mat r a  und Java a u f t r e t e n d e  K o h l e n  f o r ma  tion.

Fr. J u n g h u h n  hat zuerst (in seinem grossen W erke: Java UL Theil) 
auf die g r o s s e  V e r b r e i t u n g  einer auf Th o n e n ,  M e r g e l  n, S a n d s t e i n e n ,  
C o n g l  o m e r a t e n  und K a l k s t e i n b ä n k e n  bestehenden T e r t i ä r f o r m a t i o n  
im indischen Archipcl aufmerksam gemacht, die in den verschiedensten Gegen
den auch Kohl ent l öt ze  in sich schliesst.

J u n g h u h n  sagt (Java III. Theil, pag. 2 9 ) gewiss sehr wahr: „Diese Ter- 
trärformalion hat in ihren Vorkommnissen viel inehr Uebereinstiminendes mit den 
älteren Flötzgebirgen, als mit den Tertiärhildungen , sie vertritt im indischen 
Archipel gleichsam die Stelle der Secundärforrnation Europa's, die hier zu fehlen 
scheint. Ihre ungeheueren Kalkbänke gleichen dein Jurakalk, ihr Mergel- und 
Sandsteingebirge, oft in 1000 Fuss hohen Wänden abgestürzt, erinnert an 
die bunte Sandstein- oder Quadersandstein -  Formation in Europa, und ihre 
Kohlentlötze nebst den Schichten, zwischen denen sie liegen, gleichen im 
Aeussern mehr dem Steinkohlengebirge als den Braunkohlen“ . Zahlreiche 
Reste einer untergegangeuen Thier- und Pflanzenwelt liegen in diesem Tertiär
gebirge begraben, und es unterliegt, nach den Untersuchungen von Dr. 
H e r k l o t s  zu Leyden und G o p p e r t  zu Breslau, kaum einem Zweifel mehr, dass 
das so mächtig entwickelte Tertiärgebirge im indischen Archipel von e o c e n e m  
Aller ist. Das ist auch das Resultat, zu dem Herr P. van D yk (Beiträge Nr. XIX) 
gelangte.

So weit ich mich aus der Literatur, und dem, was ich auf Java selbst ge
sehen habe, orientiien konnte, lassen sich wohl d r e i  H a u p t g r u p p e n  in 
der Schichtenfolge des ganzen eocenen Tertiärgebirges von unten nach oben 
unterscheiden.

‘ 1. U n t e r e  G r u p p e : k o h l e n f ü h r e n d e s  S c h i c h t e n s y s t e m .  Zahl
reiche bauwürdige Flötze b i t u m i n ö s e r  P e c h k o h l e n  sind eingelagert in 
quarzige, nicht kalkhaltige Sandsteine und in Schieferthone.
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Verkieselte Baumstämme, aber wenige oder keine Meeresconcbylien. Dahin 
gehören die von J u n g h n l i n  im s ü d w e s t l i c h e n  J ava  entdecktenKohlentlötze, 
die Kohlenformation am Kapuaslluss in W e s t - B o r n e o  und die ausgedehnten 
Kohlenfelder im s ü d l i c h e n  und ö s t l i c h e n  B o r n e o ,  endlich die Kohlen von 
Benkulen aufSum a tra,  und zahlreiche andere Kohlenvorkommnisse im indischen 
Archipel.

Vielleicht sind die Kohlenlager von Sagor in Krain und andere äquivalente 
Kohlenfelder der österreichischen Monarchie die nächsten Verwandten der 
ostindischen Kohlenformation.

2. M i t t l e r e  G r u p p e :  K a l k g e b i r g e ;  auf B o r n e n  am Kapuasflusse 
und amRiamKiwa als mächtig entwickelteNummulitenkalke mit Feuersteingeoden, 
auf Java  als Korallenkalke mit Meeresconchylieu, zum Theil vielleicht gleich
zeitig mit der nächsten Gruppe.

3. O b e r e  G r u p p e :  f l i i t z l e e r e s  S c h i e f e r t h o n -  u n d  S a n d s t e i n 
g e b i r g e ,  plastische Thone, Schieferthone, kalkhaltige Sandsteine, Mergel
bänke, dioritische und trachytische Tuffe, Breccien und Conglomerate. Sehr reich 
an Meeresconcbylien und an fossilen P f l a n z e n r e s t e n  (von G ö p p e r t  beschrie
ben), aber nur Kohlennester, keine Flötze, f o s s i l e s  Harz.

In die Zeit der Bildung der obern Gruppe fallt der Anfang der grossartigen 
Eruptiverscheinungen im indischen Archipel, zuerst S e r p e n t i n e ,  G a b b r o s  
und d i o r i t i s c h e  G e s t e i n e ,  später mehr und mehr trachylische Gesteine, 
und endlich der Aufbau der gewaltigen v u l c a n i s c h e u  G e r ü s t e  bis in die 
Jetztzeit. Gleichzeitig mit diesen eruptiven und vulcanischen Bildungen, aber 
ebenfalls bis in die Jetztzeit fortdauernde Bildungen von Tuffsühichten , Thon
schichten und Sandsteinen, zum Theil mit jüngeren Kohlenbildungen, ohne dass 
es bis jetzt möglich wäre in den über der dritten Gruppe liegenden Bildungen 
bestimmte abgegränzte Perioden zu unterscheiden.

IX. Arbeiten in dem chemischen Laboratorium der k. k. 
geologischen Reichsanstalt.

1) Arsenkiese von Kindberg in Steiermark. Zur Untersuchung eingesendet 
von dem Eisenwerksbesitzer Herrn Hugo Ze t t e l .

100 Theile enthielten:

Von Karl Ritter von Ha u e r ,

Kieselerde 
Thonerde . 
Kalkerde . 
Eisen

5 -0  0 ’ 7 Arsen . .  
1 -0  0 -3  Schwefel
0 -3 Spur

30-8  3 2 7

b. a. b. 
4 3 -2  4S-0 
18-9  21-0
9 9-2  99-7

2 ) Brauneisensteine von ebendaher, durch denselben eingesendet.
100 Theile enthielten:

b.
Unlöslich................
Eisenoxyd..............
Kohlensäuren Kalk
W a s s e r ...................

3-3
79-1

!S-0
H -7

27-2
55-2

3 -0
13-8

99 1 99 2
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3 ) Rückstände, welche beim Versieden der Soole zu Ischl sich bilden. 
Eingesendet von Herrn Hüttenmeister S t e i n e r .  Analysirt von Herrn Gustav 
T s c h e r m a k .

a. Absatz an den Wänden; b. Absatz an der Sohle.
100 Theile enthielten:

Schwefelsaures Kali......... .3*42
„  Natron . .  —

Schwefelsäuren K a lk _____2 -1 4
Chlornatrium..................... ..78*38

b.
2 -24

34-87
34-71
25-92

a. i.
Chlormagnium................  7-71 Spuren
W asser..............................  8 -35  2 -26

100-00 100-00

4 )  Rraunkohlenprolien. Zur Untersuchung übergeben von Herrn D r ä s c h e .  
a. Gloggnitz; b. Trifail; c. Brennberg; d. Leoben.

a. b. c. d.
Aschengehalt in 100 T heilen ..............................  7 -5  5 -ß  3 -8  5 -4
Reducirte Gewichts-Theile Blei .......................  14-50 17-60 18-70 21-30
Wärme-Einheiten..................................................  3277 3977 4226 4813
Aequivalent 1 Klafter 30* weichen Holzes sind

Centner............................................................ 1 6 0  13-2 12-4 10-9

5 ) Kohlenproben. Zur Untersuchung übergeben yon Herrn Rergrath Franz 
F o e t t e r l e .

A sch e  io 
100  T h « ile o

Cokfl io 
[0 0  T beilen

Ile d u c irte  G e w ich ts - W ä r m e -  
T litiile  B le i E inheiten

A eq u iv a len t ein er 
Eiafter 30z,öHigpQ 

w e ich e n  H olzes  
in CeoLnern

Koslu in Kleinasien............, . .  2 -9 66 -7 25-50 5763 9-1
66-6 28-40 6418 8 -2
66-7 26-50 5989 8 -7
62-3 2 6 1 5 5910 8 -9

................................  6 5
Pvreos bei Zakoliin Griechen-

56-6 25-60 5785 9-1

45-2 18-60 4203 12-5
85-1 32-40 7322 7-1
59-3 27-90 6305 8 -3

Cardiffe................................ . . .  4 -4 86-6 33-35 7537 6-9
. . .  2 -6 62-3 30-00 6780 7 -7

6 ) Bleiglanz von 
von Herrn Kl aar .

Oberveitsch in Steiermark. Zur Untersuchung eingestndct

Enthielt 85 Procent Blei.

7 ) Rraunsteinprobcn von Beraun in Böhmen. Zur Untersuchung übergeben 
von Herrn Z o g e l m a n n .

100 Theile enthielten:

W asser.

a. b.
11-25 3-00
68-73 84-83
17 00 9-52

3-02 2-65
100 00 100 00

8 ) Eisensteinproben aus der Umgebung von Grosswardein. Zur Unter
suchung übergeben von Herrn Bergrath L i p o i d .

a. Brauneisensteine enthielten: Roheisen' in 100 Theilen.
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b. Magneteisensteine enthielten: Roheisen in 100 Theilen.

c. RotLeisensteine enthielten: < 47 -2  Roheisen in 100 Theilen.

9 ) Eisensteine aus der Umgegend von Fünfkirchen in Ungarn. Zur Unter
suchung übergelten von dem dortigen Kohlenwerksbesitzer Herrn R i e g e l .

Es ist dieses Erz eine magneteisenreiche Partie im Melapliyr und ergab: 
46-98 Procent Eisen.

1 0 ) Eisensteine von Petrucz. Zur Untersuchung übergeben von Herrn 
Bergrath L i p o i d .

a. Brauneisenstein enthielt 24-*ö Procent Eisen.
b. Rotheisenstein enthielt 22*9 „  „
c. Magneteisenstein enthielt 51-8  „ „

11)  Kupferkiese aus Ungarn. Zur Untersuchung übergeben von Herrn 
Grafen B r e da .

100 Theile enthielten:
29-9  und 28*0 Theile metallisches Kupfer.

12) Kohle aus einem Braunkohlenlager l ‘/ a Stunde von Warasdin-Teplitz 
entfernt. Dieses Kohlenflötz, welches in beträchtlicher Tiefe daselbst zu Tage 
steht, gehört dem Agramer Dom-Capitel und ist verpachtet, wird aber nicht 
abgebaut.

Wärme-Einheiten ..............................  4463
Aequivalent 1 Klafter 3 0 ' weichen

Holzes sind Centner..................  11*7

Wassergehalt in 100 T h eilen .........  11*8
Aschengehalt in 100 Theilen .........  1 0 ‘ 4
Reducirte GewiphU-Thcile Blei . . .  1 9 -7S

13) Galmei aus der Gegend von Cieskowicz im Krakauer Gebiete. Zur 
Untersuchung eingesendet von Herrn G i e r s i g .

Dieses Erz enthielt:
4 8 '2 0  Procent metallisches Zink.

14 ) Eisensteine von eben daher. Eingesendet von demselben.
100 Theile gaben:

41 • S Eisen,
2 8 ’ S Röstverlust.

100 Theile des gerösteten Erzes enthalten sonach:
5 8 '0  Procent Eisen.

15) Fahlerzscliliche von Schwaz in Tirol. Zur Untersuchung eingesendet 
vom dortigen Bergwerksverein.

a. Neujahr-Schlich enthielt 20■ 44 Prnccnt Kupfer,
b. Nikolauser Schlich enthielt, 19 i>2 Procent Kupfer, 
r.. Erbstollen-Schlich enthielt 21 - KO Proccnt Kupfer.

16) Steinkohlenproben, a. von Brunn: b. von Eibiswald.
a .  b .

Wassergehalt in 100 Theilen................................................... 3 -8  5 -4
Aschengehalt in 100 Theilen..................................................  6 ‘ 7 1*8
Reducirte Gewichts-Theile B le i ............................ ,..............  20-80 2 2 -30

-Wärme-Einheilen.......................................................................  4700 5039
Aequivalent 1 Klafter 3 0 ' weichen Holzes sind Centner . 11 ’ 1 1 0 '4
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17) Kalksteine aus der Umgegend von Wien. Zur Untersuchung bezüglich 
ihrer Brauchbarkeit zu hydraulischem Kalke ciugesendet von dem Civil-Ingenieur 
Herrn Kr a m e r .

100 Theile enthielten:

Vom Kahlenbergerdön'el 20° gegen Wien 
Vom Kahlenbergerdörfel an der Strasse . .
Vom Landungsplatze in Nussdorf................
Vom Abhange <tes Leopoldsberges............
Von der Cementfabrik von P ob isch ...........
Von Maria-Brunn beim Wolfen in der Au .
Vom Steinbruche bei Gablitz. ...................
Von Purkersdorf, Bahndurchschnilt...........
Von Purkersdorf gegen Gablitz..............

Kieselerde

24-6  
38-7  

9 -3  
25 5 
27-3  
3t 0 
26-1 
12-5 
17-9

Kohlensäuren
Kalk

63-2
39-9
88-2
73
66
62
69
73'
79'

18) Mineralwasser von Kondran bei Regensburg. Eingesendet vom Besitzer. 
Analysirt von Herrn Gustav T s c h e r m a k .

Es wurde gefunden:

Bestandtheile: ln 1000 Gr. 
Gramme

In 16 Urnen 
Grane

Schwefelsaures K a li.................................................. . .  0 1 0 2 3 0-785
1-195

Chlornatrium................................................................ . .  i ■8778 14-421
4-078
0-070

Zweifach kohlcnsaures Eisenoxydul.................... . .  0-0182 0-139
„  kohlensaure Kalkerde................................ .  0-3645 4-335
„  „  Magnesia ............................. . .  0-3389 2-602

Kieselsäure.................................................................. 0 168
Fluor-Calcium.............................................................. —

-
Freie Kohlensäure..................................................... . .  1-9406 14-903

Summe aller Bestandtheile.. . . .  5-5591 42-696

Speeifisches Gewicht =  1 ■003496

19) Braunkohlenproben aus Böhmen. Zur Untersuchung übergeben von 
Herrn Jo ke l y .

1. Aus der Eleonora-Zeche, westlich von Kosten.
2.

3.
4.
5.
6 .

„ „ „ a m  Hutberg bei Mertendorf.
„ Barbara-Zeche bei Wernstadt.
„ Thomas-Zeche bei Karbitz.
„ Zeche von Modlau bei Töplitz.

7. Von Prödlitz.
8. Aus der Eduard-Zeche, östlich von Tschinschl.
9. „ „ Johannes-Zeche, südwestlich bei Wernstadt.

10. „ dem fürstlich Clary’schem Werke zu Daubrawitza.
11. Von Hottowitz.
12. „ Schöbritz bei Aussig, 2. Flötz.
13. „ Kühbusch bei Töplitz.
14. „ Wikletz.
15. „ der Segen Gottes Grube, nördlich von Plankersdorf.
16. Aus der Zeche von Türnitz und Prödlitz.
17. „ jj m n Hlinig.
18. Oestlich von Binotve (Salesl).

K. k. g eo log isch e  Reichsanstalt, 9 . Jahrgang 1838. II. 38
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Nr. A sch e  io 
J00  T h eilen

R c d o c ir te  G ew ich ts«
T h e ile  B lei

Wänne-
E in h eileu

A eq u ira len t  ein er 
K la fter  SO ztflligeo 

w e ich en  H o lz es  sind

1. 2-7 18-80 4248
C en ln er

12-3
2. . 3 0 19-80 4474 11*7
3. 10-2 15-35 3469 15-1
4. 9 0 16-35 369S 14-2
S. 3 -4 20-30 4S87 1 1-4
6. 2 -5 19-30 4407 11-9
7. 1-2 20-10 4542 11-5
8. 2 4 3 9 0 0 2034 25 -8
9. 21-4 13 SO 30S1 17-2

i(). 3-2 19-30 4361 12-3
11. 2 -3 19-80 4474 11-7
12. 1-0 20-20 4565 11 -s
13. 4 -2 20-40 4610 11-4
14. 2 -5 21-25 4802 10-9
IS. 10-6 1 7 1 0 3864 13-5
16. 6 -4 18-40 4158 12-6
17. 7 -4 17-98 4056 12-9
18. 12-6 13-95 3604 14-5

20 ) Gepresste Torfsorten von Andernach. Zur Untersuchung -übergehen 
von Herrn Bergrath F o e t t e r ! e .

1, 2 im frischen Zustande; 3, 4, 5 gepresst; 6, 7 verkohlt.

Nr. Wasser in Asche in I led u cirte  G e w ich la - W ärm e-
A equ iv a len t ein er 
K la fle r  S O zölligen

100 T h eilen 10 0  T heilen T h e ile  B lei E inheiten w eich en  H o lie s

i . 14 -2 22-6 9-15 2068
sind  C entner

25-3
2. 15-3 16-4 12-10 2734 19-2
3. 15-4 38-0 8-35 1887 27-8
4. 13-0 37-4 6-90 1539 33-6
5. 13-0 32-5 8-60 1943 27-0
6. — 59-3 8-bS 1932 27-1
7. — 58-3 6-70 1514 34-6

2 1 ) Kohleninusti'i'. Zur Untersuchung übergeben von der Agentie der 
k. k. priv. Kaiser Ferdinands-Nordbahn.

A e q u ira le n t  e in er

Fundort: A sch e  io 
IDO T h eilen

R e d u c ir le  G ew ich ts*  
T h e ile  B le i

W a rm e -
E in h e iten

K la fte r  3 0  r o l l ig e n  
w e ich e n  H olzes 

s ind  C entner

. 1 3 0 11-91 2692 19-5
5 -0 15-90 3595 14-6

, 6 0 21-11 4772 11-0
Brennberg ........................................... 4 -3 18-88 4268 12-3
Preussisch-Orzeche......................... 2 -0 25-81 S833 9 -0

„  -Hohenlohe....................... 3 -6 26-08 5898 8-9
Polnisch-Ostrau................................ 7 -7 25-81 5833 n -o

4 -0 21-90 4952 10-6
Kossitz-Oslawaner Sdiniiedkohle.. 8 -4 25-81 5833 9 -0
Ostrauer Schm iedkohle.................. . 10-0 24-70 5584 9 -4
Zwierschina......................................... 3 -4 27-65 6249 8 -4
Michalkowitz....................................... 5 -9 27-33 6176 8-5
Preussisch-Louiscn-Glüek.............. 1 -2 27-33 6176 8 -5
Miclialkowitzer Kleinkohle.............. , 3 -4 26-39 5965 8 -8
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X. Verzeiehniss der an die k. k. geologische Reichsanstalt 
gelangten Einsendungen von Mineralien, Gebirgsarten, 

Petrefacten u. s. w.
Vom 1. April bis 30. Juni 1858.

1) iO. April. Zwei Stücke, 1 Pfund. Geschenk des Herrn k. k. Regierungs- 
rathes F. X. M. Z i ppe .  Calamiten mit Kupfer vererzt. Von Liebstadl, Jiciner 
Kreis, Böhmen.

2 )  13. April, t  Kiste, 36 Pfund. Petrefacten und Gebirgsarten von Herrn 
Dr. W a l t l  in Passau, zur Vergleichung und Bestimmung eingesandt.

3 ) 13. April und 24. Juni. 2 Kisten, 290 Pfund. Geschenk des k. k. Finanz
ministeriums, Section V. Gebirgsarten von den Staatsschürfungen aus Ungarn 
durch Herrn k. k. Bergrath G ö t t m a n n ,  insbesondere aus der Marmaros.

4 )  20. April. 1 Stück, 2 Pfund. Geschenk von Herrn k. k. Ministerialrath 
S c h r ö c k i n g e r  v. N e u d c n b e r g .  Pseudomorphose von Brauneisenstein nach 
Kalkspath, von Westphalen.

5 )  21. April. 1 Kiste, 57 Pfund. Von der Bad&-Verwaltung in Krapina- 
Töplitz. Mineralwasser zur Analyse.

6 ) 21., 24. und 26. April und 18. Mai. 8 Kisten, 303 Pfund. Geschenk von 
Herrn P. H a r t n i g g  in Valdagno (siehe Verhandlungen Seite 89).

7 ) 23. April und 17. Mai. 2 Kisten, 55 Pfund. Von Herrn Fr. H a w c l  in 
Wottwowitz. Petrefacten und Mineralien aus der Steinkohlenformation.

8 )  24. April. 1 Kiste, 1265 Pfund. Geschenk Sr. Durchlaucht des regieren
den Fürsten Georg Wilhelm zu S c h a u m b u r g - L i p p e .  Eingesandt von Herrn 
Hofrath Otto E r i c h  in Rattiborzilz. Ein fossiler Araucarierstanun (siehe Verhand
lungen Seite 63).

9 ) 30. April. 1 Kiste, 361 Pfund. Geschenk von der k. k. Berg-, Forst- und 
Giiterdirection zu Nagybdnya. Grosse Gangstiicke und Drusen von Antimonit, 
Blende und.Baryt.

10) 3. Mai und 15. Juni. 2 Kisle, 89 Pfund. Geschenk von Herrn Consul 
E. Ba ue r  in Triest. Kohlenmuster, Marmor, Alaunerz von Sovignaco, Kohlen von 
Zakoli zur Analyse.

11) 4. Mai. 1 Kiste, 129 Pfund. Geschenk von Herrn Dr. Kr a n t z  in Bonn. 
Mineralien, Petrefacten und Gebirgsarten.

12) 15. Mai. 1 Stück, 8 Pfund. Geschenk von Herrn k. k. Ministerial
rath A. L i l l  v. L i l i e n b a c h .  Neues Vorkommen von gediegenem Silber von 
Pribram.

13) 15. Mai. 3 Stücke, 30 Pfund. Geschenk von Herrn k. k. Bergverwalter 
A. v. S c h o u p p e .  Eiseoblüthe von Eisenerz.

14) 15. Mai. 1 Kiste, 70 Pfund. Geschenk von Herrn k. k. Ministeiial- 
Secretär Gustav M a n n l i c h e r  von Kronstadt in Siebenbürgen. Eisenglanz, zum 
Theil in ansehnlichen Krystallplatten.

15) 15. Mai. 1 Kiste, 340 Pfund. Geschenk von Herrn J. R i e g e l .  Stein
kohlen und Eisensteine von Fünfkirchen.

16 ) 15. Mai. 9 Stücke, 50 Pfund. Geschenk von Herrn Bergdirector Johann 
H ö n i g e r  in Graupeu. Zinnstein lind Zinnproben.

17) 19. Mai. 1 Kiste, 157 Pfund. Von Herrn Prof. Abramo M a s s a l o n g o  
in Verona. Versteinerungen zur Bestimmung.

18 ) 24. Mai. 3 Stücke, 2 Pfund. Geschenk von Herrn W a r i n g t o n  W.  
Smy t h .  Eisensteine aus Cornwall.

38*
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19) 24. Mai. 1 Kiste, 4 ?  Pfund. Geschenk von Herrn k. preuss. Medicinal- 
rath Dr. Be hm in Stettin. Versteinerungen der Umgegend.

20 ) 1. Juni. 1 Kiste, 150 Pfund. Mineralwasser von Pakratz in Slnvonien, 
zur Analyse.

21 ) 28. Juni. 1 Kiste, 51 Pfund. Mineralwasser von Monfalcone in Görz, zur 
Analyse.

2 2 ) Einsendungen aus den Aufnahms-Sectionen der Herren Geologen im 
Laufe des Monates Juni beginnend, und zwar drei Packete, zusammen 31 Pfund 
aus Section I; 16 Kisten und Packete, zusammen 452 Pfund ans Section II;
2 Kisten, zusammen 102 Pfund aus Section IV.

XI. Verzeichniss der Veränderungen im Personalstande der 
k. k. Montan -  Behörden.

Vom 1. April bis 30. Juni 1858.

M i t t e l s t  A l l e r h ö c h s t e r  E n t s c h l i e s s u n g  S e i n e r  k. k. A p o s t o l i s c h e n  Ma j e s t ä t .
Alhert Mi l l er ,  Borg-, Salinen- und Forst-Director, Regieningsrulli, hei seiner Versetzung 

in ilen Ruhestand, den Orden der eisernen Krone 111. Classe.
Anton A u e r ,  pens. Halleiner Salinen-Cassier, ilas goldene Verdienstkreuz.
Karl W o k u r k a ,  jubil. Berg- und Salinen-Direetor, den Titel eines Seetionsrathes.
Johann Has s e n h a i i e r  Killer v. S c h i l l e r ,  Rcgierungsrath und Hauptiminzmeister hei 

dem llauptmiinzamle in Wien, zum Hauplmünz-Director und Ober-Finanzralh.

Mi t t e l s t  E r l a s s e s  des  k. k. F i n a n z - M i n i s t e r i u m s .

Johann v. B u d a y ,  Finanz-Procuralors-Adjunct zu Pcslh, zum definit. Gremial-Bergrathe 
hei der Berg-, Forst- und Giiter-Direction in Schemnitz.

Karl F e s t ,  d isponibler Factorie-Controlor in Oravicza, zum Amtsschreiber in Mühlbach.
Eugen K e l l n e r ,  Aintsschreiber bei dem Berg- und Hüttenamte zu Mühlbach, zum 

controlirenden Aintsschrcibcr bei dem Bergarrite zu Bleiberg.
Joseph N i e d e r i s t ,  Bergverwalter zu Raibl, zum Bergverwalter und Cassier bei dem 

Bergamte zu Bleiberg.
Joseph Er t l ,  Praktikant des Hauptmünzaniles in Wien, zum prov. Conlrolor bei der 

Berghauptmannschafts-Casse in Laibach.
Michael S c h u s t e r ,  Waldreclamations-Untersuchungs-Commissär in Siebenbürgen, zum 

prov. Waldschaffer hei der Hüttenverwallung in Csertcsd.
Johann K ö r n e r ,  Berg- und Hammersebafl'er, zum Verwalter bei der Eisenwerks-Ver

waltung in Flachau.
Karl v. H o h e n b a t k e n ,  Bergpraktikant, zum Schichtmeister hei der Berg- und Hütten

verwallung in Klausen.
Gottfried Freiherr v. S t e r n  b a c h ,  Bergpraklikant, zum Schichtmeister in Brixlegg.
Ignaz M ü l l e r ,  Amtssehreiber bei der Hammer-Verwaltung zu Ebenau, zum prov. Suri- 

und Rauamtsschreiber bei der Salinen-Verwaltung zu Hallein.
Adolph D e i me l ,  Gegenprobircr des Hauptinünzamtes, zum Ministerial-Concipisten im 

Finanz-Ministerium.
Anton v. W i n t e r ,  Kohlschreiber hei der Hütten-Verwaltung zu Eisenerz, zum Hütten- 

und Rcchenschreiber bei der Hütten- und Rechen-Verwaltung zu Hieflau.
August F e r s e h e n ,  Coneipist hei der Finanz-Landes-Directions-Abtheilung in Gross- 

Wardein, zum ersten Concipislen bei der Berg-, Forst- und Salinen-Direction in Szigelh.
Joseph P e t r o g a l  1 i, Brczmvaer Walzwerks-Reehnungsführer, zum Controlor der Neu- 

sohlcr Bergwesens-Faetorie.
Samuel P o r u b s z k v ,  Bergwerks-Praktikant, zum Bergmeisterin Wizurka.
Wenzel B ö h m,  Amtsdiener der Berghauptmannschaft zu Pilsen, zum prov. Kanzlisten 

daselbst.
Julius v. Ha u e r ,  Bergwerks-Praktikant, zum Maschinen-Inspectors-Adjuncten bei der 

Windschaehter Berg-Verwaltung.



Verzeichniss der Veränderungen im Personalstande der k. k. Nontan-Bchörden. 301

Johann Jamni k,  Erz- und Kohlmesser des Hüttenamtes in Fernezely, zum Kanzlei- 
Official der Berghauptmannschaft in Nagybänya.

Karl K ö r p e r ,  Hauptmünzwardein in Wien, zum Hauptmünz-Yice-Director und ersten 
Wardein daselbst.

Anton R ö b e r ,  Münzmeister und dirigirender Bergrath bei dem Münzamte in Kremnitz, 
zum Münz-Director daselbst mit Titel und Rang eines dirigirenden Bergrathes.

Karl W u r s c h b a u e r ,  Münzmeister bei dem prov. Münzamte zu Karlsburg, ziyn prov. 
Münz-Director daselbst, mit Titel und Charakter eines Bergrathes.

Maximilian Li l I  v. L i l i e n b a c h ,  General-, Landes- und Huuplmiinz-Probirer hei dem 
Gencral-Probir;;nite in Wien, zum Director und General-Probirer daselbst.

Johann K c l e r ,  Ober-Amtscassier (resp. erster Directions-Cassa-Offieial) in Schemnitz, 
zum Pochwerks-Inspcctors-Adjuncten bei der WiiHschaehter Berg-Verwaltung.

Lutlwig Ha mud a ,  Bergpraktikant bei der prov. Münzdircction in Venedig, zum prov. 
controlirenden Zeugschaßers-Assistontcn daselbst.

Hermann B ou  thi l l  i er ,  Ingrossist bei der Reehnungs-Abtheilung der Berg- und Salinen- 
Direction zu Hall, zum Werks-Contiolor in Kitzbüclil.

Ernst S e h i e d e l k a ,  Amtsofticial in Offenbanya, zum prov. Amtsofficial bei der Hüttcn- 
Ycnvaltung in Csertesd.

Johann Or t ne r ,  eontrolirender Hammerschreiber in Klein-Reifling, zum eontrolirenden 
Amts- und Zeugsclueiber in Hicflau.

Franz P o t o t s c h n i g ,  Kanzlist der Berg- und Salinen-Direction in Hall, zum prov. Amts- 
Schreiber bei der Salzerzeugungs- und Berggefällen-Cassa daselbst.

Quirin Neu mann,  Ingrossist der Eisenerzer Directions-Reehnungs-Abtheilung, zum 
dritten und

Wenzel Z e n k e ) ,  Ingrossist der Wicliczkaer Direetions-Reehnungs-Abtheilung, zum 
vierten Concipistcn der Berg-, Forst- und Güter-Diicetion in Schemnitz.

Johann S c h u b e r t ,  zweiter Assistent, zum ersten und
Adolph Ex e i  i,  Bergwesens-Praktikant, zum zweiten Assistenten an der Montan-Lehr- 

anstalt in Pribram.
Michael Ram,  Ebenseer Schmiedenzuseher, zum Amtsschreiher bei der Salinen-Ver- 

waltung in Hallstatt.
Anton K l i n g l o r ,  Berg- und Hüttenverwalter in Kitzbüclil, zum Cassier bei der Salinen- 

Verwaltung in Hallein.
Franz Eng e l ,  Werks-Controlor in Flachau, zum Eisenwerks-Verwalter in Dienten.
Joseph St i t z ,  eontrolirender Amtsschreiher in Dienten, zum W erks-Controlor in 

Flachau.
Matthias B a m b e r g e r ,  eontrolirender Amtssehreiber zu Ksstengstadt, zum Hammer- 

sehaffer daselbst.
Joseph R a u s c h e r ,  Diurnist und verabschiedeter Gensdarmeric-Wachtmeister, zum 

Amtssehreiber bei dem Berg- und Hüttenainte Mühlbach.
Gustav Ritter v. Lu s e h a n ,  Controlor bei dem Bergamte Raihl, zum Bergverwalter und 

Cassier daselbst.
Joseph He i n r i c h ,  Dr. Med., Assistent bei der Josephs-Akademie in Wien, zum Werks

arzte in Herrengrund.

Verseifungen.
Joseph L o i d l ,  Amtssehreiber bei der Salinen-Verwaltung in Hallstatt, nach Äussee.
Johann K ö r n e r ,  Eisenwerks-Verwalter in Flachau, nach Pillersee.
Franz B a z a n t ,  Eisenwerks-Verwalter in Dienten, nach Flachau.
Karl Fe s t ,  Amtsschreiber in Mühlbach, nach Ebenau.

XII. Verzeiehniss der von dem k. k. Ministerium für Handel, 
Gewerbe und öffentliche Bauten verliehenen Privilegien.

Vom 1. April bis 30. Juni 18.18.

Johann R a u d n i t z ,  Pharmaceut iu Wien, s. g. Pinabin-Krliuter-Pomade.
Johann S t e  11 i ng e r ,  Optiker in W ien, photographische und daguerrcotypische Bilder. 
Felix Alex. T e s t u d  de B e a u r e g a r d ,  Ingenieur in Paris, durch Georg Mark)  in 

Wien, Photochromie.
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Peter Alphons de B r u s s a u i ,  Civil-Ingenieur in Paris, durch Georg Mi i rkl  in Wien, 
Rotations-Apparat „Circonverteur“ .

Joseph S e y k o r a ,  Lohgärber zu Adler-Kosteletz in Böhmen, Raucli verzehrende Feuer
vorrichtung lur DamfkesscI u. s. w.

Karl He i nz ,  Tuchfabrikant in Fulnek in Mähren, Wolle-Reinigung.
Gustav T e m e s v a r v ,  Schuhhändler in Pesth, wasserdichtes Schuhleder.
Friedrich Max B o d e ,  Techniker in Wien, Verkuppelungssystem an Locomotiven.
Ludwig Fr. X. R u c i e z k a ,  in Wien, Copirtinte.
Adolph P e c o u t ,  Mercantil-Sehiffs-Capitain in Marseille, durch A. Ma r t i n  in Wien, 

„Lochsondeur“ .
Philipp Mo r t o n  in Pesth, commode Männerkleidung.
Rudolph Ma h l e r ,  Kleiderhändler in Pesth, Männeranzüge.
Joseph S c h i e l d c r ,  Apotheker in Waidhofen an der Yps, Feuerlöschpulver.
Joseph Ur i e l  zu Quincy in Nord-Amerika, durch Christ. E n d ris ', Dampfmaschinen. 
Santo M e l o n c i n i  F e v e l a ,  Maschinist in Venedig, doppelt wirkende Saug- und Druck

pumpen.
Laurenz C o d i e r  zu- Dijon, durch G. Märkl  in W ien, Sieherheits-Vorrichtung zur 

Verschlieäsung der Koffer u. a.
Alfred Har t  mann,  Baumeister zu Horavitz in Böhmen, Malzdürren.
Wilhelm S k a l l i t z k y ,  k. k. Hauptmann in Wien, Slicfelziehcr.
Georg Mar t i n ,  Ingenieur in Paris, durch G. Märkl  in Wien, Brückenbau für Eisen

bahnen u. a.
Gebrüder Men d l ,  Melalhvaarenfabrikanten in Peslh, Gasbrenner.
Stephan M i g a t s ,  Uhrenhändlor in Pesth, Uhren.
Joseph R o t h b e r g e r ,  Kappenmachcr in Pesth, Kürsrhnerarbeiten.
Georg H e i d e n w a g ,  Schlosser und Maschinist in Wien, Drehscheiben für Eisenbahnen. 
Christian Hau mann,  k. Hof-Tapezirer in München, durch Joseph Ant. Freiherrn von 

S o n n e n t h a l  in Wien, s. g. „Universal-Anstrich-Kittmasse“ gegen Feuchtigkeit und FSulniss. 
Sebastian S c h i c  h,  Spängler in Wien, s. g. undurchdringlicher Kautschuk-Firniss. 
Hermann Po 11 ak und Joseph K l e i n ,  Trödler in Raab, Männcr-Anzüge.
Aug. F e l b e r m a y c r .  Fabrikant in Pesth, wasserdichte Decktücher „Tücher Emperiale“ . 
Joseph Bc s s i ,  Druckfabrikant zu Ober-St.-Vcit, Kleiderdruckmaschine.
Ferdinand R e i h e r  und Heinrich B r e i t e r ,  Lederwaaren-Erzeugcr, Feuerzeuge und 

Tabaksdosen.
Johann S t e i n i n g e r  in Wien, geruchlose Ilausretiradcn-Apparatc.
Franz Po e s c  hl zu Oedcnburg, giessbarc Masse, s. g. Thonguss.
Anton Z ö h r e r ,  Knopffahrikanl in Wien, llornknöpfe.
Wenzel W o re c  h ow s ky, Maschinenfabrikant in Karolinenlhal bei Prag, „Worechnwsky’-  

sche Dreschmaschine“ .
Johann Bapt. Y e r g n e ,  Schiffslieulenant in P;iris, durch G. Mi irkl  in W ien, Schiffs

schrauben.
Peter Simon M e r o u x  zu Paris, durch G. Märkl  in Wien, Roststäbe und Rosle.
Karl Mi ks i t z ,  Spängler in Pesth, Rctiraden und Leibstühlc.
Bernhard K o h n ,  Musiklehrer in Prag, Kortepiano’s.
Julian Huke r ,  Ingenieur bei der Nordbahn in Wien, Hängebrücken.
Dietrich R a u ch  , Drechsler in Wien, Signalpfeifen.
Gust. J äger ,  Geschäftsführer in Wien, Correspond enz-t’ apicr (Briefpapier und Couverts). 
Samuel J a k o b o w  i l s ,  Männerschneider zu Pesth, Männerkleider.
Samuel Han d l, Handlungs-Commis in Wien, Wasch- s. g. Oekonomicseifo.
Karl J e d a  t s c h e k ,  Schuhmacher, und Eugen Hamm ermü 11er in Wien, Sohlenleder- 

Erzeugung.
August Hermann S e y f e r t ,  Chemiker zu Braunschweig, durch Karl E s c h e r i c h  in 

Wien, Schwefelkohlenstoff als bewegende Kraft.
Joseph B o r k o w s k y ,  Maschinenschlosser in Wien, Hobelmaschine.
Konrad Ot t o ,  Spängler in Wien, Kaffeemaschine.
Leopold H u h n , Privilegiumsinhaber in Wien, Fussbeklcidung.
Adolph P i r k e r ,  Markscheider der W o d l c y ’schcn Bergwerks-Gesellschaft zu ßleibcrg- 

Krcuth ob Villach, Belcuehtungsapparat.
Jakob Radi ,  Tischler in Wien, Holzgalantcriewaaren.
Eduard S e hm i d t, Civil-lngenienr in Wien, Oclreinigung.
Johann Neu bau e r, Spängler in Wien, Signallnternen.
Adolph Engl i i  nde r , Zahnarzt in Wien, Zahnpulver.
Grat ianTubi ,  Doctor der Rechte in Mailand, Apparat zum Remorquiren der Schiffe 

gegen den Strom.
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Theresia P r e s h e l ,  Zündwaarenfabrikanlin in Wien, Phosphor-Zündmasse.
Matthäus J. A. C h a u f o u r ,  Mechaniker in Paris, durch A. Ma r l i n ,  Bibliothcks-Custos 

in Wien, Achsen- und Walzenlagern und Büchsen für Eisenbahnwagen u. s. w.
Joseph B a d o n i ,  Eisenhändler in Mailand, und August Oi i c s i mu s  Da v i d ,  Civil- 

Ingenieur in Paris, Torfstecherei.
Heinrich Dan. S c h m i d ,  Maschinenfabrikant, und dessen Fabriksdirector Eugen M c t o r  

in Wien, Achsenlager für Eisenbahnbetrieb.
Dr. Franz Karl Hi l l ar  dt ,  Be'amlcr im k. k. Unterrichts-Ministerium in Wien, s. g . 

„perspectivischer Zeichenapparat“ .
Ignaz G r ü n f e l d ,  Trödler in Pesth, Herren-Anzüge.
Joseph L e n z ,  Schneider in Pesth, Kleider und Mieder.
Thomas Hol t ,  Maschinenfabrikant in Triest, Dampfkesseln.
Marcus Ant. Fr. Me n n o n s  in Paris, durch A. Ma r t i n ,  Bihliotheks-Custos in Wien, 

galvanische Säulen und Batterien.
Joseph v. B o s t h o r n ,  Eisengewerks- und Metallfabrikant zu Oed in Nieder-Oesterreich, 

Blecherzeugung.
Friedrich S c h n u r c h ,  Obcr-Inspeclor der k. k. Centrul-Direction für Staats-Eisenbahn- 

bauten in Wien, Hängebrücken.
Eduard Clarence S h e p a r d  in London, durch Anton S ch  11 e i d e r ,  Gasthofbesitzer in 

Wien, Eisenschmelzofen.
Dominik Thomas Lu rch  e r ,  Handelsmann in Trient, Torftrocknung.
Georg F u s s e n e g g e r ,  Mechaniker zu Triest, Ventilen.
Georg Ritter von W i n i w a r t e r ,  Civil - Ingenieur zu Gumpoldskirchen in Nieder- 

Oesterreich, Condensator und Vorwärmer.
‘ Johann Matthias F ö r s t e r ,  Zeichner in Dresden, durch Dr. K. Joseph K r e u t z b e r g  in 

Prag, mechanischer Schreibpult.
Ludwig H o l b l i n g ,  Oekonom in Wien, s. g. „neues Composl-Düngermehl“ .
Vincenz D a n e k ,  Maschinenfabrikant in Karolincnthal bei Prag, Befestigung der Melall- 

l’öhren an Mctallbödcn, ferner Dampfc.yliuder.

XIII. Verzeichniss der an die,k. k. geologische Reiehsanstalt 
eingelangten Bücher, Karlen u. s. w.

Vom 1. April bis 30 Juni. 1858.

Abbeville. S o c i e t e  i m p e r i a l e  d’ e m u l a t i o n .  Memoi.es 1852— 1837
Agram. K. k. L a n d w i r t h s c l i a f t s - G e s e l l s c h a f t .  GospodarskiList Nr. 13—24 de 1858.
AngelroAt, E. C ., k. k. Vice-Consul in St. Louis, Missouri. Jahresbericht an das k. k. 

Staats-Ministerium für das Jahr 1837. — Annual lieview of the Commerce of St. Louis 
together with a List o f Stcam boat dicasters for the ycar 1837. — Descriptions o f New 
fossile from the Coal Measures o f  Missouri and Kansas, by B. F. S h u m a r d  and G. C. 
S wal l  o w. 1858.

d’Archiac. A., in Paris. Note sur l’ histoire des progres de la Geologie. 1838.
B a c h c ,  A. D., Superintendent of Coast Survcy in Washington. Report sbowing the progress 

o f tlie Survcy during the year 183G.
B a t a v i a .  N a t u r f o r s c h e n d e  G es e l l s c  ha f t. Natuurkundige Tijdschrift I— XIII, 1831 

bis 1837. —  Acta I, II, 1836/57.
B e r l i n .  K. Mi n i s t e  r i um f ür  H a n d e l ,  G e w e r b e  und ö f f e n t l i c h e  Baut e n.  Zeit

schrift für B erg-, Salinen- und Hüttenwesen in dein preussischcn Staate. Heraus
gegeben von R. v. Car nal l .  V, 4;  VI, 1.

„ G e s e l l s c h a f t  f ü r  E r d k u n d e .  Zeitschrift für allgemeine Erdkunde IV, 2— 4,1838.
.Bronn, Dr. H. G., Professor an der Universität Heidelberg. Beiträge zur triassischen Fauna 

und Flora der bituminösen Schiefer von Raibl, nebst Anhang über die K u r r ’sche Sippe 
Ckiropterin aus dein Lettenkohlen-Sandstcine. Stuttjjardt 1838.

B r ü n n .  K. k. m ä h r i s c h - s c h l e s i s c h e  G e s e l l s c h u f t  f ür  A c k e r b a u  u. s. w. Mit
theilungen Nr. 15— 26 für 1858.

„  W e r n e r - V e r e i n .  VII. Jahresbericht über die Wirksamkeit im Jahre 1857.
B u d w e i s .  H a n d e l s -  und  Ge  w e r b e k a m m e r .  Bericht für die Jahre 1854— 1856.
C a t u l lo *  Dr. Tommaso, k. k. Professor in Padua. Brano di lettera inedita indiretta al Prof. 

Na uma nn  dr Lipsia intorno le Ncreidi fossili di M. B o l ca. — Sui cro^Ucei fossili 
della calcaria grossolana del Veronese. Lettera al Prof. Na u ma n n  etc.
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Cerini, Joseph, in Mailand. Idee della filosofia geologica e paleontologica e caratteri da 
osservarsi nelle parti dei corpi organici ridolli allo stato fossile. Milano 1858.

Costa, Dr. Ethbin H., Secretär des historischen Vereines in Laibach. Die Adclsberger 
Grotte. 1858.

Czernowitz. V e r e i n  f ü r  L a n d e s c u l t u r  und L a n d e s k u n d e .  Mittheilungen 1858,
I, 3. Heft.

D a n z i g .  Natu r f o r s  e he n  de  G c s e i  I s c haf t .  Schriften VI, 1 de 1857.
Darmstadt. G e s e l l s c h a f t  f ü r  E r d k u n d e  l ind v e r w a n d t e  W i s s e n s c h a f t e n  

u. s. w. Notizblalt Nr. 2— 20 de 1657/58.
„ Mi tt el rh e i ni sch  e r  g e o l o g i s c h e r  Ve r e i n .  Geologische Specialkarte des Gross- 

berzogthuins Hessen. Section Offcnbach. Geologisch bearbeitet von G. T h e o b a l d  und 
R. Lu d wi g .  1858.

Dresden. N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e  G e s e l l s c h a f t  „ I s is “ . A l l g e m e in e  deutsche 
nuturhislorische Zeitung. Nr. 11, 12 de 1857.

Dublin. R e d a c t i o n  des  Na t u r a l  h i s f o r y  R e v i e w ,  von dieser Zeitschrift Nr. 1, 2, des 
5. Bandes. Jänner, April 1858.

„ C a t h o l i c  Uni ver s i t v .  Atlantis a Register o f Literature and science. I. January 
1858.

Dunker, Wilhelm, Professor in Marburg. Palaeontographica V, 3 und VI, 2— 5.
Erdmann, 0., Professor in Leipzig. Journal für praktische Chemie Nr. 23 u .24 von 1857, 

Nr. 1, 2, 4 — 6 von 1858.
Faleoner, II., in London. On the species o f Mastodon and Elephant occurring in Ihc 

fossil state in Great Britain. 1857.
F l o r e n z .  A c c a d e m i a  de i  G e o r g o f i l i .  Rendiconti Tr. III. Anno II. disp. 3— 5.1858.
Frankfurt a. M. Ph y si c a lis  e he r  Ve r e i n .  Jahresbericht für 1856/57.
Freiberg. Kö ni g l .  0 ber b  ergai nt .  Jahrbuch für den Berg- und Hültenmann auf das 

Jahr 1858.
Geinitz, Dr. Hanns Bruno, Professor, Director des königl. mineralogischen Museums in 

Dresden. Die Leitpflanzen des (tothliegenden lind des Zeehsteingebirges oder der 
permisehen Formation in Sachsen. 1858. «

G ö r l i t z .  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 .  Abhandlungen VIII. (Geognostische 
Beschreibung der pvcussischen Ober-Lausitz u. s. w. sammt Karte von 1£. F. G l o c k e r .  
1857.)

Gottingen. Köni g ] .  G e s e l l s c h a f t  d e r  W i s s e n s c h a f t e n .  Nachrichten von der 
Georgs-Universität u. s. w. vom Jahre 1857.

Gratz. K. k. s t e i e r m.  L and wi r t h  s c h  a f t s - G  es ei l  sch aft .  Wochenblatt Nr. 12— 18 
de 1858.

„  D i r e c t i o n  d e r  s t ändi s  c h - t e c h n .  L e hra n st  al t  cn. 46. Jahresbericht der st. st. 
Joanneums. 1857.

„ Ge o g n o s  t.-m on tan. Ver e i n .  f ü r S t c i c r m a r k .  Geologische Untersuchungen in der 
Gegend zwischen Weilenstein, Windisch-Gratz, Cilli und Oberburg in Unter-Steiermark. 
Von Dr. Fr. Ro l l e .

Hannover. G e w e r b e - V e r e i n .  Mittheilungen Heft 2 u.3 de 1858.
Hausmann, Joh. Friedr. Ludw., k. Geh. Hofralh, Professor an der k. Universität Göttingen. 

Ueber das Vorkommen von Quellengcbildeu in Begleitung des Basaltes der W erra- und 
Fulda-Gegenden. 1858. — Ueber den Einfluss der Beschaffenheit der Gesteine auf die 
Architectur. 1858.

Heidelberg1. G r o s s h  c r z o g l .  Uni v e r s i t ä t .  Heidelberger Jahrbücher der Literatur. 
April- und Mai-Hclt 1858.

Heller, Dr. Camill, Assistent an der k. k. medicinisch-chirurgischcn Josephs-Akademie in 
Wien. Ueber neue fossile Stellenden. 1858.

Hermannstadt. S i e b e n b ü r g .  V e r e i n  f ür  N a t u r w i s s e n s c h a f t e n .  Verhandlungen 
und Miltheilungen Nr. 7— 12, 1857. — Mitglieder-Verzeichniss Ende 1855/58.

K önigsberg, Bcned. Edler v., k. k. Badearzt in Wildbad Gastein. Wildbad Gastein im 
Jahre 1857. 1858.

Innsbruck. F e r d i n a n d e u m .  26. und 27. Jahresbericht für 1853/56. — Zeitschrift III, 
5 —7, 1856-38.

.Y e n a . Kais.  Lc  o p o l d . - C  aro  li n i sc  h e Aka d e mi e  d e r  N a t u r f o r s c h e r .  Verhand
lungen XXVI, 1, 1857. —  Verzeichniss der Mitglieder 1858. —  Leges.

Jokely , Johann, Geologe an der k. k. geologischen Reichsanstalt. Kurze Abhandlung über 
das Püllnaer Bitterwasser, dessen Gebrauch und Anwendung von Dr. K. Mül l er .  2. Aufl. 
1852. — Prospectus der Wasserheilanstalt am Geltschberg bei Leitmeritz in Böhmen. — 
Töplitz-Schönau. Illustrirte Bäder von Dr. F. Be r t ho l d .  —  Ansicht der Schmelz
ung Amalgamirhüttc bei Klostergrab. — Karte des gewerkschaftlichen Kreuzzecher



Grubenbaues am Niklasbcrge. 1831. —  Das Sool-Wenzelsbad in Tsehachwitz, Bezirks
amt Kaaden (Manuseript).

Klagenfurt. K. k. L a n d  wi r  l l i s cha  f t s - G e s e  I l seh aft.  Miltheilungen Nr. 3 — 5 de 
18SS.

K ö n i g s b e r g »  Kö n i g l .  Un i v e r s i t ä t .  Amtliches Verzeichniss des Personals und der 
Sludirendrn für das Sommer-Semesler 1858.

K r a n t z ,  Dr. A ., in Bonn. Ueber ein neues bei Menzenberg aufgeschlossenes Petrefaeten- 
Lagcr in den devonischen Schichten. —  Verzcieliniss von verkäuflichen Mineralien, 
Gebirgsarten, Versteinerungen u. s. w.

L a n g h e r g .  Chr., in Chrisliania. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne. IX, 1857.
Lausanne« S o c i e t e  Vaudo i s c .  de s  S c i e n c e s  n at u r e l l  es.  Bulletin V, Nr. 42 de 1838.
v. L e o n h a r d ,  Dr. C. C. und H. G. B r a u n  in Heidelberg. Neues Jahrbuch für Mineralogie, 

Geognosie u. s. w. Nr. 2 und 3 de 1838.
■ jo n d o n .  G e o l o g i c a l  S o c i e t y .  The Quarterly Journal XIV, P. 1 , 2,  Nr. 53, 34. Febr. 

März 1858. —  Journal o f  the geological Society o f Dublin. III — VI, 1844— 54.
„  L i n n e a n  S o c i e t y .  Address o f Thomas B e l l  Esq. F. R. S. etc. the President, . . .  read 

at the Anniversary Meeting 1857. — Journal o f Proceedings Zoological Vol. 1, Nr. 4 — 6 ; 
Botany Vol. I, Nr. 4— 6. —  The Transaelions XXII, 2. — List 1857.

„ R. G c o g r a p h i c a l  S o c i e t y .  Journal 1857.
L o o s e y ,  C., k. k. General-Consul in New-York. Report o f  the Superintendent o f  the Coast 

Survey showing the progress of the Survey during the year 1855. Washington 1856. — 
Report o f the geological Survey of Wisconsin, Jowa and Minnesota etc. By Dav. Dale 
Owen.  Philadelphia 1852.

Lüneburg» N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r  Ver e i n .  7. Jahresbericht für 1857.
Luxem bourg. S o c i e t e  de s  s c i e n e e s  n a t u r e l l e s .  IV, 1835/56.
IM ac A d a m  James, E sq ., in Belfast. On a New Fossil Cirripede. 1858.
M a i la n d »  A c c a d e m i a  f i s i o - m e d i c o - s t a t i s t i c a .  Atti Vol. III, Anno XIII, Disp. 1 —3 

de 1857/58.
„  K. k. I n s t i t u t  d e r  W i s s e n s c h a f t e n .  Memorie Vol. VII, fase. 3. —  Atti Vol. I, 

fase. 4 —8.
Lc M a u s .  S o c i e t e  d ’ a g r i c u l t u r e ,  s c i e n c e s  et  a r t s d c  l a S a r l h e .  Bulletin VI bis 

VIII, 1844 —  49, II. Serie, 1 8 5 0 — 53. —  Memoires 1 de 1855. —  Seance publique 
1806, 1807, 1811, 1821. — Analyse des travaux 1, 1820.

Manz, Friedrich, Buchhändler in Wien. Oesterreichische Zeitschrift für Berg- und Hütten
wesen Nr. 14— 26 de 1858.

M a y r ,  Dr. Gustav, Lehrer an der städt. Ober-Realschule in Pestli. Ungarn’s Ameisen. — 
Ein Ausflug nach Szegedin im Herbste 1855. ■— Voyage au Mcxique. Lettre de M. II. de 
S a u s s u r e .

Moskau. Ka is. n a t u r f o r s c h e n  de  G e s e  11 s chaf t .  Bulletin Nr. 1 de 1858.
Mühlhausen. S o c i e t e  i n d u s t r i e l l e .  Bulletin Nr. 142 de 1858.
M u r c h i s o n ,  Sir Rod. Impey, Präsident der kön. geographischen Gesellschaft in London. 

The Silurian Rocks and fossils o f Norway as descrived by M. Th. K j e r u l f ,  those of 
the Baltic provinces of Russia, by Prof. S c h m i d t ,  and both compared with their 
british equivalcnts. 1858.

M y ln e ,  Robert W ., Civil-Ingenieur in London. London and its Environs topographical et 
geological Map.

Parolini, Albert, Ritter, in Bassano. Sulla sospensione temporanca del corso dcll’ Olicro 
avvenuta nel Gennajo 1858.

Paris, So c i e t e  g e o 1o g i q u e  d e  F r a n c e .  Bulletin XIV, f. 33 — 38 (16. März bis 4. Mai 
1857); XV, f. 7 - 1 4  (16. November bis 7. December 1837).

„  K c o l c  i mp e r .  des  mi nes .  Annales des minus XII, 6. livr. de 1857.
Nt» Petersburg. Kais,  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 .  B'SCTHMK'L MMI1EPA- 

TOPCKArO PyCCKArO rE 0 rP A «M I4 E C K A r0  OB111ECTBA. IV, V, VI, 1857/58.
Perthes’ geographische Anstalt in Gotha. Mittheilungen über wichtige neue Erforschungen 

aus dem Gcsammlgcbiete der Geographie von Dr. A. Pe t e r ma n n.  Nr. 1— 3 de 1858.
Philadelphia. F r a n k l i n - I n s t i t u t e .  Journal Nr. 376 — 383, 385 — 387, April bis 

December 1857.
Prag. K. k. p a t r i o t . - Ö k o n o m .  Ge s e l l s c h a f t .  Centralblatt für die gesammte Landes

kunde; dann Wochenblatt der Land-, Forst- und Hauswirthschaft. Nr. 14—26 de 1858.
„  Kö n i g l .  bühm.  G e s e l l s c h a f t  d e r  W i s s e n s c h a f t e n .  Abhandlungen V. Folge, 

VIII. Band, 1 8 5 2 -5 4 .
Prestel, Dr. M. A. F ., in Emden. Bildliche Darstellung des Ganges der Witterung vom

1. December 1856 bis 30. November 1857 im Königreiche Hannover.
R e g e n s b u r g .  K ö n i g l .  b o t a n i s c h e  G e s e l l s c h a f t .  Flora Nr. 1— 12 de 1858.
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R e i c h e n b e r g «  H a n d e l s  - und Ge  we r  b e k o m m e  r. Bericht für das Jahr 1856.
R o m «  A c c a d  cmi  a p on ti f i c i a  dei  nu o vi L i n c e i .  Atti Anno X, Scss. VI, VII. Maggio, 

Giugno 1857. Anno XI, Scss. I— III, Dec. 1837. Gennajo, Febrajo 1838.
R o u e n .  S o c i e t e  l i b r e  d ' e mu l a t i o n  du c o m m e r c e  e t  de  1’ I n d u s t r i e  de la 

S e i n e  i n f e r i e u r e .  Bulletin 1. 2. Part. 1837.
S a a t f e l d .  R e a l s c h u l e .  Programm 1858.
S k o f i t z ,  Dr. Alex., in Wien. Oesterreichisches botanisches Wochenblatt. Jahrg. VII, 1857.
S t r e f f l e u r , V., k. k. Sectionsrath im k. k. Finanz-Ministerium in Wien. Situation und 

Längenprolil der Dammherstellung im Laihaclier Moorboden für die Eisenbahn-Anlage 
zwischen Inner- Goreza und Trauerberg. Vom k. k. Eisenbahn-Inspector F i Hun g e r .

S t u t t g a r t .  N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r  Ve r e i n .  Württemhergische naturwissenschaftliche 
.lahreshefle XIII, 3 ; XIV,2— 3, 1837/38.

v. T c h i l i a t c l i e l ’ , Peter. Kluiles sur la V e g e t a t i o n  des hautes montagnes de l’ Asic 
mineurc et de l'Ai'menie. — Discours piononce a Montpellier le 10 Jnin 1857 a la 
seancc de Clöture de la session extraordinaire de la Socicte botanique de France.

T u r i n .  Küii .  A k a d e m i e  d e r  W i s s e n s c h a f t e n .  Memoric XVII, 1858.
V e n e d ig «  K. k. I n s t i t u t  d e r  W i s s e n s c h a f t e n .  Atti disp. 3 —  6 de 183738. — 

Memorie VII, 1837.
V i l l a ,  Gebrüder Anton und Johann Dapl., in Mailand. Intorno agli sludj geologici e paleon- 

tologici sulla Loinbardia del sacerdote Prof. Antonio St o pps i n  i. 1838.
W a l t l ,  Dr., in Passau. Passau und seine Umgebung. Geognostiseh-mineralogisoli geschil

dert. 1833. —  Das Stahlbad Keilberg nächst Passau. —  Das Mineralbad Kellberg.
W e e b e r ,  C. Heinrich, k. k. Forst-Inspcetor in Brünn. Verhandlungen der Forst-Seetion für 

Mähren und Schlesien. lieft 30— 32 de 1858.
W c i t e u Y v c b e r ,  Dr. Rudolph. Systematisches Verzeichniss der böhmischen Trilohiten in 

der Sammlung des Herrn Landes-Prülaten Dr. Hicron. Jos. Z e i d l e r .  1857.
W i e n .  K. k. M i n i s t e r i u m  de s  Innern.  Rcichsgesetzblatt fiir das Kaiserlhum Oestcrreich, 

Jahrgang 1837, St. 51; Jahrgang 1838, St. 10 — 23. —  Berg- und hüttenmännisches 
Jahrbuch der k. k. Montau-Lehranstalten zu Leoben und Pfibrain fiir das Jahr 1857.

„  K. k. H a n d e l s - M i n i s t e r i u m .  Bericht über die allgemeine Agricultur- und Industrie- 
Ausstellung zu Paris im Jahre 1835. Von Dr. E. Jonäk.  21.— 24. Heft 1858.

„ K. k. D i r e c  ti on der  a d min is t r a t i vc n S ta t i st ik.  Mittheilungen aus dem Gebiete 
der Statistik VI, 3, 1857.

„ K. k. A k a d e m i e  d e r  W i s s e n s c h a f t e n .  Sitzungsberichte der philos -  liistor. 
Classe XXV, 2— 3; XXVI, 1. 2 ; XXVII, 1. —  Malhem.-natunv. Classe XXIV, 3 de 1857: 
XXVIII, Nr. 3 - 9 ;  XXIX, 10, I I  de 1838. — Denkschriften. Math.-natunv. Classe XIV. 
— Die feierliche Sitzung am 31. Mai 1858. —  Jahrbücher der k. k. Ccnlral-Ansliill für 
Meteorologie und Erdmagnetismus. V. Jahrgang, 1858.

„ K. k. C en t ra l -  A nstal  t f ür  Me t  e or ol o g i e  und E r d m a g n e l i s  mus.  Uelieisicht 
der Witterung u. s. w. im August, September 1857.

„  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 Nr. 1 de 1858.
„ K. k. z o o  I o g is  c h - b  o ta n i sc  h e G e s e l l s c h a f t .  Verhandlungen VII de 1857. — 

Personen-, Orts- und Sach-Registcr der 5 ersten Jahrgänge der Sitzungsberichte und 
Abhandlungen. 1837.

„  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 a f t .  Allgemeine Land- und F orstw irt
schaftliche Zeitung Nr. 15— 27 de 1858.

„ D o c t o r e n - C o  11 e g i u m d e r  m e d i c i n i s c h e n  Facul t i i t .  Oesterreichisehe Zeit
schrift für praktische Heilkunde Nr. 15— 27 de 1858. — 8. Jahresbericht 1857/58.

„  O e s t  er  re i ch i s c h e  r I n g e n i e u r - V e r e i n .  Zeitschrift, Nr. 23, 24 de 1857; Nr. 2 
bis 5 de 1838.

„ N i e d e r - ö s t e r r .  G e w e r b e - V e r e i n .  Verhandlungen und Miltheilungen 2. Heft, 1858.
f V ü r z b t i r g .  K r e i s - C o m i l c  des  I and w i r ( h sc  h a f t l i c h  en V e r e i n s .  Gemeinnützige 

Wochenschrift Nr. 1— 21 de 1858.
K e p h a r o v i c h . Victor, Ritter v ., k. k. Professor in Krakau. Die Erzlagerstätten vom 

Ljiipkova-Thale des illyrisch—bnnnt. Gränz-Regiment-Bezirkes.
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XIV. Verzeiehniss der mit Ende Juni d. J. loco W i e n ,  P r a g 1, 
T r i e s t  und P e s t h  bestandenen Bergwerks -  Producten- 

Verschleisspreise.
( ln  C on ven lion s-M iin /e  20  G ulden-F uss.)

Wien Prag Triest Pesth
fl. k. fl. k. fl. k. fl. k.

16 17 6 13 30
11 30

IG 18 . 16 18
16 48 .
13 12

14 .
13 15
13 30 13 30
14 30 14 30

14 16
10 24 12 24 ,
7 12 9 12
5 30 7 30
5 13 7 13 .
4 48 6 48 ♦

13 43 14 30 16 13
13 13 14 20 , 15 45

t 15 30
% 15 20

69 70 .
69 .
69 69
67 68 10 67
67
67 67
. 70 .

( e s

63
63

69
67
61 61
61 61

69
67

69
64 30
73 18
79 18

. 76 18
# 74

120 121 30 118 120 30
121 ,

120 118 .
1 18 1 19 1 17 1 19
. 119 30

19 , .
9 9 9 9 .

29 30 •

Der Centner.

A n t im o n iu m  cruduin. Magurkaer................................
A r c a n u in  duplicatum..........................................................
I l l e i «  Bleiberger, ord inär...................................................

„ Probir- . . .  .........................................
„  hart, P fibram er..........................................................
„  weich, Pfibram er.......................................................
„ „  Kremnitzer, Zsarnoviczer u. Schemnitzer
„  „  Nagybäuyaer 2. S o r t e ................................
„  „  Fernezelyer i . „ ................................

E s c l i e l  in Fässern ä 363 Pf.
FFF.E.......................................................................................
FF.E..........................................................................................
F.E............................................................................................
M.E............................................................................................
O.E............................................................................................
0; E.S. (Stückeschel)..........................................................

♦ i ln t t e ,  Pfibramer, rothe...................................................
.» „ grüne............................................
„  n. ungar., rothe......................................... ...........
„  „  grüne.....................................................

B l o c k e n - K u p f e r ,  A gordoer.......................................
„ „  Sclimöllnitzcr..............................

K u p f e r  in Platten, Schmüllnitzer 1. Sorte................ .
n n n n n ...........................
„ „ „ Neusohler ........................................
„  „  „  Felsöbdnyacr...................................
„  „  „  A gord oer..........................................

G u s s k u p f e r ,  in Ziegelform, Neusohler.......................
„  in eingekerblcn Platten, Neusohler . . .
„  Sehmöllnitzer............................................
„  Felsöbänyaer..............................................

H u p f e r ,  Rosetten-, A gordoer.........................................
„ „ Rezbanyaer.....................................
„  „ Offenbiinyaer...................................
,, „ Zalathnaer (V erbleiungs-).........
„ „  aus reinen Erzen............................
„  „ C em ent............................................
„ „  Jochberger .....................................
„ Spleissen-, Felsöbänyaer.................................
„ -Bleche, Neusohler, bis 36 W. Zoll Breite. . 
»  getieftes „  „ „  „  „  „  . .  
„ in Schciben bis 36 W. Zoll Breite .

B a n d k u p f e r ,  Neusohler, gew alztes............
^ Q u e c k s i l b e r  in Kisteln und L ageln .........

„ „  schmiedeisernen Flaschen
„ „  gusseisernen Flaschen . . .
„  iin Kleinen pr. P fu nd............
„  Zalathnaer „ „  ............

S c h e l d e w a s s e r ,  doppeltes.......................
U r a n g e l b  (uransaur. Natron) pr. Pf. . . . .  
V i t r i o l ,  blauer, Hauptmünzamts.....................

39*



3 0 8 Vcrzeiohniss der Hcrgwerks-I’roduclen-Versch! eisspm so.

Wien l'raji Triest Pesth
Der Centner. n. k. «. k. fl. k. fl. k.

V i t r i o l ,  blauer, Kremnit/.cr ............................................ 29 29 27 30
„ „  Karlsburger............................................ 29 . 27 30
„  grüner Agordoer in Fiissern.............................. 2 30 .

V i t r i o l ö l ,  weisses concentrirtes. . .  ......................... 7 45
Z i n k v i i r i o l ,  Nagybänyaer.............................................. 11 10 20
Z i n n ,  feines Schlaggcnwaldcr............................................ 85 . 84 .
K i n n o b e r ,  ganzer.............................................................. 125 # 12<i 30 123 125 30

„ gemahlener..................................................... 132 133 30 130 132 30
„  nach chinesischer Art in K isteln .............. 140 141 30 138 140 30
„ nach chinesischer Art in L a ge ln .............. 132 * 133 30 130 132 30

Preisnachlässe« Bei Abnahme von 5 0 — 100 Ctr. bölim. Glätte auf EinmaMw/0
„  1 0 0 - 2 0 0  „ „ v 2 %
„ 200 und darüber „ „ „ „ 3°/0 

jfiahlunggbedingnisse. Bei 500 fl. und darüber, entweder dreimonatlich n dalo 
Wechsel mit 3 Wechselverpfl. auf ein Wiener gutes Handlungshaus lautend, oder 
Barzahlung gegen Sconto.



9. Jahrgang 1858. JAHRBUCH III. Vierteljahr.
DER

KAIS. K0N. GEOLOGISCHEN REICHS-ANSTALT.

I. Die trigonometrisch bestimmten Höhen an der tiroliseh- 
bayerisehen Landesgränze. 

Von Joseph F e u e r s t e i n ,
k. k. Trigonomeler.

M itgolheilt in der Sitzung der k. k. geo log isch en  Heichsaiistalt um 13. A p r i l 1858.

Der am 8. Mai 1857 verstorbene k. k. Katastral-Central-Mappen-Archivar 
Herr Eduard Part  s c h  war vom Jahre 1836 bis 1850 der k. k. Gränzreguli- 
rungs-Hof-Commission in Tirol gegen das Königreich Bayern als erster Techniker 
beigegeben.

Der Zweck dieser Commission war die Berichtigung der vielen an dieser 
Landesgränze obwaltenden Anstände, und eine für immerwährende Zeiten blei
bende Vermarkung, zur Hintanhaltung aller Erneuerungen von Gränzstreiten.

Um die wissenschaftliche Feststellung der nötbigenGränzpuncte zu bewirken, 
wurden dieselben durch trigonometrische Bestimmung ihrer Coordinaten auf den 
Münchener Meridian und die Ableitung ihrer Höhen über dem Niveau des adria- 
tischen Meeres festgestellt.

Bei den trigonometrischen Messungen der Höhen der Gränzpuncte mussten 
viele andere ausser der Landesgränze gelegene Puncte gemessen werden, welche 
in das Operat der Gränzregulirung nicht aufgenommen wurden.

Der k. k. zweite Adjunct des k. k. Hof-Mineralien-Cabinetes, Herr E. Suess ,  
bat nun diese Höhen aus dem Nachlasse des k. k. Central-Mappen-Archivars 
P a r t s c h  mir, als dessen beständigem Mitarbeiter an den Aufnahmen der 
tirolisch-bayerischen Landesgränze entlang, zur Ordnung und näheren Bezeich
nung ihrer natürlichen Lage übergeben, um nach dem Wunsche des Verblichenen 
diese Sammlung der k.pk. geologischen Reichsanstalt auf Grundlage der Geneh
migung des hohen k. k. Ministeriums des Innern überreichen zu können.

Deingemäss wurden von mir die anliegenden drei Tabellen angefertigt.
Die erste enthält diejenigen Puncte, woraus die folgenden abgeleitet 

wurden.
Die zweite enthält die von Herrn P a r t s c h  trigonometrisch bestimmten, 

ausser der Landesgränze liegenden Höhen, alphabetisch geordnet nebst Angabe 
des Landes, des Bezirkes oder Landgerichtes und der nächstgclegenen Orte, um 
jeden dieser Puncte in der Natur auftinden zu können.

Drittens folgt aus dem Gränzbeschreibungs-Operate ein Auszug des ganzen 
Gränzprofiles vom Scheibelberge an der Salzburger Gränze bis an den Bodensee, 
mit den hervorragendsten Berghöhen und Einschnitten verfasst, welche fort
laufend nach den Nummern der Gränzstcine vom Scheibelberge an der Salzburger 
Gränze bis an den Bodensee in drei Sectioneri geführt sind und daher leicht auf- 
gefunden werden können.

H. k. geologische ReicUsaiislalt. D. Jahrgang 1858. III. 40



3 1 0 Joseph Feuerstein.

I. Puncte aus dem Opernte des k. k. General-Quartiermelsterstabes, ans welchen die folgenden
Höhen bestimmt worden.

Name: Land: Gericht: Nächster Ort: Culminirter 
Punct:

Höhe iih. <1. Niveau 
des adriat. Meeres 

io
bayer.
Rutli.

Wiener
Klaftern

Edelsberg, B erg ............
Fellhorn, B e r g ..............
Feuerstätter, Berg. . . .

Bayern . . .

Vorarlberg 
Tirol . . . .

Füssen..............
Kitzbichel . . . .  
Bregenzerwald

Pfronten...................
W aidring................
Sihratsgfiill............

Gipfel................ 557-5
602-3
561-6

837-8
929-4
865-8

769 ■ 2 1183-ö
Gimpel, B erg .................
Hirschfeng, liränzberg.
Hoehplatt, B e rg ............
Hochvogel, Gränzberg .
Juifen, B e r g ................ .
Kothbaehspitze, Gränzb. 

„  höchste Spitze, neu

766-0 11791
1003-7

Bayern . .  . 
T i r o l ____

Schongau..........
H eulte..............

Hohenschwangau • • 
Hinter-Hornbach . .

714-2 
887 • 6

1097-0
1365-8
1046-8680-3

T e l f s ................ 880 -1 1354-3

939-9 1446-3
Vorarlberg 
Tirol . . . .

363-1 558-9
Sonnenwend joch, Berg. 
Spitzstein, Gränzberg . 
Sulzberg, Kirchthurm .

680-5 1047•1
546-6 841 -2

Vorarlberg 356-5 548 6
346-2 532-8

Widderstein, Berg . . . .  
Lindau, Gefangniss- 

thurm' ) ...................

Bregenzerwald Hoch-Krumbach.. . 867-4 1334-7

Bayern. . . 144-0 220-8
135-ö 208-5

II. Trigonometrisch bestimmte Puncte ausser der (iränxlinie gelegen.

Name: Land: Gericht: Nächster Or t : Culminirtcr 
Punct:

Höhe üh. d. Niveau 
de» adriat. Meeres 

iu

bayer.
Ruth.

Wiener
Klaftern

Tirol . . . . Seespiegel.. . . 313*3 482-1
323*9 498-b 

839 ■ 1
Aelpcles, od. Thomas-

Bayern . .  . Hohen-Schwangau Gipfel................ 545*3
468*4 720-8

Aelpelekopf, Griinzberg n • • ►Sonthofen . . . . Hinterstem, Tau-
694 0 1067-9

Wasserspiegel. 297 • 5 
525-9

457-8
Alpacherkopf, Berg . .  . 
Alpsee ............................

T i r o l ____ Bregenzerwald. 809-2
Bayern. . . Hohcn-Schwangau. 

Gross-Nesselwang.
Wasserspiegel. 
G ip fe l..............

278-0 429 • 3
539-9
899-5

830-8
1384-2

Altenberg, Alphüttß. . . T i r u l____ 48G - 9 749 • 2
Bayern. . . Hohcn-Schwangau 575-6 88.)-7

' )  Obige Puncte sind dem Werke des k. k. Herrn General-Majors v. F a l I o n entnommen, welcher durch 
den verstorbenen Kalastral-Calculator W o b i s c h  die Höhen von Tirol aus den Messungen des k. k. 
General-Quartiermeislerstahes rechnen liess, und wurden durch die neueren Messungen des k. k. 
Mililär-Geographen-Corps ergänzt, wornach auch sämmtliche hier vorkommcnde Höllenmessungen 
richtig gestellt worden sind.
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Name: L an d : G ericht: N ächster O rt: Culminirter
P unct:

Höhe üb. d. Nireau
des adriat. Meeres

bayer.
Ruth.

W ieoer
Klaftern

Altenhauser Wiesen,
Alphütte.....................

dctto detto 
Ammerwald, Alphüttc

,, K reu z.....................
„  alte Sügemühle.. .
» W eg ....................

Angerberg, Berg . . . .
Anton St., Kirche..........
Arenkopf, Berg..............
Aitzcnreutte, Haus . . . .  
Auerspitz, Berg . . . . . .
Bachenulphütte............
Balderswang, Kirche . . 

„ Alphütte. 
„  neuer Hof

Baumgnrtenjoch............
Bayereck.........................
Bendling..........................
Berchtolden, Haus . . . .

K o p f ------

B esslerfels.....................
Bieberalpen, Hütte. . . .  
Bieberstein, hintcrcAlpc 
Bichler, Holzschlag . . .
Bischof, B e r g ................
Blattenberg.....................
Blassenberg, Kapelle . .

r> >7 * •
Blekenauer Hütte.........
Bösenscheidegg, Kapell.

Bosselselleck, Kapelle . 
„ Säul e . . .

Brandschroflen..............
Bregenz, Pfankirchth. .

Bayern . . .  
T i r o l ____

Bayern . 
Tirol . 
Bayern

Tirol . 
Bayern

Tirol . . . .  
Bayern. . .  
Tirol . . . .  
Vorarlberg

Bayern
*»

Tirol . 
Bayern

Sonthofen 
Bregenzerwald. 
R eu tte ..............

Werdenfels ,
Telfs............
Lindau . . . .  
Rosenheim . 
Reutte . . . .  
Immenstadt

Schw atz............
Füssen..............
Kufstein............
Bregenzerwald

Immcnstadt , 
Sonthofen . .

Reutte . . . .  
Werdenfcls 
T egernsee. 
Weiler . . . .

Breitenbcrg

Breitenwang, Pfarr-
kirchthurm..............

B reitenkopf...................
Brögcr, hinterstes Haus

M X> «

Brnnnenstein, Berg . . .
Brunnensteineel;............
Biirst, südl. Alpliiitte . .
Bullaberg.......................
Burg, Kirche...................
Collmann St., Kirche . .  
Cordonshaus ob. d.Ehr- 

waldcr Schanze . . .
Duuineu, B e r g ..............
Ebele, H aus...................
Ebratshofen, K irch c.. .

Tirol . . . .
n • • • ■

Bayern . . .  
Vorarlberg 

fi
Bayern . . .

Tirol . . . .
n • ■ • •

Vorarlberg
»

Bayern. . .  
Tirol . . . .  
Vorarlberg 
Bayern. . .

Tirol . . . .  
Bayern. .  . 
Tirol
Bayern. . .

Füssen . 
Weiler

Reutte

Werdenfels 
Bregenz . . .

Sonthofen 
Füssen . .  .

Reu tle .
ff * 

Bregenz

Roscnlicim
T e l f s .........
Bregenz. .  , 
Füssen 
Sonthofen . 
Schongau..

Reutte . .  . 
Sonthofen 
Reutte . . .  
Weiler . . .

Ilohrm oos..............
Sibratsgfäll............
Breitenwang.........

77 .................

»7 • • • • •

» ........
V i ls .........................
Partenkireh............
Scharnitz................
A itzenreuttc.........
Bayrisch-Zell.........
3 St. v. Breitenwang 
Baldcrswung . . .

9t * * *

»  . . .
Hinterriss............
Hohen -  Schwangau
Kufstein..............
Walserthal,Ritzlern

Rolirmoos................
Obersd., Schwabth

Giebel

Eingang. 
Fuss. . . .

Jungholz................
Partenkirch............
Kreuth.....................
Blassenberg ............

„  bei Seheidegg .
Blekenau ................
Scheidegg, Büson-

seheidegg............
Jungholz.................

Pnrtenkircli
Bregenz

Hindelang. 
Pfronten. .

Breitenwang 
Schattwald . 
Bröger .........

Oberaudorf . .  
Srharnitz . . .  
Sibratsgfäll .
Füssen .........
Burg..............
St. Collmann

Ehrwald. . . .  
Obersdorf . . 
Jungholz . . .  
Ebratshofen .

ob.d. Sägemühle
Gipfel................
Thurmknopf . .
G ipfel................
Hauseingang . .
Gipfel................
Eingang............
Thurmknopf . . 
Eingang............

G ipfel.

Eingang . . . .  
Berg o b . d . Hause 

G ip fe l.. . .
G ipfel............
Eingang. . . .

Gipfel.

Knopf................
Eingang . . . .

Knopf. . 
Eingang 
Fuss . . .  
Gipfel . .  
K n op f.. 
Fuss. . . 
G ip fe l..

Kno[>f.. 
G ipfel. . 
Giebel . 
Eingang 
Gipfel . .

Eingang 
G ip fe l.. 
Eingang

G ipfel. . .  
Eingang . 
Fi rst . . . .

326- 7 502- 7
327- 7 504- 3
380- 0 584- 7
379- 4 583- 8
379- 9 584- 6
382- 0 580- 9
371- 8 572- 1
269- 9 415- 3
520- 8 801- 4
261- 2 417- 3
618- 9 !>52 5
452- 0 695- 5
303' 8 559- 8
51t- 0 787- 2

8 782- 9
659 8 1015- 3
425 5 654- 8
529 3 814- 5
401 1 617 2

434 4 668 4
573 8 883 0
574 0 883 ;■<
344 3 529 8
442 0 080 i
694 1 1008 1
545 9 840 0
288 8 444 4
284 3 437 5
404 0 468 7

264 4 400 8
309 7 508 9
307 8 500 0
642 •0 988 f!
170 •3 271 •3
101 •0 248 7
741 •9 1141 •0
630 •0 969 •4

30!) •7 470 6
458 •3 705 ■2
232 •3 388 •2
250 •1 384 ■8
553 ■ 2 851 •4
389 •0 598 •6
443 •2 682 •0
281 ■0 433 •3
305 ■0 469 ■3
270 •1 415 •6

409 •7 630 •4
780 •9 1201 ■6
388 •2 597 •4
230 •7 355 ■0
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3 1 2 Joseph Feuerstein.

Name: L an d : G ericht: Nächster Ort:
Culminirter

Punct:

Höhe üb. (I. Niveau
des adi'ial. Meeres

hayer. W iener
Ruth. Klaftei'u

Ebs, K irch e ................
Eggenberg, B e r g ------
Eglof, K irclie ..............
Ehrenberg, Pass..........

„  Schloss, oberes .. .
„ „ unteres . .  

Ehrcnschwangerstuiben
E hrw ald...................
Eibsee, Kreuz. beimPon'

tifisteig..............
„  Wasserspiegel . 

Eichcnbcrg, Kirchthurm
Einstein, B e r g ............
Ellhofen, Kirchthurm. 
Enscherkopf, B erg .. .
Eschach, K irche.........
Eselberg.......................
Ettiiler Mandl..............
Eubelc, Alphütte, obere

„  Mühle . . . . .
Fahnengrath.. . . . . .
Falkcnalpc, obere Hütte 
Falken.......................

Falkcnstcin, Ruine.

Fall an d.lsar. Kapelle 
Fahlmiihle, Maulliaus.
Ferchensee ...................
Fisehen, K irch e .........
Frauenalphopf............

Frauenalpspitz . . . .  
Frauenhofen, Schlosst!» 
Frauenstein, Ruine. . .
Freibergsee ................
Friekenspitz................
Frickenkopf, hoher . . 
Füssen, Feldkapelle..

„  Goltesacker, Kirche
„  Lcchbrüeke............
„  Poslgebiiude..........
„  Schlns.sthurm . . . .  

Futtevkopf, vorderer . 
Gafolsjoch (Steinborg) 
Geierkopf, höchster P.
Gaisalphorn................
Ganniseh, alte Kirche 

„ Pfarrkirche
G atterkopf..................
Gcigelstcin...................
Gei-akopf in d. Willers-

alpe..........................
Gehren, Kapelle.........
Gehrenspitz............

Tirol . .  
Bayern.

Tirol . !

Bayern . . .  
Tirol . . . .

Bayern . . .
f> • ' ' 

Vorarlberg 
Tirol . . . .  
Bayern . .  .

Vorarlberg

9t

Bayern 

Tirol . 

Bayern

Tirol

Bayern

Tirol

Kufstein . . .  
Werdenfels 
Weiler 
Reutte . .  . .

V * • ■ •
9t • * * ■

Immenstadt 
Reutte . . . .

Werdenfels
TS

Bregenz . . .  
Reutte 
Weiler 
Sonthofen . 
Lindau 
Werdenfels 

n
Bregenz . .

»  . . .
Immenstadt

r>
Reutte

Füssen . .  . .
tt ' * * ’

T ö lz ............
Füssen 
Werdenfels 
Sonthofen . 
Werdenfels

Lindau . . . .  
Füssen . . . .  
Sonthofen . 
Werdenfels

n
Fiissen . . . .  

,, « . . . 
n • • • •

tt . . . .

Schwaz . . .
n • • •

Reutte . . . .  
Sonthofen . 
Werdenfels 

t  t

Immenstadt 
Rosenheim .

Sonthofen . 
Reutte . . . .

Ehs............................
Partenkirch ............
E g lo f .......................
R eu tte .....................

ft ’ * .....................

Stauffen ...................
Ehrwald..................

Ehen..........................
» ..........* .........

Eichenberg ............
Thanheim................
Ellhofen...................
Sonthofen ..............
Eschach ..................
W erdenfels............
Ettal..........................
Ilittisau, Lechnerth.

n. Gränzstein 209 
Sulzbg., Unterlitten
StaulTcii..................

» ................
Jungholz, Stuben-

thala lpc..............
Pfronten...................

F a i r . . . ! ! ! ! ' ! ! ! !
Pfronten..................
Miltenwald..............
F isch en ...................
Wettersteingeh. b. 

Partenkirch . . . .
r> »

Frauenhofen .........
Ilohen-Schwangau.
O bersd orf..............
Partcnkirch............

W ............
Fiissen.....................

5» ............
W .............. * '
rt ...........................
j> • •«••••* *

H inter-R iss............
A chentlia l..............
Ammerwald............
Obersdorf................
Garmisch................

Walserlhal..............
Sachrang ................

Hindelang................
h. Lechleit., Gehren

Eingang. . . .
Gipfel............
First..............
Strasse..........
obere Mauer

Gipfel............
Kirchdaeh . .

F u ss .. .  
S e e . . . .  
K n o p f.. 
G ipfel. .  
Fuss . . .  
G ipfel. .  
Eingang 
G ipfel..

Eingang .

G ip fe l.. . 
Eingang .

Gipfel..............
Thurmm., oben
Fuss................
Eingang.........
Thürsehwelle. 
Wasserspiegel 
Eingang..........

G ipfel................

Thurmknopf..
Mauer..............
Wasserspiegel 
G ipfel..............

Eingang ,

Fahrbahn . . . .  
Eing., Pflaster
Knopf..............
Gipfel..............

Thurmknopf
Knopf............
Gipfel...........

Eingang . 
Gipfel. . .

160-6
609-6
238-3 
310-0 
429-3 
383-5 
602-7 
409-7

337-6 
335-4 
280-3 
639-9  
278-3 
699 1 
138-7 
360-1 
357-2

466-9
22Ü-1
626-9
495-7

470-7 
436-3 
434-8 
247-7 
320-3 
333 1
239-6

810-0 
767-4  
360-6 
304-3 
319-9 
700-9 
668-9
273-5
274-0 
271-7 
274-9 
290-3 
638-0 
741-4 
738-6  
670-6 
234-4 
257-3 
572-2 
617-4

651-7
504-7
638-2

247-2 
938-0  
362 0 
487-6 
660-6 
590-1 
» 2 7 -4| 
630 -4|

519-51 
516 1 
431-3 
984-7 
428-2 

1075-4 
213-4 
554-1 
857 -4|

71S-4
346-4
964-7
762-8

724-3 
070 
669-1 
381 • 2 
493-2 
543-3 
399

1248 ■ Di 
1180-91 
554 - s! 
468-3 
492-3 

1078-5 
1029-3! 
42«-«I
421-0 
418-1
422-0 
453 •«

1013-5 
1140-9 
1130-ti 
1031-9 
391 ■ 5 
395-9 
880-5 
950-1

1002-8
776-6
982-0
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Name: Land: Gericht: Nächster Ort: Culminirter
Punct:

Höltoüli.d. Niveau 
des adriat. Meeres 

in
huyiT.
Ruth.

Wiener
Klaftern

Bayern. . . 516*3 794-5
Gernspilz bei Ncssel-

742*0 1141-8
Girnkopf b. Sipling . . . Bayern. . . limnenstadl . . . S ip ling ..................... 572 -8 881-4

577-ß 888-8
Tirol ____ 359 1

I'iipsmülile a. d. Pellat. Bayern. . . Füssen.............. Hohen-Schwangau. 282-8 435-2
Tirol . . . 425 ■ 4 654-6

Gottesacker, Alphütte,
Hochleg. unt.Hochifen Bayern. . . Immenstadt . . . Ohersd., Rohrmoos (329 ■ 6 968-0

„  Wand, höchst. Punct 634-3 977-4
Grauenstein................... ff • • • f» • ' • Balderswang......... 561 -0 863-6
(irünau, obere Kirche . Wcrdenfels . . . Grünau b. Gartnisch Thurmknopf . . 267-5 411-8

„  untere „ M . . . ft * • • » w w » • • 202-1 403-3
595-9 917-0
3(53-4 557-2

Gsclmerhaus, Alphülte . ff • * • 9) , ,  Lappachtbal . . tf . . . . . . 408-8 629-0
Güntle, Alphütte, obere Vorarlberg Bregenzerwald unt. d. Feuerstätter

Grunze, Balders
wang ................... 485-8 747-5

„  „  untere 9t » „  Lappenbacli. . . . 476-2 732-8
„  A lphütte......... bei Sihratsgfäll am

Feuerstätter .  . . 495-3 763-5
Gunt, Alphütte.............. 631-0 971-0
Guntbcrg,ob.d. Alphütte ff n ff  ff 671-1 1032-7
Guggcnberg, Fehl . . . . Tirol . . . . Kufstein............ Guggenberg............ 203-0 313-2

741 -1 1140-4
Haldenwang, unt. Hülle Bayern . . . Sonthofen . . . . Obersdorf. Au, Iller-

lJrspr.,Sch\vabth. Hingang............ 448-0 689-4
610-4 939 • 3

„  initiiere „  ......... ft . . . »  . . . . amSchrofwege nach
Lechleiten.......... „  Speicher . . 609 0 784-8

Hagspiel, ß e r g .............. Immcnsladt ■ .  • Hagspicl, Oh.-Ach. Säulcnfuss . . . . 373-7 575 • 1
W eile r .............. 243 • 1 374-1

Hakritzeneck, B erg . . .  . Immenstadt . .  . Balderswang......... 571-1 878-8
Heunermoos, Alpliiitte . Vorarlberg Bregenzerwald Hittisau, Finkenalp. 455-4 700-8
Herbranz, Kirchllmrm . n Bregenz ............ Herbranz ................ 155-4 239-1

ff ff ff Eingang........... 145-3 224-3
Hermannskaarspilz. . .  . Tirol . . . . R eutte.............. Lechthal, Holzgau. 911-3 1402-3
Himnielhorn, (Schne-

Bayern . . . 776-6 1195-0
281 • 3 43 2 *

Hirscbberg b. Bregenz. Vorarlberg auf d. Fluhe............ Kreuzfuss......... 377-1 580-3
Bayern . . . 613-2 946-7

661-9 1018-5
Hiischcck, Kirclic . . . . Vorarlberg Bregenzerwald Walserthal, Hirsch-

386-1 594-1
„  A lphütte.................. ff  » 653-6 1005-8

538-7 828-9
Hirschgern, obere Hütte Vorarlberg Bregenzerwald Tamb,,Hoch-Krum-

bach ..................... 591-4 910-0
Hirschgunl, Alphütte 1 . Bayern . . . Immenstadt . .  . Rohnnoos ober dein

Bolus-Wasserfall 478-1 735-7
2. „  . • *> » 490-4 754-6
3. n  • • ' 535-3 823-D
4. ft • '  • r  ?• 546-7 841-3



3 1 4 Joseph Fcuerslfin .

Name: Land: Gericht: Nächster OrL: Culminirter
Punct:

Höhe üb. <]. Niveau 
des adriat. Meeres 

io
bayer.
Ruth.

Wiener
Blattern

Hochnlpo b. Pfronten . . Bayern . . . Pfronten................... Kreuz, Fuss . .  . 
Gipfel

r>ä!) • 9 
679-2 
686-9 
436-9

815-4 
1045-1 
1057 0 

749-2

„ Steinmanill..............

„ b. <1. Glashütten . .  . Tegernsee . . . . Kreuth, Glashütten 
Hohcn-Seh wangau,Hochblassen................... n

680-6 1045•1
. Werdenfels . . .  

Tegernsee . . . .
926-1
543-8
531-2

1425-1
836-8
817-4

H oehplatlc.....................
Ilochschelbcn................

Miesbach u. Ro- 
senheim . . . . 631 -4 971 • 7

Ilochweilnr, Kirclitliurm Vorarlberg Bregen?............. 185-1 284-8

627-2
Holk1, Alphiitte.............. Bayern . . . Sonthofen . . . . Ritzlern im Walser-

407-6
Hohenburg, Sclilosskap. Lcngris . . ..............

Hohen-Schwangau.
245-7 378 1 

432-1 
519-2 
466-7 
45 1 -C 
459-0 
509-2 

1429-5

Hohenschwangmi.Bräuli. 
„  Schloss, a ltes..........

VS • • • Füssen.............. Eingang .................
Thurm, oben . . 
Gerüslv.Schwan 
Bassin................

280-8
337-4
303-3
293-5
298-3
330-9
929-0

n neues.........
„  Löwcn-Ltassin..........

n • • ■ n ..............
»  n
if n

„  Terrasse................... n »

„  Jugend ..................... 7f *)

Wenlenfels . . .  
Sonthofen . . . .

9t »
Griinau.....................
Ohersdorf gegen

Gipfel................

772-1 1188-1
Hnlbstein, altes Schloss Lindau .............. 171-9 204-5
Hnlzschlag, Alphiitte . . Tirol . . . . R eu lte .............. Vils............................ 473 • 1 728-0
Hopfen, Kirclitliurm . . . Bayern . .  . 283-6 436-4
Hopfersui, Kirclithiirin . H opferau................

Walscrlli., Bitzlern
288-6 444-1

Hörnle, Alphiitte, obere 
„  „  untere 

Hultlerberg.....................

Vorarlberg 

Bayern . . .

Kregenzenvald
y>

Füssen ..............

Eingang............
Kreuz, F u ss . . .

443-4
438-1
325-7

682-3 
674 ‘ 1 
501-2

Jiigerhiitte..................... Hohen-Schwangau,
487-2 749-7

Iller, Ursprung.............. Sonthofen . . . . Ohersdorf, Vereinig.
266-0 409-3

Imbergerhorn................ 567-3 873-0
Immenstad t,P farrkirch- 

thurm ....................... 249-1 383 3
Joch (Ober-),Mauthaus Oberjoch, Hindelang 386-2 594-3

„ (U nter-), Kirche . . 346-7 533-5
„ „  Mauthhaus 354-7 545-8

Jugend ............................ Iloben-Seh wangau

Jungholz,, Höfen . . • 
H indelang ....................

Sehollwald unterm

330-9

362-7

509-2 

558 ■ 1
Jungholz, Höfen, Pfarr- 

kii-chthurm.............. Tirol . . . . lU 'u lle..............
Iseler, B e r g ...................
Kiilberhof, Alphiitlea. (1. 

V ils ............................

Bayern . . . 

Tirol ____

Sonthofen . . . . G ip fe l. . . . . . . . 644-7 992-1

331-2 509-fi
Kaiserklause, alt.Kapell. Bayern . .  .

326-4 502-3
Kanvendel, Kreuz ober. Werdenfels . . . 782-9 1204-7

„  „  unter. 697-3 1074-1
K em ikopf....................... Wettersteingeb.. . . 683-4

641-0
386-3

1051-6
986-4
594-4

K em ithor.......................
Kitzberg, S iiu le ............

n . . . .
Hohen-Schwangau. 
Pinswang................Kniepass ob. d. Ruine . Tirol . . . . Strasse, h .P ct.. 316-6 487-2



Die Irigononictrisch bestimmten Höhen an der tiro)isch-bayerischen Laudes^räiize. 3 1 5

N am e: L an d : G erich t: Nächster Ort: Culminirter
Punct:

Höhe üh. <1. Niveau
des adriat. Meeres

hayer. W iener
Rulli. Klaftern

Kossen, Kirchlhurm . . .
Kofelalphütte.................
Koblachalpluitte............

Kopf, Alphiittc..............
Köpflberg, K reu z..........
Kranzberg.......................
Kreuzjoeh.......................
Kreuth, Bad-, Kapelle.

„ Kirche.......................
Kramer, bei B erg..........
K rottenkopf...................
Kriin, Kirchthurm . . . .  
Krunibach (H o c h - ) ,  

Kirche.......................

„ K irche.......................
Kufstein, Kaiserthurm .
K iihberg..........................
Kuhniooser (Säule am) 
Langenschwand, Kapell. 
Laufbacheck, Berg. . . .
Luutcrsee ........................
Lech, Holzrechen bei

W eissenbach ..........
„ bei Pflach, Brücke . 
„  beim Grenzpunct 1. 
„  „  Aentenstein . .  
„ Fallob.d.Magnustrilt 

Lcchleiten, Bock...........

„ Kirche.......................
„  Maulh.......................

Leonhardstein b. Kreuth 
Leutasch, P ass..............

Linkersalpe, Hütte . . . .  
Lindau, Leuchtthurm . .
Loretto, Kirche..............
Madeithal, unt. Alpe . .  
Magnusacker, Kreuz. . .  
March, auf d. Hütte . . .
Mariahilf, Kirche............
Miidelcgabcl...................
.Mittelberg, Kirche . . . .

Mittewald, Pfarrkirchlh. 
„  GotLesackerkirche

zu St. Nikolai..........
Möggers, K irche............

n n ........ *
Moosalpe, Hütte (Fink) 
Mussberg, nächst der

G ränze.....................
Nebelhorn, höchst. P . . .  

„ trigon. Signal..........

Tirol . 
Bayern

Tirol . 
Bayern

Vorarlberg 

Tirol

Bayern 
Tirol .

Bayern 

Tirol .

Bayern 
Tirol .

Bayern 
Tirol .

Bayern

Tirol . 
Bayern 

ft

Vorarlber
Bayern

Vorarlberg

Bayern .

Kitzbüchl. .  
Schongau.. 
Sonthofen .

Immenstadt
Reutte
Werdcnfels

ff

Tegernsee .
W

Werdenfels

Bregenzerwald

R eutte.........
Kufstein. . . . 
Sonthofen . . 
d e u t le .........

VVerdenfels

Heulte

Füssen 
Reutte ,

Tegernsee
Telfs

Sonthofen . . .
Lindau............
Sonthofen

Füssen..............
R eutte..............
Füssen..............
Sonthofen 
Bregenzerwald 
Sonthofen 
Werdcnfels . ..

Bregenz ............
T» ............

Bregenzerwald

ff

Sonthofen

Küssen.....................
Hohcn-Schwangau. 
Obersdorf, Au , 

Schwabthul . . . .  
Balderswang, oberh.
Jungholz................
Mittewald................
Partenkirch............
Bad Kreuth ............
Dorf „ ............
Partenkirch............

„  geg.Mittewald, 
bei Miltewald.........

Hoch-Kruinbach am
T a m b erg ............

bei Schottwald. . . .  
Kufsteiu,Festung.. 
Wertach b.Jungholz
Vils............................
Jungholz.................

Knopf . .. 
Eingang .

Fuss . .  
Gipfel.

Knopf.

Gipfel.

Knopf.

Miltewald.

W eissenbach.........
Pflach.......................
unt. d.Ulrichsbrüok.
NVcissenhaiis.........
Schwarzenbach . . .  
Vorspr.v. Hundskopf

b. Lechleiten .

Doi'f Kreuth. 
Leutasch . .  .

H indelang..............
Lindau .....................
ü b e r s d o if ..............
W alscrth., Rifzlern
Pfronten...................
Hinter-Hornbaeh . .
Maria Hilf................
O b ersd orf..............
Walscrth., Mittelb. 
Mittelb. b. Wertach 
Mittewald................

Möggers
ft

Hiüisau .

Walscrth., Ritzlern 
H indelang..............

Eingang

221 -5 
548-6

660-5 
483-2 
373-0 
472-5 
588-0 
287-4  
283-2 
679 1 
712-4  
305-0

Knopf................
Gipfel................
Fuss..................
Eingang............
G ipfel................
W asserspiegel.

Rechengang.. ,
W eg . . . . _ .........
Wasserspiegel.

r> '
oben, Absturz .

K opf..................
Eingang...........
Stiege h. Eing..
Gipfel ..............
W eg unter d

Thore...........
Eingang...........
Knopf................
Eingang...........

IJ ...........
Kreuz, Fuss. .
Eingang .........
Knopf..............
Gipfel..............
Eiugang .........

Knopf..............

Thurmgiebel
Fuss..............
Eingang

Gipfel............

588 
365 
204
413 
441 
387 
747 
343

299 
284 
274 
272 
272

638 
526 
512 
495

349
682
146
278
512
576
677
292
888
414 
354 
322 9

316-2
335-6
325-5
421-5

512-5
765-3
742-9

340-9
844-2

1016-4
743 5 
574-0 
727-1 
904-8 
442-3 
435-8 

1045-0 
1094-7 
469-3

905 3 
562-7 
314-6 
636-9  
679-5 
596 • 3 

1149-9 
529-2

461-2
437-3
421-8
419-5
418-7

982-5
816-8
788-3
762-4

537-8 
1049-8 
226-0 
429-2 
788-9 
886-5 

1042-7 
449-9 

1367 1 
638-4 
546 • 6 
496-9

486-6
516-4
500-9
648-6

788-6
1177-7
1143-2



316 Joseph Feuerstein.

N am e: L and : G ericht: Nächster Ort: Culminirter
P unct:

Höhe üb. <1. Niveau
des adriat. Meeres

bayor. W iener
Ruth. Klaftern

Nesselwang (G r o s s - ) ,
K irche....................

Neudegg, F elsen . . . .  
Neu -  Ravensburg, 

S ch loss-R u in e .. .  
Niederhofen, Kirche.

?> n «
Niederndorf, Kirche
Nikolai, S t....................
N o th .............................
Nothlend, B crgkop f . 
Obersdorf, Kirohthurm 
Usterbevg, Haus . . . .
Otto-Kapelle ............
Pa rtenkirch, Bad . . .

„ G oltesaekerkirche
„  P ost....................
„  P fa r r k ir c h e .... 

P frontcn-B crg, Kirchth 
„  -Steinach , „  

Pinswang, neueB ergstr 
n. Hohcn-Schwangau

Pissenalpkopf. . .
Plansee ................

,, Cordonshaus. 
Plaltachferner.. .

Plattentisch, Alphütte. 
Prometsreutte, H aus..

„ Steg iin Walde . . .  
Pachters Alphüttc . . . 
Kappenköptl, bei Lech

leiten.......................
Itappensee...................
Rappenspitz, Kreuz . .
Itauchbiehl...................
Reinthal, Bauerhiitte .

„ Boekhntte..............
„ untere Ginnpc . . .
„  obere „
„ Angerhütle............

Reitterwanne, Kreuz .
„  höchster Punet. . . 

Reil (im ), Kirche . . . .  
Reutte, Markt Feldkirch. 

„  Franciscaner Kirche
„ P o s t ........................
„  W o lfsb erg ............
„ (O ber-), Kirche . .

Riedbcrgerhorn ..........
Rieden, 5 Wunden - 

Kirche.......................

Bayern

Tirol .
99

Bayern

Tirol

Bayern 
Tirol .

Bayern

Vorarlberg

Bayern . . .

Tirol . 
Bayern

Tirol

Bayern

Füssen . . . 
Schongau.

Lindau . . . 
Schongau.

Ti

Kufstein . .  
» * •

Sonthofen.

Rosenheim . 
Werdcnfels

Füssen
3)

Reutte

Iramensladt 
Reutte . . . .

Immenstadt . .  

Sonthofen

T ö lz ..................
R eu lte ............
Werden fels . . ,

Sonthofen . .

Weiler , 
Reutte .

Weiler . . . .  
Immenstadt

Nesselwang............
Hohen-Schwangau.

Neu-Ravensburg . . 
bei Buching............

Niederndorf.
bei Ebs..........
Hinterstein. .

O bersdorf............
„ W alserllial.. .  

Kiefersfelden 
Partenkirch.........

Pfronten . 
» • 

Pinswang .

Rohnrioos.. 
Heiterwang

Werdenfels

Bregenzerwald 
Bregenz ............

Rcinthal

H iltisau..................
V3 Std.v. Möggers.

Leehnerthal

Ohcrsd., Schwabth.

R is s .....................
Yils.......................
Reintlial..............

Werlach.

Re u t . . 
Reutte

Ober-Rculte

Knopf................
G ipfel................

Eingang............
Thurm, Fuss . .
Eingang............

»

G ipfel................
ff .............................

Eingang........

„  ob. d. Stiege 
Dachgiebel. . . .
Knopf................
Pflast.unt.Thor. 
Achs.d.Uhrzeig. 
Knopf................

auf d. Ebene . .  
höchst. Punct. . 
Schwangauer

Gitter............
Gipfel................
Wasserspiegel.
Eingang............
Ferner Anfang .
M itte ................
Sattel, oben . . .
Eingang............
G ie b e l..............
Fuss...................
G ie b e l..............

Gipfel. .. 
Ausfluss , 
G ip fe l...

Eingang.........
J) . . . . . .

W asserspicgel.

Eingang . 
Fuss 
Gipfel . .  
Knopf . . .

Eing.ob.d. Stieg.
Gipfel................
Knopf.................
G ip fe l ..............

313-4
493-9

189
286
273
170
200
643
639
278
430
167
233
246
244
253
403
294

284
304

302
337
328
329 
733 
775 
811 
501 
307 
348 
442

778
722
623
321
322 
381 
400 
414 
477 
474 
529 
154 
301 
306 
291
301
302 
611

483-3
760-0

291
441
421
262
308
992
983
427
672
238
390
379
376
389
623
433

438
468

463
838
505
506 

1129 
1193 
1248

772
473
336
681

1198
1112

963
494
496
386
616
637
734
731
814
237
463
471
447
463
365
940

Füssen Rieden . Knopf. 276-2 425-0



Die trigonometrisch bestimmten Höhen an der tirolisch-bayerischen l.awlesgräm.e. 317

Name: Land: G ericht: Nächster O rt: Culminirter
Punct:

H öhe üb. (1. Niveau
ilcs adria t. M eeres

bayer.
Hutli.

W iener
Klaftern

Rieden,St. Urban-Kirch.
Rifferkopf.......................
Rindalpenleiten............
Rindalpenhorn..............
Riesserkogel...................
Ritzlern, K irche............

„  Alphütte..................
Rohnalphütte................
Rohrmoos, Alp, Kapelle
ftonnenspitz..................
Rossberg, Kreuz............
Rosskopf..........................
Rossstein, östlich..........
„  w estlich ...................

Rothe W a n d ...................

R othspitz.......................
Salober, oberste Hütte.

„  Berg .........................
Samstenberg, Alphütte 
Saucreck, Alphütte . . .
Schachenhülte..............
Schachensee...................
Schafalpkopf................
Scheffau, Kirchthurm ..

V » • '
Scheidebrückel, Strasse 
Seheidcgg, Kirchthurm 
Schellang, Kirche. .
S ch e llk op f..............
Sohcllschlicht, Berg
Schellspitz..............
Schlappoldsee . . . .
Scliildenstein.........
Schinderberg.........
Sch isser...................
Schlagstcin..............

Schnecken

Schneeloch, Alphütte
Schnippenkopf.........
Schönbichl, Mauth . .

„  H ü ge l...................
S cliön b erg ................
Schrattwang, neue Alph

„ Schanze ................
Schroffen .....................
Schwand, Alpliütte.. .  
Schwangau, Kirche . .

99 99

Schwangauer G itter ..
Schwansee...................
Schwarzbrücke, Mauth 
Schwarzenberg, Baum- 

s is n a l.......................

Bayern. . .

Vorarlberg

Bayern. .  
Tirol . . .

Vorarlbei
Bayern

Tirol . 
Bayern

Vorarlberg 
Bayern

Tirol .
9t

Bayern

Tirol . 
Bayern

Tirol . 
Bayern

rg

Füssen......... .
Sonthofen . . .  
Immenstadt . .

Bregenzerwald 
Tejrernsee. .

Rosenheim . .
Füssen.........
Sonthofen . .
Füssen .........
Sonthofen . .  
Immenstadt .
R cu tte .........
Werdenfels .

Sonthofen 
Wei l e r . . .

Bregenz. . .  
Weiler . . . .  
Sonthofen . 
Werdenfels

Sonthofen
Tegernsee

Sonthofen
Schongau.

Sonthofen
t i

Immenstadt 
Sonthofen 
Reutte . .

Tegernsee
Sonthofen

Reutte . 
Füssen .

9)

Reutte . 
Füssen ,

K. k. geo log isch e  Reichsanslalt. 9. Jahrgang 1858. III

Rieden.

Weissach ,

Tegernsee
Bregenzerwald

Sonthofen . .  
R eu tte.........

Kreuth . 
Bitzlern

Hittisau, Lecknerth. 
Obersd.,Rohrmoos.
S ch ottw ald ............
Vils............................
Sibratsgfäll............
Glashütten..............

Bayrisch-Zell. 
Füssen............

Weissensee . 
Sonthofen .. 
Lecknerthnl.
P flach...........
Mittewald . .

Obersdorf 
Scheffau. .

Salzberg . 
Scheidegg , 
Schellang.. 
Griesen . . .

O b ersd orf..............
Bad K reuth ............

„  gegenVoldepp. 
Hindelang, Hirschb. 
Hohen-Schwangau,

Bleckenau.........
Hinterstem..............

Weissach . 
Schellang. 
bei Vi l s . . .

Glashütten . 
Obersdorf ,

Jungholz . .  
Schwangau

Pinswang................
Hohen-Schwangau. 
bei Füssen..............

Thurmfirst. . .  
Gipfel..............

99 ........................

99 ........................
Eingang . . . . .

n .........
j j  ..................

Gipfel..............
Fuss.................
G ipfel..............

19 .........................

99 .........................

99

Säule, Fuss . .
Gipfel..............
Eingang.........
Gipfel..............
E ingang.........

» ........
t i  ................

Wasserspiegel
Gipfel A .........
Knopf..............
Eingang.........
Fahrbahn . . . .  
Thurmknopf .
Knopf..............
G ipfel..............

V  
99

Wasserspiegel 
Gipfel..............

J> ............
99 .........................

höchster Punct 
trigon. Signal 
höchst. Punct.
Eingang.........
Gipfel..............
Eingang.........
Gipfel..............

99 .........................
Eingang.........
Schanze .........
Gipfel..............
G ie b e l............
Thurmfirst. .  .
Fuss.................
Waclith.-Eing. 
Wasserspiegel 
Eingang.........

Gipfel..............

293 1 4SI 0
601 7 923 9
597 3 919 1
623 2 939 0
623 6 939 6
373 5 374 7
324 1 806 5
479 3 737 3
368 2 366 6
682 7 1030 3
604 2 1022 1
668 8 1029 i
380 3 893 0
379 8 892 2
644 9 992 4
384 3 391 7
696 2 1071 3
372 4 573 0
716 6 1102 7
467 7 719 7
314 1 791 1
608 7 936 7
370 3 877 7
758 9 1167 8
240 8 370 5
232 1 368 2
339 6 322 6
290 0 446 3
291 0 447 8
626 4 963 9
703 1 1080 4
746 1 1147 9
388 7 903 9
331 8 849 2
612 5 942 6
361 2 863 6

348 5 844 0
774 4 1191 7
776 6 1193 1
498 5 767 1
628 0 966 4
284 S 437 8
289 3 445 6
333 3 831 3
483 1 743 4
*497 6 765 7
614 0 944 8
405 6 624 1
279 7 430 4
274 9 423 0
303 O -466 3
271 6 417 9
273 6 424 2

o oc 7 628 9

41
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Name: Land: G ericht: Nächster Ort : Culminirler
Punct:

Hriliuiih. J. N ivi'iiu 
des adrial. Meeres

l»ayer. W ie n e r
Rath. K la ftern

Sehwenden (O b .-), Hans
Sebastian, St..................
Seealpsee................
Seekaar, Berg................
Seekopf, kleiner............

„  g rossei-......................
Settererkopf...................
Silberskopf, Kreuz. . . . 
Simmerberg. Kirche. . .  
Sipplingcr Felsen (Gira-

k o p f ) ...................
S öllereek ...................
Söllerkopf...................
Sonthofen, Pfarrkirche

Staffelberg................
Staufen (O ber-), Kirche 

., Selilosslliurm . . .

„ (Nied.-),Kirchthurm
Steinberg.......................
Strasse von Vilsrain nach

Oberjoch...................
Straussberg...................
Strebele, Haus..............
Slubcnthal, Alpliütte . .
Sl.ubenthaleek................
Stuiben, Alpe, ob. Hütte 
Sulzbcrg, Alpliütte. . . . 
Tlian, Seckiger Thurm. 
Thierberg, Kapelle. . . . 
Thiersec(Hint.-),Kircli-

th u nn .......................
„ (V ord er-), Kirehth.

7 'liorkopf........................
Tiefenbach, Ki rchc . . . .  
Trauchgau, Kirche. . . .
Trögen, Kapelle............
Tune]ler(Daneller),Rrg.
IlL 'hr-Spitz...................
Ulrichs -  Kapelle (im 

W a ld e ).....................

Bayern.

Tirol

Bayern . . .

W eiler ..............
Sonthofen

Oberschwenden. . . 
W e rt te i l.................

Eingang ,

Schwatz. Achenthal G ip fe l.

Immeiistadt 
Tegernsee
W eiler..............  Simmcrl)er*j..........

Immensladt . . . 
Sonthofen

T ö lz .........
Weiler . . .

Vorarlberg
Tirol

U pskor............................
Verein, unterst. Alphiitt.
V e r c in jo c h ......................
Vils, KircheSl. Anna. . .

„ Pfarrkirche..............
Vilsalpe, Schäfcrhiitte. .
V ilsalpseo.........................
Vilseck, Ruine................
Vilserberg, Kreuz..........
Vilsrain, Mautli..............
Vogelnest.......................
V orgcsä ss ........................

Bayern . . .

Tirol
Vorarlberg

Tirol
Bayer]

Tirol

Lindau 
Immens tadt

Sonthofen . 
Füssen . . . .  
Bregenz . . .  
Reutte . . . .

Bregenz . 
Kufstein.

Bayern

Immeiistadt . .. 
Sonthofen
Schongau.........
W e ile r ..............
R eu tte ..............
Bregenzerwald

Bregenz............

Reutte . . . .  
Werdenfels

Reutte

Immeiistadt 
S ch on g a u .. ,

Stil u le n ..................
G lashütten............... F uss

Eingang .

Sippling. . 
Ohersdorf.

Sonthofen

Gipfel

Fall a. d. Isar 
Obcr-Staufen

Nieder-Staufen 
Immeiistadt . . .

Kopf............
Fuss............
Gipfel
Thurmfirst.
Knopf..........
Fuss............
Knopf..........
Gipfel.........

Joch-Uebergang
Sehwangau
B rögergut.........
J u n g h o lz ............

Scholtwald .........
S u lzb crg ..............
Kufstein, Festung 
T h ierb erg ............

Hinter-Thiersee.. .  
Vorder-Thiersee . .  
Ritzlern, Rohnnoos
Tiefenbach..............
Trauchgau ..............
Trögen.....................
Heiterwang............
Walserth., Alittelb.

bei Müggers. . . .

höchst. Punct.
Gipfel..............
Eingang.........

Gipf el . . .
Ein<'an£. 
Giebel . . 
Knopf. . .

Heiterwang............
Mittewald................

Vils............................
n ........................

Thanheim................
W ................

V i l s ..........................

V ilsrain..................
Raldurswang.........
Hohen-Scli wangau, 

Ulcckcnau .........

Eingang . .  
G ip fe l.. ..  
Eingang . . 
K n op f.. .  . 
Eingang . .  
Gipfel

G ie b e l............
E ingang.........
Gipfel..............
Eingang .........
G ipfel..............
First................
Kno|if.................
Eingang.........
W asserspiegel.
R̂ rg.............
Fiiss...............
Strasse.............
G ip fe l ..............

319-2 
304-4 
558 • fi 
700 8 
71«J-2 
716-3 
394-4 
546-7 
256 • 7

491 
469-9 
859-6 

1078-4 
1106 
1102-2 
914-7 
841 
395-2

597-2
585-8
665-7
206-5
251-2
519-3
284-6 
286-7
285-3 
189-8 
604-3

410-9
660-8
233-2 
437-0 
498-5 
554-1 
351 7 
221-9 
256-2

310-1
234-1 
660-2
304-5 
278-5 
352-0 
800-3 
817-6

327-3
323-0
800-0
464-1
768-6
288-3
295-4
611-7
398-4
305-4 
621-5 
364-9 
542-0

919-0 
8 0 1  

1024-4 
410-1 
386-6 
799 
437-9 
441 
439-0 
292 1 
929-!)

632 
1016-8 
338-8 
672-4 
767 • 1 
832-1! 
»41 -2

192-6

341-5
394-3

477-2
360

1015-9
468-6 
428-5 
541-7

1231-5 
1238 1

503-6 
4Ü7-0 

1231-0 
714-2 

1182-7 
443-6 
454 
941 
613
469-9 
936-4 
561 ■ 
834-0

911-9
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N am e: Land: G cricht: Nächster Ort: Culminirler
Punct:

H öhe «ib. <1. Niveau
dc9 m lria l. M eere«

bayer. W ien .-
Kulh. Klaftern

Walgau, K irch e ............
Waltenhofen, Kirche . .
Wamberg, Kirche.........
Wangen, Pfarrkirche . .

99 »  • •
W aunakopf.....................
W arth..............................
Weihenried, Mahlmühle

„  Sagem ühle..............
Weissenhaus, Mauth . .
Weissensee.....................

„  Kirche.......................
W enilelstei»..................
W engenkopf...................
Werdenfels, Ruine . . . .  
Wertach, Kirche............

99 99 .....................
Wertaeher Hornle . . . .  
Weiler, Pfarrkirche . .  .

99 99 ♦ * *
W etterstein, Alpe, obere

Hütte..........................
Wies, Kirche..................
Wildalphütte ................
Wild oil. Tauferssee.. .
Willcrs, Alphütte.........
Wolfgang, St.,Kirclith..
Zellers, B a d ..................
Zereralphütte................

Ziegen (hoher) ............
Z ipfelalphiilte..............

Raynrn. . .

Württemb.

Tirol . . . .  
Vorarlberg

Tirol . .  
Bayern.

Tirol . .  
Rayern .

Tirol . .  
Bayern. 
Tirol . .

liayern .

Werdenfels

Füssen . .  
Wangen .

Reutte. . 
Bludenz . .  
Bregenz

Reutte . 
Füssen .

Rosenheim. . 
Sonthofen . , 
Werdenfels . 
Sonthofen . .

Weiler

Werdenfels 
Schongau. .  
Schwatz. . .  
Sonthofen .

Reutte 
Weiler 
Ehrenberg ..

Werdenlels , 
Sonthofen .,

Walgati

Wamberg. 
Wangen . .

Schottwald 
Tainberg . .  
Weihenried

Pinswang. . 
Weissensee

Bayr.-Zell .

Weiler

Miltewald .
W i e s .........
Aehenthal . 
Hinterstein.

Werdenfels 
Wertach. . .

Roh-

Schottwald
A c h ...........
Schattwald

bach .....................
Partenkireh............
Oherjoeh, Hinter

stem .....................

Kuppclsaum. 
Thurmfirst. .  
Knopf............

Fuss
G ip fe l.. .  
Eingang .

unteres Eek . . ,
Strasse............
W asserspiegel, 
Thurmknopf. ., 
Kapelle, Kuss.
G ipfel..............
F u ss.................
Tliurmtirst
Fuss................
Gipfel...............
Knopf................
Fuss................

Eingang . 
K nopf.. .  
Eingang . 
Ausfluss . 
Eingang.

Gipfel................

Eingang..........

297 7 458 1
282 9 435 3
348 0 535 5
204 1 314 1
i88 0 290 2
585 6 901 1
511 7 787 4
278 1 427 9
281 1 432 5
276 2 425 0
270 0 415 5
281 8 433 6
629 4 968 5
736 3 1163 8
266 1 409 5
323 0 500 1
312 8 481 3
«81 1 894 2
231 9 356 8
216 6 333 3

500 6 770 3
312 1 480 3
608 4 930 2
617 1 949 7
500 2 778 9
308 3 566 7
310 5 487 0

411 3 632 9
037 8 981 4

517 5 790 3

111. Auszug der trigonometrisch bestimmten llölien zwischen Tirol und Bayern.
Aus dem Grünzbcschreihinigs-Operatp.

“
in
a

Name:

Höhe üb. (1. Niveau 
<les adrinl. Meeres 

in

e
<i
ca

s
4-

c

tc
G

a

i

<5 .*

*• E.r.

Name:

Höhe üb. d. Niveau 
des o<lriat. Meeres 

in

E
<1

a
fc
10*

«_4>ÖD

3
k

e
■S 1. 3
X “■

bayer.
Uulh.

Wieupr
Klaftern

bayer.
Ruth.

W iener
Klaftern

I. S e c Li on. 9 Formleitenkopf......... 4 9 8 - 3 7 6 0 - 8 2
1 I>09 • 6 7 8 4 - 2 1 1 0 2 8 0 - 3 4 3 1 - 3 6
2 Schwarze Laeke . . . . 4 4 0  0 0 7 8  0 4 — 1 2 Brullicnncnkopf......... 2 9 1 - 2 4 4 8 - 1 4

c
*3

3 Rllwand....................... 5 1 8 - 2 7 9 7 - 4 5 03 1 3 Asehenlhalerkopf.. . . 2 6 5 - 7 4 0 8 - 9 0 o ea
4 Markkogel................... 5 5 3  • 5 8 3 4 - 8 5 Lc C hei 1 8 Münd. d. Altenliiiuser- N 3
B M itterkopf.................. 5 5 4 - 9 8 5 3 - 9 2 es grabens in d. Lofei- 2 3 3 - 4 2 3 9 - 1 9 £
0 Eckalpkogel (Luslh.) 5 8 0 - 2 8 9 2 - 8 5 H 2 3 Unter d. Schanze am
7 Stcinwurfkogel . .  . . 350-9 847 77 Schmidbcr.............. 2 8 3 - 4 430-14

*) Dreifacher Grünzstein zwischen Bayern, Salzburg und Tirol.
4 1 "
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Name:

bei 25 Lederergraben 
32 Widkopf 
30 Ebcnsleinwnnd 
38 Judenthal
42 Ruppenkopf 
50 Reifensteinwand 
Kl
52 Taubensee
53 Rauchenadclkopf.. . .
54 Ki'cuzstein 

bei 55 Küssener Achen beim
Antenloch 

6ü 3. Knappeneck 
61 Nuriugloch
63 Kleine Buddelsburg..
64 Ruddelsburg
65 Kuddelswändel bei d. 

Luchsfalle .
Sandspitz (Griesberg) 
Karlspitzc 
Karlsschoss 
Ureitenstein . . .  
Abendpointalpc

66
69
70
71 

6/20 
8 /20

1 5 /20
72
73 
7a 
76 
80 
82
83
84
85

a < 
98 

100 
101 
102 
106 
110 
111 
118 
127 

bei 128 
129

bei 1 
1

Rettseitenstein.........
Gscngstcin..................
Brandkopf ..................
llrsehelauerkopf
Schössstein ................
Wildbüchler S te in .. .
Schindelberger.........
Oher-Reiclienauer . . .
Oberstem.....................

86|SpUzstcin ..................
92|Brandelberg................
95 iW urzeck .....................
96;Zinnen .........................

M c r b ............................
An d. rolhenL acke.. .
Polclienkogel..............
K ürsleck .....................
Rabeneck ......................
Pasta-Alpe...................
Tannenbichel..............
Spada-A lpe................

Grenzhorn..................
Thurmgrabcn..............
E inöd............................
Innfluss..........................

II. S c c t i o n .
Innfluss.......................
Gränzstein am linken 

Innufer.....................

Höhe üb. «1. Niveau 
des ndrint. Meeres 

iu

e
1
S
ea

«441©

&c
n
£
«Ö

•
s1«uü «
3 «“  a . a t- a> is

Name:

Höhe üb. <1. Niveau 
des ailrial. Meeres 

io

bayer.
Ruth.

Wiener
Klaftern

l>ayer.
Ruth.

Wiener
Klaftern

261 1 401 82 6 Buchberg ..................... 218-2 335 80
356 5 548 62 11 Egelsee-Ausfluss 187-3 288 62
349 2 537 39 17 E gelnock ..................... 208-7 321 24
336 9 518 46 18 Hcchtsee - Ausfluss
389 3 599 10 (Lauchbett)............ 183-8 282 92
432 3 6G5 20 34 W arbling..................... 270-9 416 95
441 9 680 04 38 ThicrseerAchen . . . . 181-2 278 92
394 4 606 94 47 Troierberg.................. 395-7 009 00
437 0 672 49 u c 54 Reinhardsberg............ 454-8 699 94
309 6 476 45 Ifi 45 59 482-4 742 41N mB 2/3 Guggcnalpe................ 451-3 694 56
196 7 302 72 £ 3 65 Käsbiehel..................... 484-9 746 20
388 7 598 17 H 71 Trainsjoeh.................. 584-1 898 94
365 5 502 47 84 Trockcnbnchalpe.. . . 435-7 670 55
443 3 682 19 97 Rabenstein.................. 348-7 530 77
491 7 756 67 98 Urspringwiese............ 288-9 444 65

110 Grünberg..................... 378-3 582 99
416 9 041 57 123 Grünbergkopf............ 489-3 753 03
491 2 735 90 128 W asserfall.................. 333-4 513 13

129 Grund-od.Pichleralpe 343-8 529 10
499 ü 768 83 130 Kreuzberg.................. 587-2 903 68
569 1 875 77 131 Thalerl......................... 342-4 526 93
439 7 676 65 bei 132 Miind. d. Enzenbaches
501 7 772 00 in d. Foldepp . . . . 283-9 439 99
395 7 008 94 134 Trausnilz od. Rilzelbg. 616-6 948 88
390 1 600 32 135 Kopf im T h o r ............ 580-4 893 17
406 7 623 87 136 Ritzelber<r~Alpe......... 514-2 791 30
374 4 376 17 bei 137 301-4 463 84
349 7 538 10 138 Bayrach, Klamm . . . . 315-4 485 38
286 7 441 21 e 147 Kleiner Rosssaltel . . . 457-0 703 28
236 3 363 66 159 Wildenlaubberg oder
266 6 410 28 £ Schattlaner............ 556-3 856 39
303 8 467 53 160 W ilda lpe..................... 497-0 764 83
326 4 502 30 161 Halselspilz................... 637-2 986 59
546 8 841 50 162 SchBnleitenkopf......... 007-5 934 87
520 3 800 68 .c 163 Einsattlung................ 572-0 880 24
488 2 751 28 164 Blauberg ..................... 611-3 940 72
535 3 823 76 3 165 W ich lelp la ltc............ 603-6 928 87
520 2 800 53 166 Weidboden ................ 445-3 685 59
406 7 025 87 _ 168 Auf d. Platte.............. 542-7 835 16
399 0 614 02 177 Am Reilbergfuss . . . . 472-4 720 98
342 7 527 39 182 Heitherg....................... 518-6 798 07
413 6 636 49 200 Am eiskopf.................. 445-7 685 89
336 9 549 24 203 Harmannsbach- Urspr. 404-9 023 11
381 8 587 55 bei 204 Hannannsbach in den
333 5 513 23 _E Pittenbach.............. 327-0 503 24
335 3 516 00 *«„e 205 Hühnergraben in die
466 9 718 51 cV W allach.................. 260-1 400 29
164 0 252 40 Cfl© 206 Gruftbach in den Hüh
159 8 245 94 cd nerbach ................... 319-9 492 31
158 2 243 48 208 Hühnerberg od. Dcm-

in eljoch .................. 654-7 1007 51
162 2 249 53 209 Demmelalpe................ 562-7 865 93

bei 214 Schwarzbach in die
163 7 251 99 Durach..................... 299-2 460-46
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1
s
O .
J  o5 
£  “■

Nam e:

Höhe ül>. d. Nireau 
de® adrint. Meeres 

in

B•<1
■ic
Im
4
u
c

u
s

ü 
► .
CS

t,
B

H
.  9 

ä  “■

Name:

Höhe ül>. d. Niveau 
«les adriat. Meeres 

io

S-r.i
Nil>CÖ

©

4*fafl
fl<•
c
V
ttaa

bayer.
Rulb.

Wiener
Klaftoin

I>ayer.
Kulli.

Wiener
Klnftero

210 T r o g c n k ö p fe l ............ 4 9 6 -6 7 6 4 -2 2 269 Lentascher Klamm . . 31 0 -5 4 7 7 -7 6
217 Am L e rc h k o g c l .......... 5 3 9 -6 83 0 -3 9 273 B u rb crg ........................ 4 0 3 -0 6 2 1 -0 2
219 Lerehkogel ................. 573 1 8 8 1 -9 4 285 AmGrathe d .Burberg. 3 9 6 -2 6 0 9 -5 4
220 Lerchkogel, K op f . . . 5 4 0 -0 8 3 1 -0 0 286 R rantlkopf.................... 5 0 3 -9 7 7 5 -3 7
224 T h o r jo c h ...................... 618  -5 9 5 1 -8 0 289 Grün- od. G ra k op f. . . 5 3 8 -4 8 2 8 -4 6
223 S t ic r io c h ...................... 6 4 9 -7 999-81 291 4 7 6 -4 7 3 3 -0 5
228 Beim T e lp se c ............... 545 -0 83 8 -7 0 50 295 4 3 8 -4 67 4 -5 8
231 Scharfreiterunw cit d. Gainskopf...................... 7 3 4 -6 1130-37

P yram ide................. 7 1 6 -9 1103-22 W etterste in ................. 84 9 -5 13 07-18
bei 236 Markbach in d. Riss- T h ö r lsp itz .................... 8 2 9 -5 12 76 -4 0

baeli........................... 2 9 1 -4 44 8 -4 5 N Drei T h o r s p it z .......... 8 9 7 -7 13 81-35
0 Mündung d. Fermanns- S ö ller- od. Karlspitz . 9 1 6 -7 14 10 -5 9

bach. ind.R issbach. 2 6 3 -6 4 0 5 -6 8 .C Scharn itz-S pitz .......... 8 4 1 -6 1295-02
bei 237 Dreyergraben in F er- Ci

cc Ob.-Rcinthalschroffen
inannsbach ............... 31 8 -2 48 9 -69 (M it te r e c k )............ 8 6 2 -8 1327-65

bei 238 Bärnbach inFermanns- H ochwanner-od.Koth-
b a ch ........................... 3 7 5 -7 57 8 -1 8 b a ch sp itz ................. 93 9 -7 1446-00

bei 239 W cchselgraben in Hobe K am m ................. 8 2 1 -3 12 63 -7 9
B iirnbach ................. 395 1 6 0 8 -0 4 296 6 9 4 -3 10 68 -3 6 «t-e

bei 240 Tiefengraben inW ech- 8 5 5 -4 13 16 -2 6 cri
selbaeh...................... 4 0 1 -9 6 1 8 -4 9 W etterselu-ot'en.......... 9 2 5 -4 14 23 -9 8 <D

bei 241 R appenklam m ............ 5 8 5 -6 9 0 1 -1 7 W ettersp itz ................. 9 2 3 -8 1421-51 is
242 W echsel am Kreuz . . 6 2 3 -7 9 5 9 -8 0 „  nordwestlich . . . . 9 3 6 -8 14 41 -5 2

0 S te in k arlsp itz ............ 6 9 5 -5 1070-29 Schneefernerkopf . . . 9 7 9 -8 15 07 -6 9
Kaarwendelspitze . . . 8 6 3 -7 1328-99 __ Zugspilz ...................... 1012-5 1558-01
Vogelkaarspitz .......... 8 5 9 -7 1322-88 297 In der überhiingenden
Hintere Sclilichtcn- G u fe l ........................ 60 6 -3 93 2 -9 4

8 4 0 -4 12 93-18 299 487 • 0 749•36
B ernalpeispitz............ 7 9 8 -2 12 2 8 -2 4 300 Hochwand .................... 30 6 -9 7 7 9 -9 8

243 Am Bernsteig............... 609-1 93 7 -23 303 Miesiiigbei-g, Sattel . . 466-1 71 7 -2 0
Rafl’elschneid, Theil. d. bei 1 /2 28 4 -2 4 3 7 -2 9

7 2 2 -3 11 11 -4 4 306 286 • 6 4 4 0 -9 8
R affe lsp itz .................... 7 9 0 -2 1215-93 307 A rlesberg ...................... 33 4 -7 5 1 5 -0 0

8 4 1 -8 12 95 -3 3 — 310 285 • 1 43 8 -6 8
H ochw anner-od.W ör- <̂3u 312 3 1 2 -5 4 8 0 -8 4

n e r s p itz ................... 8 4 2 -7 1296-72 £ 313 Bei den 3 Wässern . . . 31 6 -9 487-61
7 8 6 -6 1210-42 314 325 ■ 1 500•23

hi)u
315 1013-37

o-c
L in d en sp itz ................. 8 0 4 -8 1238-39 K reuzsp itz ................... 7 1 2 -8 10 9 6 -8 2
Brunnensteinkopf . . . 7 8 3 -9 12 0 6 -2 3 31(i Sinke od. Klamm . .  . 6 7 2 -8 1035-26

244 Brünnensteinanger . . 7 5 1 -9 1 156-99 H 317 Neualphach in den
1 /1 7 1 1 -4 1094-67 Fischbaeh ............... 3 7 6 -3 579-01

Brünnensteinkopf . .  . 7 4 3 -3 1143-76 318 Fischbacheck am Hain 3 8 7 -3 59 3 -93
Brünnensteinspitz . . . 7 3 9 -9 1138-53 321 Am Fusse d. W inter-

246 K lam m ........................... 33 5 -1 31 3 -6 2 In T g e s ...................... 3 7 7 -6 ;5 8 1 '0 1
247 An der I s a r ................. 321 • 1 49 4 -0 7 328 Eck d. W eitalpe 3 8 5 -4 393-01 =
251 Am Fusse d. Maul- 335 Am Eck d. unteren b£

eck erb erg es............ 3 2 2 -1 495 61 Rlassen...................... 3 7 4 -4 37 6 -08 e
252 4 3 3 -4 6 6 6 -8 8 349 Aelpeleskopf (H irsch- CJ
257 A r re n k o p f.................... 5 9 6 -0 917-71 f«n fO ........................ 6 5 2 -2 10 0 3 -6 0

A rren sp itz .................... 7 4 4 -0 11 4 4 -8 4 350 Kreuzkopf (A ltenbg.] 65 3 -5 1005-66
R ie d k o p f ...................... 654 3 1006-80 351 A lten bcrgk op f............ 5 8 8 -3 90 5 -3 2

261 S c h a r t e ........................ 4 8 0 -4 739-21 bei 352 Zusammenfluss der
265 Am grünen R in n cr .. . 4 8 9 -6 75 3 -3 6 4 1 3 -9 63 6 -9 6
267 Unterm „  „  . . . 3 6 8 -4 566 ■ 8ti 335 B erggrath ................... 572-0 880-24
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■= 1  
i  l

Name:

Ho he (ih. (1. Niveau 
<les ailfiat. Meeres 

in

a
<

a>«

©

to
c»
ü
flc

a

£ «* c• 3
£  =•

haver.
Wwth.

Wiener
Klaftern

357 D ü rn berg...................... 583 6 8 9 8 -09 108
358 E insattlung................. 564 5 868 70
359 M iirn bcrgkop f............ 606 5 933 33 109
360 Sauling, S p it z e .......... 698 2 10 74 -4 3 110

F elsenkopf.................... 6 0 2 -8 927 63
361 Am P ilg e r s te ig .......... 53 3 -7 821 30

s
s

368 Bayereck ...................... 424 4 653 11 bc
a

372 G rasle iten .................... 379 6 58 4 -1 7 -C I
37 ’i G ruppersinoos............ 340 9 524 92 CG IV
384 K itzberg........................ 3 8 4 -9 592 33 VII
390 Im Höllenthal............... 3 1 0 -6 478 00
30‘i Beim Seltwangauer VIII

G itter......................... 302 3 465 22 XII
39G S chw arzenberg .......... 407 7 627 42 — XIII
400 An d. Poststrasse v. XIV

Reutte nach Füssen 276 1 424 91 XVI
401 Entenstein im Lech . . 27 3 -4 420 75 XVIII

111. S c c t i o n :  Vom XXI
y  v  i r

Leeh bis an den AAll

Bodensee. XXIV
bei 1 Lechfluss ...................... 274 2 419 68 x x vw

1 Hangende Wand . . . . 270 3 425 22 tÜD XXX
4 V ilse rb erg .................... 314 7 484 31
9 340 7 524 32 XXXII

13 Loiidenseharte............ 307 1 472 61 O XXXIV
17 L en d eak op f................. 343 3 528 32 _a 110
18 Sohnackenackerkopf. 351 8 541 40 111
22 L.tubrisskopf............... 336 3 517 55 112
2S'Taiifa<.'likopl‘ ............... 326 5 502 46 113
32 Selielm ensleig............ 300 1 461 84 114
34 Haiduckenkopf............ 321 8 495 23
35 321 8 495 23 —
42 A u g erb crgk n p f.......... 384 2 591 26 Cd

0)
115

43 Saloberalpe (S a t t e l ) . 373 0 574 02 <o
2 / 4

47 K reu zk op f.................... 394 1 606 49 „ 116
48 Saluberkopf................. 401 9 618 49 r
50 Saloberalp.( Ausgang) 376 9 580 02 *■
54 S a lo b e r e h e n e ............ 380 0 584 79 117
(12 Kühm oserkupf............ 441 5 679 4 3 1 118
63 iVlittagskopf................. 429 3 660 66
(if> Zirmberg, Einsattlung 390 8 60) 41
74 Zirmwiesen, oben . . . 300 9 463 07
79 „  n n ten ...................... 286 0 440 15

bei 80 lieiehenbach in d. Vils 285 3 439 11
88 Am Reichenbiiehe . . . 372 1 572 64
95 Hangend. Felsenbloek 453 5 697 90
9!) Oestlieh (1. K anzel. . . 522 6 804 33

101 A u f der A c h s e l .......... 559 8 861 47 121
103 R ossberggra lh ............ 624 7 961 34
104 A ggenstein.................... 681 0 1047 97 122
4 /7 Unterm S eek op f . . . . 455 4 700 82
105 A h o m a ch sk o p f.......... 421 0 647 88
106 350 3 54S 32
107 Sclü inkn llcr ................. 578 6 890 40

N am e:

Schranzschrofen . .
V i l s ...........................
Nesselhitflc............
Steinberg................

CJ in <1 i e G e m e i n d e  
J u n g h o l z .

Sorgsehrofen..............
Scherbeneck ..............
Ziinmerbacliind.Wert-

acli .........................
Mühlbach i. d. Wertsteh
Hotderbach................

„  Bremen . .
Brem en.......................
Heuberg.......................
Stul^nthaleek............
Am Heichenbach . . . .  
Am Hochthalbache in

R eichenbach.........
H ochthal.....................
Am Scheidbache . . . .  
Rohrmooshach in

Scheidbach ............
Kfilbergernbach.........
Steinberg, W iesen .. .
Steinberg.....................
G eigersbichel............
WeissenbachfStrass.)
B rcntenkopf..............
W indhag.....................
1. Kuhgundkopf.........
2. „ ........
W annenjoch ..............
Im Stuibcn...................
Auf dein Mittereck . .
Bscheisscr..................
Ponten.........................
Z irleseck .....................
Zehrei-kopfel..............
Gcishnrn a. (1. Griinzc
Seliäftranne ................
Rauchhorn..................
Kugelhorn..................
Knappenkopf..............
K irchdach..................
Kalbeieseckspitz . . . .
K astenknpf................
Lanerjnch,Einsattlung
Lanei'kapf...................
Scharte, Einsattlung .
Scliänzlesspitz............
Sehiinzle, Einsattlung 
Weilandscck (Noth- 

l iin d ) .......................

Hohe üb- (1. Niveau 
des adriat. Meeres 

in

c
<1
4l

SS

C.
OIo

»3
X

>*
Q

bayer.
Ruth.

W iener
Klaftern

379-6 583 18 e
331 4 509 9G V<fl
411 9 633-88 ■p

560-9 836 16 —

543 3 863 08
404 4 622 34

329 3 506 77
311 3 479 07 c

323 4 497 69 o
346 4 533 09 ■£

374 6 576 48 c

402 2 618 93 C/3

498 6 767 29
391 0 603 10

402 0 618 64
490 7 755 13
392 2 603 56 c

fc£ ovt

337 1 518 78 £
415 8 639 88
480 5 739 44
560 9 863 16
374 0 575 56
397 9 612 14 c

457 0 703 28 aj
534 7 822 85
585 6 901 17
649 3 999 19 -=

655 8 1009 20
551 7 849 01
611 3 940 72
687 0 1057 21
700 9 1078 60
641 8 987 65 c
067 2 1026 74 <£
758 5 1167 23 o
704 6 1084 29 ’S

767 9 1181 lU)
726 2 1117 48
708 5 1090 25
682 6 1050 3!»
720 6 1124 25
728 1 1120 41
679 7 1045 93
725 9 1117 02
603 6 1021 15
702 0 1080 24
655 7 1009 00

708-4 1090 09
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IVX
£u
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ta
effkJ
b
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iH0
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Name:

Höhe üb. ct. Niveau 
dos adrial. .Mcerta 

in

s•<1
NOÄ
b(.
4»O

iS"eca■J
baver.
Ruth.

Wiener
KUftero

bayer. n n 1 li. Wiener
KlaHern

124 Auf d. Nothliind 644-3 991-76 3. Schafalpenkopf... 794-1 1221 79
Sattelkopf (Bcrn- 159 704-0 1083 32

g a c h t ) ..................... 718-9 1106-25 Schisser, höchster... 794-2 1191 33
Läiclvwand.................. 777-6 1196-38 Schisser- od.Haiiiiucr-
Schwarzwasserspitz . 782-1 1203-50 746-0 1147 95
Fuchskaarspitz......... 792 -ö 1219-31 Warmatsguntkopf. . . 706 0 1086 40
Iloch vogel.................. 885-9 1363-23 161 G untalpe..................... 662-6 1019 61

883-9 1363-23 162 Füllhorn (Schlappold-
Kreuzspilz. . .  • 810-S 1247-20 699-2 1075 93 £
Kreuzkopf « 780-8 1201-30 163 Sclilappoldhorn......... 675-8 1039 93 c
Weilthals|»itz • 703 • ß 1178-11 164 Söllerkopf................... 660-7 1016 69 e
Vordere W ilden ......... 813-3 1231-51 166 Söllereck ..................... 385-1 900 36 cCC
Hinfpi'p 789-3 1214-89 107 583-6 898 05
Höllhörner.................. 732-1 1126-56 168 Sehrattcnwangalpc . . 500-8 770 64

126 Auf dem Jöch le......... 691-9 1064-7(1 169 S ch w end ..................... 438-5 674 77
Kauz od. Jochspitz . . 764-1 1139-80 170 Scbanztobel, Anfang . 438-8 673 23

128 S a ljo c h ....................... 717-3 1103-79 171 An d.Wulserschamu . 338-5 320 89
Raucheck ..................... 813-1 1254-28 bc bei 172 Schnnzlubclin d.Breil
Kreiizeck ..................... 814-9 1233-98 ach ......................... 313-9 483 03
Krottenkopf................ 873-3 1344-15 172 detto detto 321 • 1 494 11
O efnerspilz................ 881 • 6 1356-61 <x> 173 Rreitach, Hürnlesbach 330-8 309 04
Muttlerkopf................ 812-1 1249-67 -O c 174 Hörnicsbach, Biichte- •c

130 W iidelejoch................ 716-8 1103-02 le lob l....................... 331-5 540 89 —
131 700-4 1077-78 = 1) 173 Biicbteletobla. Beich- iZ
132 673-9 1040-08 o tholdengut.............. 422-7 650 43 £
133 718-2 1103-17 176 Am Hörnlesbach . . . . 396-8 610 00

Groppen od. Gratzer . 823-9 1267-82
s_ o 180 Muss- od. M oosberg.. 468-9 721 55 -

Trettaehspitz (Miide- -= 182 » » » • • 512-7 788 95 £>
legabel)................... 906-0 1394-16 183 G attertobel................ 450-9 693 85 SO

HochCrotlspUz . . . » 906-7 1393-24 184 323-0 807 87 (=

Der wilde M ann......... 881 -3 1356-15 s 187 Heim H öflc.................. 395-9 609 22 Oi

Das steinerne Männle. 820-8 1263 03 o 191 Kleinherrnbödele.. .  . 439-2 675 84 tx

Rolhguntspitz............ 830-6 1308-91 192 Am B üclicleck............ 513-6 790 33 o

Ilochguntspitz............ 843-3 1297-99 (Z3 193 „  Wasserschrofen . . 534-3 822 19 •̂5
Uappenseckkopf . . . . 849-3 1306-91 194 „  Spiclhahnenbichcl 552-3 850 19 w

s
Rothscharte................ 796-0 1224-89 193 In der Scharte ......... 673 3 1036 06
Hochrappenkopf . . . . 820-6 1276-60 2 /5 Gottesacker-Alpc . . . 623-0 938 68 •ti
Bieber- od. Hundskopf 889-9 1369-39 196 Hohe I fe r ..................... 763-2 1174 42 C

134 Schlosswand.............. 646-9 992-38 7 /1 0 Hoch Ruhhachkopf. . 004-9 930 82 o
135 Tin Sehänzlß................ 608-3 930-36 8/10 Im Hirschgimt............ 526-2 809 72 =
136 Auf dem Grüner . . . . 633-8 1009 15 197 Bolus-Wasser full. . . . 382-5 588 59 r-
137 Am Sehrofen (b.Leeh- 198 liolushach in d. Stcin-

leiten) . . 379-7 892-03 320-4 493 03
142 Itaiih-od. Billigem . . 630-2 969-76 199 Fugenbach in d. Stcin-
144 »  n 663-7 1021-31 304-7 468 87
149 ttaldenwang-Eck . . . . 662-2 1019-00 200|Schaffitzerbach in den
132 Hnltlemvangkopf . . . . 686-6 1036-55 Fugenbacli.............. 308-4 597 67
ISO An der Streitgasse . . 683-1 1031 16 _ 203 Hosssehelpen.............. 323-0 804 80
ISS O ber-K obh eh ............ 704-1 1083-48 rs 204 Am Lappenbach ,

G aisliorn ..................... 810-9 1247-82 je r e c lit s ..................... 410-7 631 99
Licchelkopf................. 816-0 1235-07 & 205 Lappenbach in d. Bol-
Angerkopf................... 733-1 1128-10 CJN genaeh ..................... 344-2 529 66
Kempterköpfcl ......... 731 ■ 9 H 37  03 ac 206 Toserbach in d. B ol-
t. Schafalpenkopf. . . 778-4 1197-81 tD4) genae.h..................... 332-1 511 04
1. 788-1 1212-74 aa bei 207 Toserbrunnen ............ 441-3 679-08



3 2 4 ■loseph Feuerstein. Die trigonometrisch bestimmten Ilfthen u. s. w.

1
e:e4UCS „
l i  . 5
£ ^

Name:

Höhe ül». d. Niveau 
des adriat. Meeres 

in

Oe
ste

rr.
 B

ez
.-A

m
i

tu
a

ö

1Ha
«
-1 2

■ sc &

Name:

Hohe üb. d. Niveau 
des adriat. Meeres 

io

£■<1N
a
£u

c
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Kuth.
Wiener
Klaftern

baycr.
Kulli.

Wiener
Klaftern

208 Auf dem T en n ............ 308-7 782-79 247 Am Hochgesträss . . . 334-5 545-31
209 Am liubelebach, Urspr. 466-1 717-24 T3 237 „  Schwarzenbach. . 331-0 540-12
210 » » ............ 362-3 357-82 a

Ä» 258 „ Schneidebrückel . 339-6 522-58
211 Neuseliwandalpe . . . . 301-4 336-13 »»► 259 Eienbach ind. Rottach 195-4 300-68
213 Hohe Fluhalpe............ 516-5 794-79 3ts) 260 Huberbachind. „ 188-1 289 45

Eineguntkopf.............. 561-8 804-30 eV 262 K esselplatz................ 223-5 347-00
Auf dem Falken......... 533 • 9 824 '63 hl)l; 264 Schwai'zen-See-Holz. 341-6 523-66

220 Hoher Hederich......... 336 • 4 825-42 a ca 273 Am Leintobelgrabcn . 312-4 480-72
221 Obcr-Hedei-ichalpc . . 326-2 809-72 Bo 274 Weihenrieder Siige . . 281-3 432-87
222 SdiraUonhorneck . . . 459-2 706"62 Be 273 Diethenmiihl-Brücke. 278-0 427-79 N U
223 Gluthschwander Haag cMH 276 An der Strasse............ 277-4 426-87 • c o

lucke ....................... 417-4 642-30 281 Am Forstbachel......... 256-2 394-24 <L> —
223 Gluthschwander Eck . 426-8 636-76 282 Forstbachcl in d.Rohr- bD•”
229 Bei d. Haagspielmühle 328-7 503-81 ach ............................ 197-7 304-23 03 a.

230 An d. Strasse bei Ach 220-6 339-46 283 Bi-iickc bei d. Gniünd- >
231 Leitenbach in d.Weiss s miihle....................... 156-8 241-28 pa

ach ............................ 204-9 315-30 Sj 284 Rohrach in d. Laihlach 154-1 237-13
Eubelebacb ind.Weiss- c_ 283 Brücke b. Oberhoch

acli ....................... 206-3 317-46 £3 steg ......................... 139-7 214-97
23? Am Ikögnrgattcr. . . . 234-7 391-93 % 286 „  b Unterhochsteg.. 136-4 209-83
240 „ Kallenbruniierbach 234-8 392-09 4) 287 Laiblach in d. Boden-
241 ,, „ in d. Halde . . . 234-7 361-16 135-3 208-14
24ü „  Zellerweg n. Glatl- bei 287 Bodensec..................... 134-7 207-21

b erg ....................... 278 -3 425-56

II. Das Isonzo-Thal von Flitsch abwärts bis Görz, die Umge
bungen von Wippaeh, Adelsberg, Planina und die Wochein. 

Von Dionys S t u r .
(Mit 1 Tafel und 9 Durchschnitten.)

E i n l e i t u n g .
Im Sommer I85ß hübe ich in Gegenden geologische Aufnahmen ausgefiihrl, 

die zum grössten Theile dem Wassergebiete desIsonzo-Fliisses angchören oder sieh 
sin dasselbe unmittelbar anschliessen. Mit dem Laufe des Tsonzo ist auch das an ge
nommene Gebiet von Nord nach Siid gestreckt, länger als breit. Im Norden bildet 
eine gerade Linie, die vom Terglou auf den Rombon gezogen wird, die nördliche 
Gränze. Die westliche Gränze fällt im nördlichen Theile mit jener der venetia- 
nischen Provinz zusammen; im Süden ist Görz an der westlichen Gränze des 
Aufnahmsgebietes. Von Görz in südöstlicher Richtung wurden die Aufnahmen 
bis an das Wipbaehthal ausgedehnt. Auel» das geräumige Becken der Poik zwi
schen Prewald und Adelsberg, sammt den dasselbe begränzenden Anhöhen im 
Süden, wurde begangen. Die südlich von diesem Becken liegenden Umgebungen 
von Planina, Loitsch, Hotederschitz und Schwarzenberg wurden ebenfalls auf
genommen. Von Schwarzenberg nach Norden wurde die Gränze zwischen dem 
Görzer Gebiete und Krain als die östliche Gränze meines Aufnahmgebietes
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festgestcllt. Endlich wollte ich noch die Wochein mit den südlichen Abhängen des 
Terglou-Gebirges, nachdem dieselben schon von Dr. Karl P e t e r s  aufgencimmen 
worden waren, flüchtig berühren. Somit kann ich zur genaueren Orientirung im 
Görzer Gebiete die Orte: Flitsch, Caporetto, Woltschach und Tolmein, Canale, 
Görz und Schönpass, in Krain die Orte: Wippach, Prewald, Adelsberg, Planina 
und Loitsch, ferner Feistritz in der Wochein nennen, von denen aus die Bege
hung des Terrains vorgenommen wurde.

Das so begränzte Aufnahmsgebiet ist auf den Generalstabs-Karten: Umge
bungen von Caporetto und Canale, von Krainburg und Lauk, von Laibach und 
Adelsberg, und Umgebungen von Görz und Monfalcone vertheilt.

Die tiefste Gegend bei Görz liegt 274 Fuss über der Meeresfläche. Der 
höchste Punct, der Terglou, besitzt 9 0 3 6 Fuss Mecreshöhe. Zwischen diesen beiden 
Meereshöhen ist das übrige Terrain vertheilt. Ebenen von einer namhaften Aus
dehnung fehlen gänzlich, woraus der gebirgige Charakter der aufgenommenen 
Gegend von sich selbst einleuchtet.

Was bei der Betrachtung der genannten Karten des aufgenommenen T er
rains am meisten in die Augen fällt, sind die verschiedenen Richtungen, sowohl 
des Hauptthaies des Isonzo als auch der übrigen Nebenthäler.

Der winkelige Lauf des Isonzo-Flusses ist aber jedenfalls am auffallendsten, 
und schon auf allen Karten, auch von kleinerem Maasstabe, gut ausgedrückt. Die 
Thalrichtung von Nordost nach Südwest und die von Nordwest nach Südost, also 
die Richtungen Stunde 3 und Stunde 9, werden hier abwechselnd umgesetzt und 
zwar nahezu vollkommen unter einem rechten Winkel. So läuft der Isonzo von der 
Flitscher Klause herab bisSaaga nach Südwest, von Saaga bis Modrea bei Tolmein 
nach Südost, von da über Canale bis Plava nach Südwest, von Playa bis Salcano 
nach Südost, und von Salcano abwärts, bei Görz vorbei, nach Südwest, um end
lich in einer südöstlichen Richtung in den Meerbusen vonMonfalcone einzumünden.

Bei dem winkeligen Laufe des Isonzo ist ferner sehr merkwürdig die Nei
gung, welche die von Nordost nach Südwest streichende Thalrichtung beurkundet, 
sich an der Umsetzungsslelle (in eine nordwestliche nach südöstliche Richtung) 
in zwei Thalrichtungen zu zersetzen, und zwar in eine rein nördliche und eine 
zweite rein östliche. Dieses findet in einer ausgezeichneten W eise Statt an der 
rechtwinkeligen. Laufrichtungs-Umsetzungsstclle bei Modrea. In dieser Gegend 
münden nördlich einerseits das rein von Norden nach Süden laufende Tominska- 
thal und das von Ost nach West gerichtete Bacathal ein, in welche beide Thal
richtungen die Thalrichtung (Südwest nach Nordost) des Isonzo zwischen Modrea, 
Canale und Plava aufgelöst erscheint.

Ganz dasselbe findet mit der Thalrichtung des Isonzo zwischen Flitsch und 
Saaga statt, die bei Flitsch einerseits in die rein östliche der Sotscha-Schlucht, 
und in die nördliche des Predilthales, die sich dann über Raibl bis nach Tarras 
fortsetzt, erreicht wird.

Von grösserer Bedeutung aber ist diejenige Richtung des Isonzothales die 
von Nordwest nach Südost streicht, wie jene zwischen Saaga und Modrea bei Tol
mein und die zwischen Plava und Salcano nördlich von Görz. Diese Thalrichtung 
zieht sich auf sehr lange Strecken in südöstlicher Richtung, weit ausserhalb des 
Isonzo-Gebietes, geradlinig fort; so die Thalrichtung des Isonzo zwischen Plava 
und Salcano, durch das Wippachthal und das Reccathal bis nach Fiume, und ist 
besonders durch das Auftreten der Nummuliten-Sandsteine in den betreffenden 
Gegenden ausgezeichnet.

Ebenso ist die Fortsetzung der Thalbildung des Isonzo zwischen Saaga und 
Modrea im Idriathale zwischen Modrea und Tribuse zu suchen, und ist von dort

K. k. g eo log isch e  ReichsaostaU. 9 . Jahrgang 1858. III. 42
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durch das Cutene- und Kanomla-Thal bis Idria, von da in der deutlichen thal
förmigen Einsenkung des Terrains über Godowitz, Hotederschitz, Nowy swet bis 
Planina und Zirknitz, ganz ausgezeichnet zu verfolgen.

In dieser Linie hietet aber das Stück derselben zwischen Tribuse und Idria 
sehr interessante Erscheinungen, die durch eine Zeichnung, nebst einigen W or
ten, angedeutet werden sollen. Die \;ou Nordwest nach Südost streichende Thal
richtung des Isonzo und der Idria zwischen Modrea und Tribuse spaltet sich bei 
Tribuse in zwei vorzüglich gut ausgesprochene Richtungen und zwar in eine zackige 
östliche Thalrichtung der Idria (zwischen Tribuse und Recca) und in eine rein 
südliche des Tribusathales. Die östliche Richtung des ldriathales wird am Ein
flüsse der Cirknitza, in eine nordöstliche Thalrichtung des Cirknitzathales, und in 
eine südöstliche des eigentlichen ldriathales zersetzt, welches an der Gränze des 
görzischen Gebietes abermals eine rein südliche Richtung einschlägt und der
selben auch bis nachldria folgt. Ganz symmetrisch wird auf der anderen Seite der 
südliche Lauf des Tribusathales in eine südwestliche des Ciapovanothales und 
in eine südöstliche des oberen Tribusabaches aufgelöst; die letztere südöstliche 
Richtung zieht sich in dem Welzathale fort, bis unter den Marny W rh, wo sich 
wieder eine östliche, mit dem Laufe der Idria zwischen Tribuse und Recca paral
lele und ganz auf gleiche W eise zweimal gezackte Richtung einstellt, und mit 
der südlichen Richtung des ldriathales bei Idria zusammentrifft (siehe die T a f e l ) .

Um diese interessanten Verhältnisse noch deutlicher zu machcn, habe ich 
einige Linien gezogen, die durchaus nicht gesucht sind und sich aus der Zeich
nung der Thalrichtungen von seihst ergeben. Durch Vermittlung derselben 
ist es leicht zu entnehmen, dass sich das Thalrichtungssystem von Tribusa und 
Idria deutlich als ein längliches Sechseck ausprägt, dessen längere Diagonale mit 
der südöstlichen Thalrichtungslinie des Isonzo zusuirnnenfällt. An den oberen 
nordwestlichen Ecken dieses Sechseckes findet man aber noch einerseits die süd
westliche Thalrichtung des Ciapovanothales (mit unterirdischem Wasserlaufe) 
und die nordöstliche des Cirknitzathales angesetzt.

Alle dieseLinien beurkunden eine so grosse Regclmässigkeit und Symmetrie, 
dass sie jedenfalls nicht als rein zufällig aufgefasst werden können; um so mehr 
als sich alle, in den Alpen sowohl, als auch in den Karstgegenden herrschenden 
Thalrichtungen auf diesem kleinen Raume vertreten finden und auch das Vor
herrschen der von Südwest nach Nordost streichenden Thalrichtung hier eben
falls deutlich ausgeprägt ist.

Auch die Coniiguration des plattenförmigen Gebirges zwischen der Idria 
und der W ippach, also des Tarnovvaner Waldes, des Kreuzberges und des 
Birnbaumer W aldes, liegt in einem unverkennbaren Zusammenhänge mit dem 
eben betrachteten Thalrichtungssysteme. Der einen südöstlich gerichteten Seite 
des Sechseckes, die durch das obere Tribusathal und die W elza angedeutet 
wird, entspricht ein bei weitem engeres Mittelstück der Hochebene: der Kreuz
berg, während sowohl nordwestlich davon im Tarnowaner Walde lind im Las- 
eek-Gebirge, wie auch im Südosten im Birnbaumer Walde, zwei bedeuten
dere, symmetrisch gestellte, den kürzeren Seiten des Sechseckes entsprechende 
Hochebenen gebildet sind, deren Configuration eine deutliche Symmetrie ver- 
räth und eine innige Verwandtschaft derselben anzudeuten scheint.

Ja selbst der unterirdische Wasscrlauf des Recca-Flusses zwischen dem 
Einflüsse desselben bei St. Cassian his zu dem muthmasslichen Wiedererscheinen 
oder dein Ausflusse desselben (Timavo-Fluss bei Duino) scheint dieser Richtung 
(Südost nach Nordwest) zu folgen (A. v. M o r l o t :  Geologische Verhältnisse 
von Istrien in W . Ha i d i n g e r ' s  Abhandlungen II. Seite 2 9 1 ) , wie auch einige
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Küstenlinien Istriens und Dalmatiens und die Inseln des adriatischen Meeres die
selbe Strcichungsrichtung zeigen.

Zweierlei Gebirgsbildung tritt in dem begangenen Terrain deutlich her
vor : nämlich die gewöhnliche Gebirgsform der Alpen, wo Berg und Thal mit 
einander abwechseln, wo der Lauf des Wassers in Bächen und Flüssen überall 
sichtbar ist, und die Plattform des Gebirges, wo Hochebenen mit kesselförmigen 
Vertiefungen, nebst gänzlichem Mangel an ausgesprochenen Gebirgszügen und 
Thalrichtungen, herrschen, wo der Wasserlauf ganz oder zum grössten Theil 
unsichtbar ist und in unterirdischen Höhlen und den diese verbindenden, eben
falls unterirdischen Spalten vor sich geht.

Das platteniormige Gebirge spricht sich im Norden am deutlichsten in der 
Wochein, in dem Gebirge derPokluka, nördlich von der Wochein, und iinJelouza- 
W alde, östlich von der Wochein, aus. Der Mangel an höheren, ausgesprochenen 
Bergen, an grösseren Thälern, das überall vorkommende Auftreten von kessel- 
und trichterförmigen Vertiefungen und das gleichzeitige Vorhandensein der 
Höhlen, wie z. B. der Höhle am Babi Z o b , südlich von Veldes, charakterisiert 
diese Gegenden.

Noch deutlicher aber tritt diese Gebirgsformation im Süden hervor. In dem 
Gebirge östlich von C a na l e ,  im Tarnowaner Walde nördlich von Schönpass, 
im Kreuzberge und im Birnbaumer Walde nördlich von Wippach, finden wir aus
gezeichnete Beispiele hiervon. In dem Hochplateau östlich von Canale erhebt sich 
der höchste Punct, der 3358 Fuss hohe Lascek, kaum um 300 Fuss über die 
mittlere Meereshöhe seiner Umgebung; ebenso ragt im Tarnowaner Walde der 
4440 Fuss hohe Merzawec nur um 1000 Fuss empor über der tiefsten kessel- 
förmigen Vertiefung der Auska Lasna, die 3432 Fuss Meereshöhe erreicht. Im 
Kreuzberg beträgt der Unterschied des höchsten Punctes des 3163 Fuss hohen 
Swinic W rli von der mittleren Meereshöhe seiner Umgebung kaum S00 Fuss. 
Ganz dasselbe wiederholt sich auch im Birnbaumer Walde am Nanos. Die überall 
vorkommenden, bald ausgedehnten, bald kaum einige Klafter im Durchmesser 
besitzenden, aber um so häufigeren trichterförmigen Vertiefungen sind allen 
diesen Gebirgen gemein. W egen allgemeinen Mangels an Bächen und Quellen ist 
den Bewohnern dieser Hochplateaus nie der Genuss eines erfrischenden Quell- 
wassers gestattet; sie können nur mit dem, zum grössten Theile würmigen 
Cisternenwasser den brennenden Durst der unerträglichen Sommerhitze löschen.

Der Wasserlauf ist unterirdisch und erst am Fusse der, die Hochplateaus 
nach allen Richtungen abgränzenden Wände (relen plötzlich Riesenquellen zu 
Tage, die oft einem bedeutenden Flusse seinen VVasserj-eichthum spenden. So 
entspringt unmittelbar in Wippach der Fluss Wippach (D r. Adolf S c h mi d t .  Die 
Grotten und Höhlen von Adelsberg u. s. w., Seite 188), bei Fucine ein ebenfalls 
sehr bedeutender Bach.

Die Wunder der Adelsberger Grotte und des Zirknitzer See’s sind allge
mein bekannt. W ir verdanken ferner den unermiideten und lebensgefährlichen 
Bestrebungen des Dr. Adolf S c h m i d l  (die Grotten und Höhlen von Adelsberg, 
L ueg, Planina und Laas. Wien 18B4, hierzu ein Heft Tafeln in Folio), die 
genauere Kcnntniss des unterirdischen Laufes der bei Adelsberg in die Grotte 
einfliessenden Poik, die nach einer langen unsichtbaren, unterirdischen Wande
rung bei Planina als Unz-Fluss wieder liervorhricht und, nachdem sie den Kessel 
von Planina bewässert, abermals bei Jakobovitz verschwindet, um endlich bei 
Ober-Laibach ans Tageslicht zu treten. Alle diese Wunder sind im innigsten Zu
sammenhänge mit dem plattenförmigen Gebirge, und wo dieses auftritt, findet 
man auch die Kessel, die Höhlen und den unterirdischen Wasserlauf.

4 2 *
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Ausserhalb des bis jetzt betrachteten Terrains, wo die plattenförmigen Gebirge 
herrschen, ist die gewöhnliche Gebirgsform die herrschende, doch gibt es auch hier 
Stellen, namentlich im Zrngebirge, nördlich von Tolmein, und im Flischer Gebirge, 
wo das plattenfdrmige Gebirge mit dem gewöhnlichen in Verbindung auftritt. Ein 
furchtbar wüstes Gebirge, das seines Gleichen kaum irgendwo in der Alpenketle 
haben dürfte, ist das Flitscher Gebirge. Ich ging von Flitsch auf den Wratni- 
berg und von da nördlich bis unter dem Cernjola, denn die Ueberwindung der 
steilen, beinahe senkrechten, 5000 Fuss hohen Wand, bevor man das Hoclialpen- 
Plateau des Wratniherges erreicht, kostet eine nicht geringe Anstrengung. Auf 
dem Hochplateau selbst treten dem Wanderer furchtbare Schlünde, klaffende 
Klüfte entgegen, die man nur selten überspringen kann, sondern meist umgehen 
muss. Bald sieht man sich von einer horizontalen Platte, auf der ein leichtes Fort
kommen zu hoffen ist, durch eine tiefe und umfangreiche trichterförmige Einsen
kung getrennt: hat man sie mühsam überwunden oder umgangen, so erscheint 
nach einigen Schritten abermals eine solche oder ein anderes neues Hinderniss. 
Die Klüfte, deren Tiefe vom Auge ungemessen, nur durch das lange Rollen 
hineingeworfener Steine beurtheilt werden kann, ebenso die Trichter, sind 
oft mit einer nur sehr dünnen Schneekruste, einer trügerischen gefahr
vollen Brücke, überdeckt, die von daraufgeworfenen Steinen durchgebrochen, 
diese in die Tiefe rollend fallen lässt. Diese und ähnliche Hindernisse machten 
es, dass ich auf dem Rückwege von der Cernjola bis zum Rombon, einem W ege 
der unter gewöhnlichen Umständen leicht in 2 Stunden zurückgelegt werden 
kann, 5'/z Stunden lang in fortwährender Bewegung, in Klettern, Springen, Um
gehen, im Auf- und Absteigen begriffen war. Alle atmosphärischen Niederschläge 
verlieren sich in den Klüften dieses Gebirges und am Fusse desselben entsprin
gen auch zahlreiche Quellen, wovon ich nur die Riesenquelle des Torrente 
Bocca, der oberhalb Saaga etwas verdeckte, grossartige Wasserfälle bildet, er
wähne. Dasselbe ist der Fall in dem oberen wilden Gebirge des Hin, wo man am 
Fusse der Monte W ogetin, im Tominskalhale, eine grosse Quelle hervorsprudeln 
sieht. An Höhlen mangelt es diesem Gebirge gewiss auch nicht.

Die Betrachtung dieser verschiedenen Verhältnisse der Thalrichtungen und 
der davon abhängigen Configuration des Gebirges wird kaum als überflüssig ange
sehen werden können, indem sie es ist, die einen innigen Zusammenhang der 
Julischen Alpen mit dem eigentlichen Alpen-Gebirgszuge zu erkennen lehrt; auch 
dort noch, wo uns gerade die Erkenntniss der Formation und der Gesteine ver
lässt und das Gegentheil zu behaupten scheint. Denn die, den Alpen angehörige 
Richtung der Thäler pflanzt sich ohne Rücksicht auf die Formationen des durch
setzten Terrains fort; und es ist durchaus nicht ein und derselbe Kalk, der die 
merkwürdigen plattenförmigen Gebirge mit ihren Wundern: den Kesseln, Höhlen, 
und unsichtbaren unterirdischen Wasserläufen, zusammensetzt und bildet.

Noch muss ich einer äusserst merkwürdigen Erscheinung erwähnen, die 
in dem begangenen Terrain zu beobachten ist, und die in einer so auffallenden 
W eise kaum an irgend einem ändern Orte auftreten dürfte. Es ist diess die 
Wasserscheide zwischen dem lsonzo und dem Natisonelhale bei Starosella und 
Caporettn, 755 Fuss Meereshöhe. Die Höhe desselben über dem lsonzo und dem 
Natisono ist so gering, dass zur Bestimmung derselben das Barometer als viel 
zu grob betrachtet werden muss. Es gab nämlich eine Messung auf der Wasser
scheide, gegen die am lsonzo und Natisone, einen Unterschied des Barometer- 
Standes im Verlaufe von etwa zwei Stunden, um 1 und 2 , erst in der zweiten 
Decimalstelle einen Unterschied, der auf eine entfernte Gegenbeobachtungs- 
Station berechnet, kein gütiges Resultat liefern kann; und in der That, wenn man
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von Caporetto gegen den Natisone forfschreitet, glaubt man immer bergab zu 
gehen, eben so wie der Rückweg nach Caporetto abwärts zu gehen scheint.

Die eigentliche Wasserscheide bildet ein, kaum einige Quadratklafter deckender 
Haufen von Felsblöcken, die vom M. Matejor herabgestürzt sind, der das Wasser 
des Gebietes von Starasella dem Isonzo zuzufliessen zwingt, und es ist nicht zu 
zweifeln, dass es Zeiten gah, wo der obere Natisone in den Isonzo einmiindete und 
umgekehrt, we das Wasser des Gebietes von Starasella in den Natisone floss.

Das Verhältniss zwischen den Längsthälern und den Querthälern ist in 
dem aufgenommenen Gebiete ein anderes, als diess in allen übrigen von mir be
suchten Gegenden der Fall war. Die Querthäler pflegen als Spaltenthäler gewöhn
lich sehr enge zu sein und sind oft von senkrechten Felswänden eingeschlossen, 
während die Längsthaler einen breiten Thalboden zeigen, an den sich sanfte 
Gehänge anschliessen und einen stufenarligen Uebergang bilden in die entfern
ter stehenden schroffen Felsgehänge des Gebirges. Dieses Verhältniss der Thä- 
ler trägt auch gewiss nicht wenig zur landschaftlichen Schönheit dieser Ge
gend bei; ich brauche hier nur das prachtvolle obere Ennsthal zu nennen. In dem 
aufgenommenen Gebiete scheint das Verhältniss beinahe umgekehrt zu sein, indem 
hier gerade die Querthäler es sind, die eine grössere, oft beckenförmige Erwei
terung zeigen, während die Längsthälci', wie namentlich die Sotschaschlucht, 
östlich von Flitsch, und das bedeutendste Längsthal dieser Gegend, das Bacathal, 
ausserordentlich eingeengt erscheinen. Noch am lebhaftesten erinnert das Längs
thal des oberen Natisone, östlich von Caporetto, an die schönen Längsthäler der 
Alpen. In dieser Gegend ist aber auch die landschaftliche Schönheit am voll
endetsten, gegen welche die gedrückte Lage der Ortschaften im Gebiete des 
Bacathalcs, der Mangel einer breiteren Thalsohle, die, so weit sie reicht, gewöhn
lich den häufigsten Ueberschwemmungen ausgesetzt ist, auffallend absticht. 
Durch diese Umstände ist der Mensch gezwungen, seine Wohnung schwalben
nestartig auf das Gehänge anzukleben, wovon das deutlichste Beispiel der am 
Zusammenflusse des Idria- und Bacathales an einem Felsen aufgebaute Ort 
Baca (Barha) zeigt. Da nun die Thalsohle der zufälligen Willkür der Bache 
und Flüsse ausgesetzt ist, so ist es leicht einleuchtend, wie mangelhaft 
und unsicher die Communications-Mittel in diesen Gegenden sind. Um von 
St. Lucia am Isonzo über Grachowa nach Kirchheim zu gelangen, musste ich 
nicht nur zu Fuss gehen, sondern Menschen als Lastträger verwenden um meine 
nothwendigsten Sachen mitführen zu können. Auf dem Rückwege von Kirchheim 
nach Tolmein liess ich meine Sachen auf ein Pferd laden, doch musste ich auf 
mehreren Stellen mit dem Führer Hand anlegen, um längere Strecken des We
ges für das, ohnehin solche W ege gewohnte Thier wegbar zu machen, ungerech
net aller der Umwege, die gemacht werden mussten, um gänzlich unwegsamen 
Stellen auszuweichen.

Man staunt, wenn man nach solchen Wanderungen nach Kirchheim gelangt, 
wo inan unerwartet eine gute und freundliche Aufnahme inmitten einer zahlrei
chen Bevölkerung findet, und hofft wenigstens nach einer anderen Richtung, 
namentlich gegen Osten in das Thal von Pölland und Laack, eine gute Verbindung 
zu finden. Doch fand ich mich auch hier auf eine merkwürdige W eise enttäuscht. 
Denn als ich von Kirchheim der schönen und gut angelegten Strasse über Pla- 
nina aufwärts folgte, so gelangte ich an einen Einschnitt, der die höchste Höhe 
des Sattels überwinden soll, und fand diesen Einschnitt nur bis an die Gränze 
gegen Krain ausgeräumt und gelangte hier somit an das Ende der Kirchheimer Welt.

Dennoch ist eine, durch diese Gegenden laufende Verbindung der venetia- 
nischen Provinz mit dem Becken von Krain eine in vielen Beziehungen sehr
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wichtige und wurde als solche namentlich in den verflossenen schweren Jahren 
anerkannt, indem sie, trotz ihrer Mangelhaftigkeit, bei der Belagerung von Udine 
den Ausschlag gab. In Folge dieser Wichtigkeit war ich bemüht, die zwei bisher 
vorgeschlagenen und zum Theil in Ausführung begriffenen-Linien der Verbin
dungsstrasse zwischen Laibach und L'dine über Laak, Kirchheim und Tolmein 7.11 

begehen und einige wichtige Puncte derselben, namentlich zwischen Tolmein und 
Kirchheim, mit dem Barometer zu messen.

Die Verbindung zwischen Kirchheim und Laack habe ich von Kirchheim 
östlich bis an die Gränze gpgen Krain begangen und fand den höchsten Punct 
der Strasse an dieser Gränze 2501 Fuss Meereshöhe gelegen. Kirchheim selbst 
liegt 1032 Fuss über der Meeresdäche. Somit hat die Strasse von Kirchheim bis 
an die Gränze im Orte einen Sattel von 1400 Fuss zu überwinden. Dieser 
Strecke fehlt es an gutem Strassenmateriale, indem nur die gneissartigen Gesteine 
der Kohlenformation, die eben auf dem Sattel auftreten, hierzu verwendet werden 
können.

Von Kirchheim nach W ist sind zwei Slrassenlinien vorgeschlagen, verfoch
ten und theilweise ausgeführt wurden. Die eine, von den nach einer guten Ver- 
bindungsstrasse schmachtenden Kirchheimern mit vieler Aufopferung verfolgt 
und theilweise ausgeführt, läuft durch das Cirknitza- und ldriathal von Kirchheim 
(1 0 3 2  Fuss) über Rccea (Zusammenfluss der Cirknitza und Idria 741 Fuss; na 
Laz 634 Fuss), Tribuse (Zusammenfluss der ldria und Tribuse 538 Fuss), Slap 
und ßaca nach St. Lucia (4 9 4  Fuss). Von hier über Modra nach Tolmein (639  
Fuss) oder über Modreiza nach Zighino (7 0 4  Fuss) oder endlich, dem Isonzo 
nach, abwärts über Salla nach Ronsino und Canale sind offene Linien, wovon die 
ersteren zwei schon seit langem befahren worden, die letzte und schwierigste nicht 
unbedeutende Sprengarbeit erfordert.

Die Strassenlinie von Kirchheim über St. Lucia nach Tolmein hat, ausser 
dem sehr geringen Gefälle, noch den Vortheil, dass sie grösstentheils im Kalk 
oder Dolomit fortzieht, also ein gutes Strassenmaterial überall in unmittelbarer 
Nähe zu haben ist. Diese Linie war auch schon, als ich diese Gegenden besuchte, 
einige wenige Stellen ausgenommen, bis nach Laz gebrochen und somit die 
schwierigste Arbeit überwunden, da von da abwärts die Terrainverhältnisse, 
namentlich unterhalb Tribuse, viel günstiger gestaltet sind.

Die zweite Strassenlinie zieht von Kirchheim (1 0 3 2  Fuss) aufwärts über 
Zakriz (Sakis) auf den Sattel bei Zakriz (2198  Fuss), von da abwärts bis Ore- 
ehik (Orecca am Buche 1634 Fuss) und aufwärts iiher Coiza nach Buccova 
(2230  Fuss); von da herab in dasBaeallial bis Grachowa (8 7 2  Fuss), dann aber 
durch die nassen Schluchten bald aufwärts, bald tief herab an die Sohlen der 
Nebenthäler über Chnesa, Podmeuz und Horn, endlich auf den Sattel von Lubino 
(1369  Fuss), um von da an den Abhängen abwärts, bei dem gefährlichen Podlu- 
himi vorüber, nach Tolmein zu gelangen. Wenn man dieses Auf- und Abwärts
steigen dieser Strassenlinie ins Auge fasst, das gewiss nicht unbedeutend ist, 
indem namentlich der Unterschied zwischen den Meeresltölien von Gracliowa und 
Buccova über 1200 Fuss beträgt, wenn man ferner bedenkt, dass dieselbe zum 
grössten Theile über einem ungünstigen Boden zieht, bald über Schiefer, bald 
über Sandsteine, auch über tertiäre lockere Geröll-Ablagerungen, wie bei Lubino, 
wo der nächste Regenguss alles durch die Strassenarbeiten aufgehäufle Gerolle 
wegschwemmte, so dass stellenweise keine Spur von der Strasse übrig blieb, 
wenn man cndlich die tausend und abermal tausend Brücken, die von den steil 
herabfallenden Bächen, namentlich in der Gegend bei Podmeuz und Hom, alle Jahre 
weggeschwemmt werden und alle Jahre neu aufgeführt sein wollen, berücksichtigt,
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so ist es wohl zu wundern, wie man es versuchen konnte, eine Sirasse aufzu
führen, wo mit grossen Opfern der Gemeinde kaum ein gangbarer Saumweg zu 
erzielen sein wird.

Nun möge eine kurze Uebersicht der Vertheilung der verschiedenen, in 
diesem Gebiete auftrelenden Formationen folgen. Im Norden erhebt sich das 
höchste Gebirge des Terrains, das Flitscher- und Terglou-Gebirge, und besteht 
beinahe ausschliesslich aus Dachsteinkalken. Nur südöstlich am Terglou trifft 
man kleine Vorkommnisse von triassischen Gebilden, W erfener Schichten und 
Dolomiten. Auch das Jelouza- und Pokluka-Gehirge ist nicht aus Dachsteinkalken 
gebildet, sondern besteht aus massenhaft entwickelten Hierlatzkalken.

Sowohl im Osten, als auch im Westen dieses Dachsteinkalk -Gebirges, 
befindet sich in demselben eine kesselförmige Thalerweiterung, der Kessel von 
Flitsch einerseits, die Wochein andererseits. Im Kessel von Flitsch treten rothe 
Kalke und Kalkscliiefer (Jura?) und graue Sandsteine, die manchmal conglomerat- 
artig sind (Kreide), auf. Die Tiefe der Wochein ist von tertiären Gebilden, Sand
steinen und Conglomeraten erfüllt.

Dieses Gebirge ist durch eine tiefe Einsenkung, die sich von Bergogna 
über Caporetto, Tolmein, Podmeuz, Grahowa, Ternig und Petroherda, bis nach 
Eisnern verfolgen lässt, von dem s ü d l i c h e n  Theile des Gebietes getrennt und nur 
auf Einer Stelle, südwestlich bei Caporetto, tritt auch noch südlich von dieser Ein
senkung am Monte Matajan, Duchsteinkalk auf. Nördlich von dieser Einsenkung 
lehnen sich an die steilen Abhänge des Daehsteinkalk-Gebirges viel jüngere Ge
bilde: theils rothe sandige Kalke und Mergel (Scaglia ), theils graue Sandsteine 
und breccienartige Kalkeonglomerate und Kalke (oberer Neocoinien), theils aber 
mergelige, graue bis schwarze, manchmal Hornsteine führende Kalke an, die 
neueren Aptychenkalken in manchen Fällen ganz ähnlich sind (untererNeocomien?, 
Jura?). Alle diese Gebilde W ech se l  lagern scheinbar ohne eine bestimmte Ord
nung mit einander und machen eine sichere Trennung derselben unmöglich.

Aus der Gegend von Podmeuz erhebt sich ein Gebirge, dass sich nach 
Süden fortsetzt und sieh mehr und mehr als ein Hochplateau, namentlich im 
Lascckgebirge östlich von Oanale, und im Tarnowaner W alde, darstellt. Dieses 
Gebirge besteht, vom Idria-Tbale angefangen nach Süden bis an die Abhänge des 
W ippach-Thales, aus weissen Kalken, die stellenweise eine merkwürdige Con- 
glomeratbildung zeigen und die sich nach ihren Versteinerungen als Plassen- 
kalke, dem oberen Jura angehörig, darstellen.

Durch dieses Gebirge des Plassenkalkes ist der südliche Theil unseres 
Terrains in zwei ungleich grosse Partien getheilt, in eine westliche kleinere und 
eine östliche umfangreichere. Im Westen des Plassenkalkes, an denselben 
angelegt, treten nur Kreidegebilde auf.

Diese, zum grössten Theile Sandsteine, Mergel, Conglomcrate und Kalke, 
sind, sowohl gegen Norden als auch im Süden, von Kalkzügen eingeschlossen, die 
von Nordwest nach Südost streichen. Der eine nördliche Kalkzug ist bei Wolt- 
schach entwickelt; der südliche bildet den M. Santo und St. Valentino bei Görz. 
Beide gehören dem oberen Neocoinien (Urgonien) an. Von Woltschach abwärts 
bis etwas unterhalb Canale, folgen Sandsteine, die mit Conglomeraten und Kalken 
wechseln und mit dem Kalfczugc bei Woltschach ein Ganzes zu bilden scheinen, 
folglich ebenfalls dem oberen Noocomien angehören. In der Gegend des südli
chen Kalkzuges des M. Santo stehen bei Desela, und von da sowohl nach Südost 
als Nord west fortsetzend, Sandsteine, rothe Mergel, gelbliche Kalke, graue Brec- 
cien und Conglomerate an, die hier die obersten Kreideschichten, durch Ver
steinerungen gut charakterisirt, darsteilen und dem Senonicn angehören. «
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Am Sattel bei Luico setzen die Siindsteine, Conglomerate und Breccien des 
Urgonien auch über den Woltschacher Kalkzug bis gegen Caporetto fort. Im 
Camenzathale bei Woltschach und von da über Modrea, St. Lucia bis Podmeuz, 
treten dünngeschichtete graue und rotlie hornsteinführende Mergelkalke in 
bedeutender Mächtigkeit auf. Ebenso sind sie mitten in den Kreidegebilden des 
Isonzothales, an der Thalsohle zwischen Doblar und Sella, südlich von Woltschach, 
zum Vorschein gekommen. Sie sind in vieler Beziehung den schon oben erwähn
ten, sich an die Wände des Dachsteinkalkgebirges anlehnendeu neueren Apty- 
chenkalken ähnlichen Kalken, ganz gleich und wegen Mangels an bekannten Fos
silien ebenfalls unbestimmbaren Alters (Jura? N eocom ?).

Nun erübrigt noch, die von dem Plassenkalk-Gebirge östlich liegende Partie 
unseres Terrains mit einigen Worten zu berühren. Vom südlichen Ende des Plas- 
senkalk-Gebirges zieht sich das Hochplateau über den Kreuzberg bis in den 
Birnbaumer Wald fort.

Dieses Hochplateau, so lange es dem Kreuzberge angchört, besteht aus 
Oolithenkalken, die, wie jene der venetianischen Alpen, von Herrn Bergrath Franz 
F o e t t e r l e  zum Jura gerechnet werden (nach den neuesten Untersuchungen des 
Herrn Prof. S u e s s  aber wahrscheinlich dem Lias angehören).

Der Birnbaumer Wald bis über Loilsch, Hotcdcrschitz und Schwarzenberg 
hinaus, besteht aus Kalken, die der Kreideperiode angehören, und es entsprechen 
die weissen Kalke des Nanos-Gebirges dem Turonien; die schwarzen Kalke da
gegen und die Dolomite, die in der Umgebung von Planina, Loitsch und Podkraj 
auftreten, gehören sehr wahrscheinlich dem oberen Neocomien an.

In der halbkreisförmigen Bucht, die sowohl von dem Birnbaumer Walde, 
Kreuzberge, dem Tarnowaner Walde und dem Lascekgebirge, als von dem süd
lichen Dachsteinkalk-Gebirge der Wochein eingesehlossen wird; also nördlich von 
Hotederschitz, ferner in der Umgebung von Tribuse, Kirchheim, Grachowa und 
Petrobrda, treten viel ältere Gebilde auf, die theils der Kohlenformation, theils 
der Trias angehören. Schiefer und Kalke der Kohlenformation kommen nur in der 
Umgebung nördlich von Kirchheim, im Gebiete des Cirknitzathales und im Gebiete 
des Bacathales von Hudajuzna aufwärts, zum Vorschein. Das übrige Terrain also: 
das Wassergebiet des ldriathales von Tribusa aufwärts und das Wassergebiet 
des Bacathales zwischen Hudajuzna und Podmeuz, sind von Triasgebilden erfüllt.

An den südlichsten Seitenrand des M. Santo-Gebirgcs, des Tarnowaner W al
des, des Kreuzberges und des Nanos-Gebirges lehnen sich, ohne Rücksicht auf die 
Formation dieser Gebirge, Sandsteine und Mergelkalke an, in denen sehr häufig 
Nummuliten auftreten und die Gesteine als eocenc Gebilde charakterisiren. Die
selben Sandsteine erfüllen auch das Becken zwischen Adelsberg und Prewald.

Tertiäre Gebilde wurden ausser W ochein nur im oberen Theile des Isonzo
thales, um Woltschach, Modreiza, Lubino und Bergogna, dann bei Ternowa und 
Flitsch, beobachtet. Ihre Ausdehnung ist ausserordentlich gering. Auch im Becken 
von Loitsch (westlich) wurden tertiäre Geröllablagerungen beobachtet.

Nur im Gebiete des Isonzo, von Ronzino abwärts, treten Diluvial-Terras- 
sen auf.

Alluvien sind namentlich im Gebiete des oberen Isonzo, dann im Wippach- 
thale, im Becken von Planina und Loitsch mächtig entwickelt.

Zwei sehr werthvolle und ausgezeichnete Arbeiten über das begangene Ge
biet lagen vor: Dr. A. Boue ,  Appergii surla Constitution geologique des Provin- 
ces Illyriennes (§ . 1, S. 43— 47, dann § . 3, Seite57 und 58 behandeln insbeson
dere unser Gebiet) [Memoires de la Societe gdologiqne de France, T. II, 1, 
p. 4 7 ]  und Franz Ritter v. Hauer ,  „Ein geologischer Durchschnitt der Alpen von
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Passau bis Duino“ (Seite 328, § . 12, 13, und Taf. I) [Sitzungsberichte der k. 
Akademie der Wissenschaften B. XXV, S. 233].

Ich werde es versuchen, in dem ausserordentlich verworrenen lind sehr com- 
plicirte Lagerungsverhältnisse darbietenden Terrain so vorzuschreiten, dass ich 
bald einzelne Formationen für sich, bald aber mehrere Formationen dieser Ge
gend, die hier mit einander wechseln und wohl leicht getrennt werden können, 
zusammen betrachte, um einige Klarheit zu erzielen.

1. K ohlenfem ation, tia llthaler Schichten.

Der einzige bisher bekannt gewordene Fund von Fossilresten aus dieser For
mation in unserem Gebiete ist das von A. M o r l o t  bei Podberda entdeckte, von 
v. E t t i n g s h a u s e n  mit voller Sicherheit als Fucus antiquus Strnbg. erkannte 
(Ueber die geologischen Verhältnisse von Ober-Krain, Jahrbuch der k. k. geolog. 
ReichsanstaK, Jahrgang I, Seite 4 0 2 ), in neuester Zeit von Herrn Prof. G ö p p e  r t  
für eine Sphaerocoecites nov. sp. gehaltene Fucoid (Sitzungsb. vom 27. April 1858 
der k. k. geologischen Reichsanstalt, Jahrgang 9, Seite 7 7 ), und ein anderer, der 
nach Prof. G ö p p e r t  zur Bythotrephis Ball, gehört. Die Annahme, dass die 
Schiefer von Podberda silurisch seien ( H a u e r  und F o e t t e r l e ,  Geologische 
Uebersicht der Bergbaue, Seite 10 ), wird durch diese Untersuchungen des Herrn 
Prof. G ö p p e r t  unterstützt, indem das Genus Bythotrephis bis jetzt nur in der 
silurischen Formation beobachtet worden ist. Herr Bergrath L ip o ld  hat die Fort
setzung der Schiefer von Podberda nach Osten in Krain zu den Gailthaler Schich
ten unserer alpinen Kohlenformation gerechnet (Jahrbuch der k. k. geologischen 
Reichsanstalt, 8. Jahrgang, Seite 208 ). Ich stimme dieser Ansicht bei und 
will zur Rechtfertigung derselben die verwickelten, noch nicht geklärten Ver
hältnisse in den südlichen Alpen anführen, wo die Steinkohlenformation mit 
Sicherheit nachgewiesen ist, aber nach einer Mittheilung des Herrn Professor 
S u e s s  die silurischen Kalke, namentlich bei Kappel, auch nicht fehlen (Sit
zungsberichte vom 13. April 18S8 der k. k. geologischen Reichsanstalt, 
Jahrgang 9, Seite 6 9 ) und die Gesteine dieser beiden Formationen in Ermang
lung der Versteinerungen nicht zu unterscheiden sind, und bemerken, dass das 
Vorkommen von Fucoiden in unserer alpinen Steinkohlenformation kaum befrem
den könne, da dieselbe sich wahrscheinlich als eine Ablagerung der hohen See 
erweisen dürfte. Für diese Ansicht spricht wenigstens der Mangel an Ptlanzen- 
resten tiefer in Süden, mehr in der Mitte der Verbreitung unserer Steinkohlen
formation und der Reichthum an diesen Resten an den Randstellen, wie namentlich 
an der Stangalpe, wo die Anlagerung der Steinkohlenformation an das krystalli- 
nische Gebirge stattfand.

Die Kohlenformation steht im oberen Wassergebiete der Cirknitza von 
Kirchheim aufwärts sowohl, als auch im Wassergebiete des Bacathales von Huda- 
juzna aufwärts, an.

Beide Vorkommnisse sind durch einen schmalen Zug von Triasgesteinen, die 
sich aus der Gegend von Orecca (Orechik) über Göriach und Puce (Pouehe) bis 
an die Gränze des Aufnahmsgebietes fortziehen, von einander getrennt.

Im Süden sind es theils schwarze glänzende Thonscliiefer, theils Sandstein 
und conglomeratartige Gesteine, wovon namentlich die letzteren nicht selten das 
Ansehen von krystallinischem Gneiss annehmen, die diese Formation zusammen
setzen. Bedeutende Lager von dichten oder feinkörnigen Kalken sind in den Koh
lenschiefern eingelagert, namentlich bei Kirchheim ein längerer Zug, der über 
Labina bis gegen Logu fortzieht, sich aber auch bei Kirchheim in einen anderen 
Zug spaltet, der über den Scofie Wrh bis an die Gränze von Krain reicht.

K. k. g e o log is ch e  IW ichsansU ll. 9. Jahrgang 1858. III. 4 3
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Einen anderen Kalkzug, der die höchste Partie des ScofieW rh bildet und sich 
von da über Ceples nach Kirchheim und bis zur Kirche St. Bartolomeus fortzieht, 
und von grell rothgefärbten Sandsteinen umgeben ist, glaubt Herr Bergrath 
L i p o i d  ebenfalls den Kohlenkalken zurechnen zu müssen. Derselbe schwarze 
Kalk führt bei der Kapelle St. Bartolomes, wie auch bei Podpletscham, östlich von 
Kirchheim am Scofie Wrh, Encriniten in bedeutender Menge. Bei der Unsicher
heit der Bestimmbarkeit dieser Versteinerungen muss es unentschiedenen bleiben, 
ob dieser Kalkzug nicht der Trias zugezählt werden müsse.

Ausserdem sind kleinere Vorkommnisse von Kalken der Kohlenformation bei 
Nowake und östlich davon, dann auf der Wasserscheide zwischen Novake und 
Daurha, beiderseits vom Uebergangspuncte, beobachtet worden.

Von Trobenche über Pollana bis Niwitsch stebt ein weisser Kalk in einem 
mächtigen Zuge an. Petrographisclie Aehnlichkeit zeigt derselbe sowohl mit den 
Kohlenkalken der Carnia, als auch mit manchcn Hallstätter- und Dachsteinkalken. 
Derselbe ist rund herum von Schiefern der Kohlenformation umgeben. Am Fusse 
des Kalkzuges wurden Stücke von einem schwarzen Kalke mit grossen Crinoideu- 
Stielgliedern gesammelt, die ebenfalls mit den Vorkommnissen des Kohlenkalkes 
im Gailthale grosse Aehnlichkeit zeigen.

Der nördliche Theil der Kohlenl'orination im Bacathale wird beinahe aus
schliesslich aus dunkelgrauen bis schwarzen, matten Thonschiefern zusammenge
setzt. Sie sind längs dem Bacabache, von Ternig aufwärts bis Podbrda und Pe- 
trobrda gut aufgedeckt, und ebenfalls bei Hudajuzna auf bedeutende Strecken 
aufgeschlossen. Nur bei Hudajuzna wurden in diesen Schiefern sandige graue, von 
weissen Kalkspathadern durchzogene Kalke und Kalkschiefer beobachtet.

Auf den Kohlenschiefern dieser Partie wurden Spuren von verdrückten und 
sehr schlecht erhaltenen Brachiopoden und ein kleiner Belemnit, kaum von der 
Grösse des Kiels einer Rabenfeder, beobochtet.

Auf den Schiefern der Kohlenformation findet man in der Umgebung des 
Borodin- (Börsen-) Berges, na Hotsch und von da westlich herab bis in das 
Bacathal bei Kuk zwischen Ternig und Hudajuzna, bald graue, bald rothe Schiefcr 
und Kalke aufgelagert, die mit jenen Gebilden gleichen Alters sind, sich an 
die südlichen Abhänge des Dachsteinkalk-Gebirges anlehnen und mit diesen zu
gleich abgehandelt werden sollen.

Die Gesteine der Kohlenformation kommen noch westlich von diesem Haupt
vorkommen in wenig mächtigen Lagern öfters zum Vorschein, so namentlich bei 
Grachowa östlich unter den Cassianer Schichten des Bacathales, dann östlich 
und westlich von Deutschruth mit viel jüngeren Gebilden wechsellagernd, vor. 
Auf diese Verhältnisse werden wir in der Folge aufmerksam zu machen suchen.

Diese zwei Partien von Gesteinen der Kohlenformation bilden nur eine 
Fortsetzung oder die westlichste Partie der im Osten in den Thälern von Eisnern 
und von Pöllan in Krain massenhaft ausgebreiteten Kohlenformation, über welche 
der Bericht 1856 von Bergrath L i p o i d  vorliegt (Jahrbuch der k. k. geologi
schen Reichsanstalt, 8. Jahrgang, 1857, Seite 205 ).

2. Trias.
Es wurde schon im Vorübergehen erwähnt, dass die Gebilde der Triasfor

mation, sowohl im Gebiete des Bacathales zwischen Podmeus und Hudajuzna, als 
auch im Gebiete des Idriathales von Tribuse aufwärts, entwickelt sind. In Gemein
schaft mit der Kohlenformation füllt die Trias jene halbkreisförmige Bucht aus, 
die von dem Dachsteinkalk-Gebirge im Süden der W ochein und den Hochpla
teaus des Tarnowaner W aldes, des Kreuzberges und des Birnbaumer Waldes
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eingeschlossen wird. Die Triasgebilde schliessen sich westlich und südlich an die 
Kohlenformation an.

Derselbe Zug der Triasgebilde, der zwischen Orecca, Göriach und Pouche 
ausgedehnt ist und die Kohlenfofmation in zwei Theile abtheilt, gibt Veranlas
sung, wenn man seine Richtung über Coiza, Grachowa bis Podmeus verfolgt, auch 
die Triasgebilde unseres Aufnahmsgebietes in zwei Partien abzutheilen: in eine 
nördliche, bedeutend kleinere, und in «ine südliche, ausgedehntere. Jede für sich 
scheint eine eigenthümliche Facies der Trias dieser Gegenden auszumachen.

In der nördlichen Partie fehlen bunte Sandsteine gänzlich. Als das tiefste 
Glied der Trias im Bacatliale sind die Cassianer Schichten zu betrachten. Es sind 
diess theils graue oder braune grobe Sandsteine, in denen bei Grachowa und 
Coritenza Equisetites columnaris Brongn. nicht selten auftritt, theils sind es 
schwarze glänzende, dünnschiefrige Schiefer, mit Spuren von kleinen verdrückten 
Posidonomyen, bald endlich kalkig-mergelige Gebilde, die in dünnen Schichten 
mit einander wechseln und namentlich bei Sella, nördlich von Podmeus, eine 
grosse Menge von Versteinerungen führen, die sie als cchtes St. Cassian charakteri- 
siren. Es wurden bei Sella in diesen Gebilden, nebst einigen Brachiopoden und 
vielen unvollkommenen Bruchstücken vieler Species 

Ämmonites Aon Münster,
Cidaris dorsata Münster,
Cidaris decorata Münster,
Turritella Lommeli Münster und 
Avicula bidorsata Münster , 

gesammelt.
Dass die bunten Sandsteine hier in der That fehlen, kann man sich an zwei 

Stellen zii Genüge überzeugen. Namentlich bei Orthar, östlich von Grachowa, 
noch besser aber bei Oracca im Graben östlich, sieht man gut entblösste Stellen, 
wo aus dem schwarzen Thonschiefer der Kohlenformation ein allmählicher Ueber- 
gang in die Cassianer Schichten stattündet, ohne eineSpur von bunten Sand
steinen.

Die Cassianer Schichten bilden einen schmalen, nie über 20 Klafter mächti
gen Zug, der aus der Gegend von Pouche nördlich von Kirchbeim am südlichen 
Abhange des Börsen, westlich über Göriach, Orecca, Coiza, Buccowa in den tiefen 
Kessel von Grachowa und Coritenza zu verfolgen ist, wo sie eine Einbuchtung 
in das Coritenzathal absenden. Von Grachowa setzt der Zug über Tumlika, Sanct 
Peter di Loia, in einer S-förmigen Biegung nach Sella fort und hört südwestlich 
unterhalb Sella gar auf. Ein gleichnamiger kleiner Zug, durch Terrain-Verhält
nisse geboten, ist zwischen Hum und Chnesa ausgedehnt, von geringer Bedeutung 
an Mächtigkeit, doch spricht die gleichartige Gesteinsbeschaffenheit, das Vor
kommen von Encriniten, dem E. lüiiformis ähnlich, und anderen, wenn auch 
schlechter erhaltenen fossilen Resten für die Identität dieser beiden Züge.

Aus der Gegend von Orecca zweigt sich ein schmaler Zug von dem Haupt
zuge der Cassianer Schichten ab und ist über Jesenizza, Zakoiza, Dollin, Oblak, 
bis Snoile zu verfolgen. Er bildet hier die Gränze zwischen der besprochenen 
Triaspartie und dem nördlichen Puncte der Kohlenformation des Bacathales. Auf 
dem Sattel bei Jesenizza und bei Oblak, südlich im Graben, führt dieser Zug die
selben Versteinerungen wie der Hauptzug bei Sella und Grachowa; bei Oblak 
treten überdiess tuffartige Sandsteine in diesem Zuge auf, die ganz den Tuffen 
der Augitporphyre gleich sind.

Auf diesen sehr guten und überall gut charakterisirten Horizont folgt nun 
nach Norden, zwischen Deutschruth und Grachowa, eine 4— S00 Fuss mächtige

43*
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Lage von schwarzen diinngeschichteten Kalken, die m;mchmal mit etwas mäch
tigeren Kalkbänken von derselben Farbe wechseln. Die ganze Mächtigkeit des
selben ist von Coritenza aufwärts bis unterhalb Deutschrutil sehr gut enthlösst 
und Schritt für Schritt zu verfolgen. Gleich oberhalb Coritenza verengt sich das 
Thal in eine tiefe, schmale, das Thal scheinbar ganz abschliessende und nur 
einen schmalen Ausweg durchlassende Schlucht. In dieser Schlucht steht eine 
neue Brücke beiderseits an schwarze hornsteinfiihrende Kalke angelehnt, die die 
Cassianer Schichten überlagern. Gleich ausserhalb der Schlucht, am rechten Ge
hänge des sich erweiternden Thaies, schreitet man über einen dünngeschichteten 
schwarzen Kalk. Zwischen Planina und Perseniza wechseln mächtige Kalkbänke 
mit dünnen Kalkschieferschichten, die lebhaft an jene Schichtenfolge erinnern, in 
denen ich im Gailthale die Rhynclionella decurtata sp. Girard (siehe Jahrbuch 
der k. k. geologischen Reichsanstalt, 7. Jahrg. 1856, Seite 4 1 7 ) gesammelt habe. 
Die Auswitterung der Versleinerungen der Kalkbänke und das Gestein selbst 
lassen mir Ober die Identität dieser und der erwähnten im Gailthale keinen Zwei
fel über. Von Perseniza bis in jene Gegend, wo der Alpenbach, von Grand herab
stürzend, sich mit der Coritenza vereinigt, wechseln dieselben Kalkschichten über- 
diess noch mit Sandsteinen, die theils grau, theils roth sind, und namentlich gegen 
den Grandbach herrschender werden und ganz den Charakter zeigen , wie die in 
der Carnia von mir beobachteten Gesteinsverhältnisse der Raibler Schichten, die 
hier ebenfalls nach oben in eine mächtige (rothe) Sandsteinbildung übergehen 
(vergleiche 1. c. Seite 4 4 3 ). Doch leider ist hiemit auch die weitere Verfolgung 
der Trias abgeschnitten, indem gleich im Graben von Grand rothe Schiefer, dann 
graue Kalkschiefer u. s. w. auftreten, die viel jüngeren Formationen: Jura und Neo- 
comien, angehören. In den zunächst westlich anstossendenThälern sind nur die 
Schichten, welche zwischen Planina und Persenitza imCoritenzathale aufgeschlos
sen sind, anstehend; daher von den höheren Schichten mit rothen Sandsteinen 
keine Spur zu sehen.

Von Jeseniza östlich auf einer Anhöhe, die dem Coizaberg entspricht, steht 
über den Cassianer Schichten ein schwarzer Crinoidenkalk, in dem eine Brec- 
cienschichte, beiläufig in der Mitte des Abhanges, ansteht, die beinahe aus 
lauter Bruchstücken von Belemniten besteht. Sowohl die Belemniten-ßreccic, als 
auch der schwarze Crinoidenkalk sind jenen Radstädter Kalken ganz gleich, die 
ich am Radstädter Tauern im Thale nördlich von Mauterndorf im Lungau beobach
tet habe (siehe Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt, K. Jahrgang, 
Seite 818 u. s. w.).

Südlich von dem oben beschriebenen Zuge der Cassianer Schichten nimmt 
die Triasformation eine ganz andere Facies an. Unmittelbar über der Kohlenfor
mation treten massenhaft entwickelte bunte Sandsteine (unsere Werfener Schiefer) 
mit Myacites Fassaünsis, Naticella costata und Turbo rectecostatus (letzterer 
hei Frain nördlich von Medwe diebrdo, nordwestlich von Na planina, in den 
untersten, unmittelbar über den Kohlenschiefern anstehenden grellrothen Sand
steinen). Sie erfüllen das Hauptthal der Idria, soweit es unserem Aufnahms
gebiete angehört, vom Zusammenflüsse desselben mit der Cirknitza aufwärts 
bis über die Gränze von Krain, ziehen sich von da gegen Norden in das Becken 
von Kircbheim, wo sie sowohl südlich von Kirchheim anstehen und bei Cella 
die oben angeführten Versteinerungen führen, wie auch einen Theil der Abhänge 
des Scofie Wrh bei Ceples bilden. Dann kommen die Werfener Schiefer noch 
südlich von Sebrellia, bei Siauze und Verhost zum Vorschein, ziehen sich 
von da westlich in das Catenethal und erfüllen den tiefsten Theil desselben 
bis nahe nach Trihuse.



Das Isonzo-Thal von Flitsch abwärts bis Görz. 337

Nach oben treten in den bunten Sandsteinen kalkig-mergelige Lagen auf, die 
gewöhnlich als die Träger der bcsterhaltenen Versteinerungen des bunten Sand
steines, namentlich des

Ceratites Casstanus Quenst.,
Naticella costata Münster,
Turbo rectecostatus Hauer und 
Myadtes Fassa&'nsis Wissm. 

sich zeigen.
Nur sehr selten erscheinen die kalkigen Lagen mit den angeführten Ver

steinerungen dunkler gefärbt, sind meist grün, gelblich-roth, auch röthlich; auch 
nehmen sie nie eine dünnschieferige Beschaffenheit an, wie der über den bunten 
Sandstein folgende schwarze Kalk (Guttensteiner Kalk). Ich muss hier die Gele
genheit ergreifen, zu erwähnen, dass ich nie den Namen „Guttensteiner Kalk“ auf 
die kalkig-mergeligen Schichten, die die oben angeführten Versteinerungen führen 
und dem bunten Sandsteine unsere W erfener Schiefer einverleibt sind, anwen
dete. Mit dem Namen „schwarzer Kalk des bunte Sandsteines“ , später „Gutten
steiner Kalke“ wurden schwarze Kalke, die dünn geschichtet sind, deren Schich
ten die Mächtigkeit von 3 Zoll nur selten erreichen, aber gewöhnlich mit sehr 
dünnen schwarzen Kalkschiefern wechsellagern und um Guttenstein gewöhnlich 
in der Thalsohle in dieser Mächtigkeit anstehen, die nur selten 4 Klafter über
steigt, v o n C z j z e k  und mir bezeichnet. Hier steht überall unter den Guttensteiner, 
Kalken der bunte Sandstein grellroth gefärbt an und wir haben die oben bespro
chenen Schichten mit ihren Versteinerungen um Guttenstein nicht gesehen. Bei 
der damaligen sehr unvollkommenen Kenntniss der Formationen sowohl, als ihrer 
gegenseitigen Verhältnisse, schien es uns, C z j z e k  und m ir, von grösser 
Wichtigkeit, das Zusammengehören des Guttensteiner Kalkes und des bunten Sand
steines und die Trennung dieser Gruppe von dem damaligen unteren Muschel
kalk (dem jetzigen Dachsteinkalke) sicher festzustellen; und wir glaubten, diess 
am besten zu thun, indem wir zu zeigen bemüht waren, dass diese Guttensteiner 
Kalke in den unteren Schichten mit dem bunten Sandstein wechseln und mit den 
obigen Schichten näher verwandt sind als mit allem dem, was darüber folgt. Doch 
hatten wir selbst hier, und späterhin an anderen Orten, nie die Versteinerungen des 
bunten Sandsteines und die kalkig-mergeligen Lagen in den eigentlichen Gutten
steiner Kalk übergehen gesehen. Wenn gleich auch die Guttensteiner Kalke einige 
Versteinerungen mit den höheren Lagen gemein haben, so sind es Verstei
nerungen, die durch alle Glieder der Trias durchzugehen pflegen, also hiebei weiter 
nicht berücksichtigt werden dürfen. Gegenwärtig ist das triassische Alter der 
schwarzen Kalkschichten, die über dem bunten Sandstein folgen, erwiesen und ich 
halte es nicht für nothwendig, diesen in der Natur überall ausgedrückten Hori
zont, der iiberdiess durch die Eruptionen des Augitporphyres bezeichnet ist, tiefer 
setzen zu sollen, nämlich bis in die kalkig-mergeligen Schichten mit den oben an
geführten Versteinerungen; um so mehr, als es durchaus nicht immer Ein und der
selbe Horizont ist, in dem sie auftreten, nachdem man alle die oben angeführten Ver
steinerungen tief in die unteren Schichten des bunten Sandsteines verfolgen kann, 
und andererseits jene für den bunten Sandstein so charakteristischeMyophoria, 
die der Myophoria Goldfussii gleich zu sein scheint, zugleich mit Ceratites Cassia
nus, Naticella costata und Myadtes FassaSnsis, namentlich um Klein-Zell südlich 
von Hainfeld, aufzutreten pflegt. Diess möge einerseits zur Verständigung meiner 
früheren Angaben dienen, andererseits aber darauf aufmerksam machen, dass nach 
einer anderen, als der angedeuteten Feststellung des Guttensteiner Kalkes, der 
Guttensteiner Kalk bei Guttenstein eigentlich gar nicht vorkömmt.
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Die kalkig-mergeligen Lagen wurden auf mehreren Stellen im Gebiete des 
bunten Sandstein beohachtet. Namentlich lieferten diese Schichten im obersten 
Theile des Grabens zwischen Sakrog und Lasiz, fern von den Guttensteiner 
Kalken, dann aber in unmittelbarer Nähe des Guttensteiner Kalkes bei Zelin, am 
Zusammenflusse der Idria mit der Cirkniza, die oben angeführten Versteinerungen 
in Menge.

Ueber dem bunten Sandsteine folgen Guttensteiner Kalke. Diese sind nament
lich an der Gräte, die am linken Ufer der Idria, aus der Gegend von Jagerse über 
dem Ledinak Wrh bis gegen Unter-Idria fortzieht, vorhanden und begränzen 
südlich von Kirchheim die bunten Sandsteine gegen die jungen Triasgebilde im 
Westen. Ausserdem wurden sie in zertrümmerten Partien bei Ottales und Deviza 
(Desiva) im Idriathale beobachtet.

Westlich von dem bisher behandelten Gebiete der bunten Sandsteine und 
südlich von dem Zuge der Cassianer Schichten von Orecca ist der Dolomit herr
schend. Im Gebiete des Dolomites sind die Aufschlüsse am mangelhaftesten. Die 
tiefsten Schichten, die im Gebiete des Dolomites zum Vorschein kommen, sind 
ebenfalls die bunten Sandsteine. Bei Siauze wurde in demselben Naticella co
stata und Myacites Fassaensis beobachtet. Ueber den bunten Sandsteinen folgen 
Gesteine, die theils sandsteinartig oder conglomeratartig sind, und sich als Tuffe 
erweisen, theils sind es aber die unter dem Namen „P ie t r a  v e r d e “ bekannten 

■Gesteine, die alle zusammen den Eruptionen des Augitporphyres angehören. Diese 
treten theils an der Gränze zwischen dem Dolomit oder Guttensteiner Kalk und 
den bunten Sandsteinen auf, wie bei Siauze und Jagerse, wo in früheren Jahren 
Herr Bergrath L ip o Id in denselben Ammonites Aon Münst. sammelte, theils sind 
sie in der Tiefe drr Thäler, wie bei Lacharn und Recca, ferner südwestlich in 
der Umgebung von Sebrellia anstehend, beide Male bis in die Thalsohle der Idria 
herablangend, oder sie treten auch auf Gebirgsrücken zum Vorschein, wie nament
lich bei Rauna östlich von Kirchheim, wo nebst allen diesen Gesteinen auch Augit- 
porphyr ansteht.

Das unmittelbar über den Tuffen folgende ist gewöhnlich der Dolomit, doch 
fand man an allen Stellen, die besser aufgedeckt waren, schwarze, manchmal dolo
mitische, dünngeschichtete Kalke, die mit dünnen Kalkschiefern oder doch apha- 
nitischen Schiefern wechseln und die die Halobia Lommeli W m . in grösser 
Menge führen. Die beste derartige Stelle ist im Lacharn- Thale, nordwestlich 
von Recca, zu sehen. Wenn man vom Idriathale in das Lacharn-Thal einbiegt und 
nach Norden fortschreitet, so senken sich die Anfangs des Thaies höher hinauf
reichenden Gesteine der Pietra verde allmählich nach Norden fallend, bis an die 
Thalsohle. Hier fliesst der Bach eine Strecke fort über den Köpfen der Schichten 
mit Halobia Lommeli, wo diese in mehreren Lagen auftritt und die einzige hier 
vorkommende Versteinerung ist.

Von Jagerse etwas südlibh, beim Hofe Jablanz, folgen über den letzten Schich
ten der Pietra verde TufTe, in denen Ammonites Aon Münst. vorgefunden wurden, 
und schwarze Kalkschiefer, in denen Holobia Liommeli ebenfalls keine seltene 
Erscheinung ist. In denselben wurde hier auf Kohle geschürft; eine ganz analoge 
Erscheinung, wie jene bei Raveo im Canale Socchieve der Carnia (siehe Jahrbuch 
der k. k. geologischen Reichsanstalt, 7. Jahrgang, 1856, Seite 4 5 1 ). Doch ist die 
Mächtigkeit der Halobien-Schiefer sowohl, als auch der Tuffe bei Jagerse zu gering, 
als dass eine bedeutende Kohlenschichte in denselben gefunden werden könnte.

An den übrigen zahlreich beobachteten Puncten folgt unmittelbar über das 
Gebilde der Pietra verde der Dolomit; in einigen Fällen zeigt derselbe, nebst einer 
grauen Färbung, eine deutliche Schichtung, jener der Halobien-Schiefer ähnlich;
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an anderen Stellen, wie namentlich bei Recca östlich, dann in der Umgebung von 
Sebrellia, ist der Dolomit ungeschichtet, weiss und porös.

Nun erübrigt es nur noch den Dolomit unserer Triasformation näher zu 
betrachten.

Was die petrographische Beschaffenheit anbelangt, so ist, wie auch schon 
angedeutet wurde, der unmittelbar über dem bunten Sandstein oder der Pietra 
verde lagernde Dolomit gut geschichtet, von grauer Farbe und scheint den Halo- 
hien-Schichten oder dem Guttensteiner Kalke anzugehören. So ist er namentlich im 
Cirknizathale zwischen Kirchheim und Zelin, südlich von Rauna. Die einzelnen bis
3 Zoll dicken Schichten zeigen an ihrer verwitterten Oberfläche Durchschnitte von 
kleinen Bivalven und auch Einschalern, deren Länge selten einige Linien über
steigt, und die auch ihrer Form nach an die vielen kleinen Gasteropoden aus den 
Cassianer Schichten erinnern. Die grössere Masse des Dolomits ist aber weiss, 
porös und ungeschichtet. So ist namentlich in der Umgebung von Zelin westlich, 
am Zusammenflusse der Idria mit der Cirkniza und von da bis Rauna, der Dolomit 
entwickelt.

Nur an einer einzigen Stelle: bei Na Laz, fand ich eine kleine Stelle im Dolo
mite, die noch als Kalk erhalten ist. Dieser Kalk ist nun petrographisch jenem 
vollkommen gleich, den ich in der Carnia am Monte Tinizza (siehe Jahrbuch der 
k. k. geologischen Reichsanstalt, 7. Jahrgang 1856, Seite 44 5 ) untersucht und 
beschrieben habe. Versteinerungen, ausser Korallen und Krinoiden, konnte ich hier 
leider nicht entdecken.

Im Tribusethale zwischen Ober- und Unter-Tribuse, und zwar am linken 
Ufer des Tribuseflusses, vor der Einmündung des Gatschniathales in dasselbe, 
angefangen bis Ober-Tribuse und von da südöstlich gegen Woiska, ist ein Zug 
von schwarzen Kalken und Kalkschiefern, wenn auch nur stellenweise aufgedeckt, 
in dessen Gebiete ein Block voll von der in den Raibler Schichten vorkommen
den Pachycardia rugosa (siehe Franz Ritter v. H a u e r  „Ein Beitrag zur Kennt- 
niss der Fauna der Raibler Schichten“ , Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie 
der Wissenschaften, Bd. XXIV, S. 546, Taf. II, Fig. 1— 10) aufgefunden wurde. 
D:ich ist es unmöglich den ganzen Zug den echten Raibler Schichten zuzuzählen, 
indem derselbe zum grössten Theile aus schwarzen Kalken mit Encriniten und 
Cidariten, die der Cidaris dorsata gleich sind, besteht. Diese Verhältnisse sind 
noch am besten südlich von Tribuse, dem Eingänge in das Gatschniathal gegen
über, aufgedeckt.

Ueber diesen schwarzen Kalken folgt im Gebiete des unteren Tribusethales 
ein ungeschichteter weisscr, poröser Dolomit, der von dem bei Rauna kaum zu 
unterscheiden is t ; dieser wird dann von Plassen-Kalken des Tarnowaner Waldes 
überdeckt, dessen weitere Verfolgung somit abgeschnitten. Dagegen gibt Herr 
Bergrath L i p o i d  (siehe Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt, 8. Jahr
gang 1857, Seite 2 1 9 ) als unmittelbar Hangendes dieser Schichten einen Dolomit 
an, der dem Dachsteinkalke angehörte.

Sowohl die Unwirthlichkeit dieser Gegend, als auch das vorherrschende 
Auftreten der Dolomite, Hessen, nicht weitere und sicherere Resultate erhalten.

Ausserdem habe ich bei Na Planine, nördlich von Loitsch, beiläufig in der 
südöstlichen Fortsetzung des zuletzt betrachteten Zuges bei Ober-Tribuse, Gelegen
heit gehabt, eine Localität der echten Raibler Schichten zu entdecken (siehe Fr. 
Ritter v. H a u e r  „Beitrag zur Kenntniss der Fauna der Raibler Schichten“ 1. c. 
Seite 5 3 8 ). Wenn man von Loitsch nördlich den W eg in die Gemeinde Sibersche 
über Perjankot gegen Petrominz verfolgt, so muss man von Perjankot nördlich 
von einer Anhöhe, die aus Kreidekalken und Dolomiten gebildet wird, in eine
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kesseltormige Thalerweilenmg herab steigen, an deren nördlichen Abhängen 
die Häuser Na Planine stehen, bei denen die Strasse von Ober-Laibach nach 
Idria voriibei führt. Zwischen der Strasse und dem Plateau der Kreidekalke bei 
l’ etrominz gehen die Raibler Schichten zu Tage.

Die Idrianer Strasse selbst zieht über schwarze Kalke, die viele Durch
schnitte von Versteinerungen zeigen, die zum Theile auch herausgewittert sich 
vorfinden, worunter namentlich kleine Gasteropoden an die Cassianer Schichten 
erinnern.

Unter diesen Kalken folgt nach Norden bunter Sandstein; über demselben 
gewahrt man schwarze mergelige Schichten, die einzig und allein aus der haufen
weise vorkommenden Pachycardia rugosa Hauer bestehen. Auf diese Pachycar- 
dien-Lager folgen nun Wechsellagerungen von grauen und rothen Sandsteinen und 
Mergeln, in denen Myophoria Kefersteinii Münst. sp. (siehe H a u e r s  „Raibler 
Schichten“ I. c. Seite 550) lind der merkwürdige Solen caudatus Hauer (siehe 
H a u e r ’s „Raibler Schichten“ 1. c. Seite 543 ) sehr häutig V o r k o m m e n . Der letztere 
ist so häufig, dass eine 1 Zoll mächtige kalkige Lage einzig und allein aus den 
langen Spitzen der Schalen desselben besteht. Ueber den sandigen Schichten 
folgen dann nach oben 3— 4 Zoll mächtige Bänke von schwarzem Kalk, der herz
förmige Durchschnitte einer Bivalve zeigt, die von der Grösse und Form des 
Megalodon Carinthiacus sp. Boud (siehe H a u e r ’s „Raibler Schichten“ 1. c. 
Seite 5 4 5 ) ist und derselben wahrscheinlich angehört.

Alle diese nach Süd steil entfallenden Schichten werden von horizontalen 
Bänken von Kreidekalken nach Süden abgeschnitten.

W ie im Tribusethale, so auch hier, scheint es hervorzugehen, dass, wie 
au einzelnen Orten die Raibler Schichten von den darunter lagernden Cassianer 
Schichten durch mächtige Ablagerungen, stellenweise sogar von ganz weissen 
Kalken, wie ich diess namentlich in der Carnia zu sehen Gelegenheit hatte, 
getrennt Vorkommen (siehe Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt,
7. Jahrgang 1856 , Seite 441 u. s. w .) ,  diese Zwischenlagerungen an anderen 
Orten ganz fehlen und sich die Raibler und Cassianer Schichten berühren 
können.

Noch habe ich eines Vorkommens von Trias-Gebilden in der Wochein im 
Terglougebirge zu erwähnen. Nördlich von Mitterndorf und südlich vom Maly 
Drazsky Wrh, östlich bei den Alpenhütten Konschitza, findet man in einem steilen 
Graben Sandsteine und graue Kalkmergel mit

Ceratites cassianus Quenst.,
Turbo rectecostatus Hauer,
Naticella costata Münst. 

und vielen anderen verdrückten Muschelresten, anstehend. Sie sind von einem 
weissen, porösen Dolomite gegen Nordosten eingefasst, auf welchem Dachsteinkalk 
lagert.

Dasselbe ist der Fall südlich von Drassberg, in der Scharte, die man „Abanza“ 
nennt. Hier stehen um den bereits ganz ausgetrockneten kleinen See, der in 
dem Kaar südlich am Maly Drazsky Wrh ehemals zu finden war, anfangend, 
an dem östlichen Abhange (also links, wenn man von Konschitza zur Abanza empor- 
steigt) bis hinauf zur Abanza, dieselben kalkigen Mergel mit den oben angeführ
ten Versteinerungen an und sind auch hier wieder von einem überlagernden porö
sen Dolomit begleitet. Das westliche Gehänge (also der östliche Abhang des 
Drass-Berges) zeigt bloss Dachsteinkalk, und namentlich auf dem Steige gegen 
Belpole mit einer Unzahl von Durchschnitten der Dachsteinbivalve. Ebenso hören 
die Triasschichten gegen Siideu in das Mosnitzathal herab plötzlich ganz auf, und
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man gelangt auf diesem W ege an eine Dachsteinkalkwand von mehr als 2000 Fuss 
Höhe, die bis in das Thal herab reicht.

Das Emportreten der Triasgebilde bis auf diese Höhe erscheint jedenfalls 
etwas räthselhaft, namentlich wenn man die, nicht eine Spur einer Spalte 
oder Unterbrechung, viel weniger einer Verwerfung, zeigenden Dachsteinkalk
wände im Norden des Mosnitzathales betrachtet. Doch sind diese Triasschichten 
nun einmal da und müssen jedenfalls in Folge einer Hebung und Spaltenbildung 
zum Vorschein gekommen sein. Dieselben Triasgebilde beobachtete ich endlich 
auch noch unter dem Terglou, unmittelbar nördlich bei der Alpe Belpole, obwohl 
dieselben hier grösstentheils von dem Schutte der Dachsteinkalke verdeckt er
scheinen. Auch im Inneren der Trenta bei St. Maria, nordöstlich von Flitsch, 
treten Dolomite auf, unter denen Schichten von mergeligen Kalken, jener der 
Abanza gleich, anstehen.

3. Das Gebirge des Dnehstelnialkes. 

a ) L i a s .
Da uns nun die Betrachtung der Triasgebilde mitten in das Terrain, in wel

chem Dachsteinkalke auftreten, geführt hat, so wollen wir gleich hier verweilen 
und die Dachsteinkalke mit einigen W orten besprechen.

Die Dachsteinkalke bilden die grösste Masse des Matajur, des Gebirgsrückens 
des Stou zwischen dem Natisone und dem Isonzo bei Serpenizza, das Flitscher 
Gebirge, das Krn- und Terglou-Gebirge. Vom Terglou östlich reicht der Dachstein
kalk nur bis an des Pokluka-Gebirge, welches aus Hierlatzkalken besteht. Aber vom 
Krn zieht sich ein hoher Gebirgsrücken nach Osten Ober den Schwarzenberg auf 
den Ratitouz und noch weiter fort, der aus Dachsteinkalken besteht und den Kessel 
der Wochein südlich umgibt. W eiter nach Süden kömmt der Dachsteinkalk nicht 
vor, die Angabe des Dachstein-Dolomites bei Wriska südlich, westlich von Idria, 
ausgenommen (siehe L i p o l d ' s  Bericht 1856, im Jahrbuche der k. k. geologischen 
Reichsanstalt, 8. Jahrgang 1857, Seite 219). Die Mächtigkeit des Dachstein
kalkes im aufgenommenen Gebiete möge daraus hervorgehen, wenn ich angebe, 
dass von dem Niveau des Wocheiner See's, das auf 18S0 Fuss Meereshöhe ange
geben ist, bis auf die höchste Spitze der für den Ersteiger allergefährlichsten 
unter allen mir bekannt gewordenen Alpen, des 9036 Fuss hohen Terglou's, 
Dachsteinkalk ansteht, folglich eine Mächtigkeit über 7000 Fuss zeigt.

Die Dachsteinbivalve wurde theils gesehen, theils gesammelt am nördlichen 
Abhange des Matajur, am südlichen Abhange des Na Stole im Stou-Gebirgszuge, 
am Wratny W rh und dem furchtbar zerrissenen Hochalpen-Plateau des Flitscher 
Gebirges, um Krn und Kostjak in den Alpen westlich vom Wocheiner See, in den 
Althammer Alpen, im Sattel der Titscherza oberhalb der Alpen im Jezerith, am 
Schwarzenberg und in den Kaaren nördlich von demselben, wie auch bei Deutsch
gereuth in der Wochein. Ausserdem gibt Herr Bergrath Fr. Ritter v. Haue r  aus dem 
Pirhau-Gebirge nördlich von Ternowa und Caporetto, in Blöcken, die von diesem 
Gebirge herabgefallen sind, Dachsteinbivalven, nebst der Chemnitzia eximia 
Hörnes, an (siehe Fr.Ritter v. Hau e r  „geologischerDurchschnitt“ I.e.Seite 332 ).

Ausser dieser und der Dachsteinbivalve, dem Megalodus triqueter, wurden 
im Dachsteinkalke keine anderen Versteinerungen aufgefunden.

b) H i e r  l a t z k a l k e  und  A d n e t h e r  S c h i c h t e n .
Ich kann hier durchaus nicht ayf eine detaillirte Auseinandersetzung der 

Verhältnisse des Podluka- und des Jelouza-Gebirges eingehen, da Herr Professor 
Dr. Karl P e t e r s  (Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt, 7. Jahrgang

K. k. geo log ische  Reiebsanstalt. 9 . Jalirfjaog 1858. III. 4 4
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1856, Seite 679 u. s. w .) eine ausführliche Beschreibung derselben schon gelie
fert und zum Theil die von mir erzielten Resultate in seine Arbeit mit aufgenom
men hat. Ich kann nur kurz die Resultate meiner Begehung anführen.

In der Babna Gora, am W ege von Feistritz nach Jereka, steht überall ein 
weisser Krinoidenkalk an, der in bedeutender Menge folgende Versteinerungen 
führt, deren Bestimmung ich der freundlichen Güte des Herrn Prof. S u e s s  zu 
verdanken habe.

Terebratula columbella Sss.,
Waldh.eim.ia Partschii Sss.,
Spiriferina rostrata Schloth. sp.,
Spiriferina pyramidalis? Schafhtl. sp.,
Rhynchonella Hörnesi Sss.
Derselbe Kalk steht an und führt dieselben Versteinerungen überall häufig 

auf dem W ege von Jereka nach Kopriunig. Von Kopriunig nach Osten und nach 
Norden, so weit ich das Pokluka-Gcbirge begehen konnte, fand ich überall densel
ben Krinoidenkalk mit denselben Versteinerungen (vergl. Dr. P e t e r s  Annahme 
dieses ganzen Plateau’s für obere Trias, l. c Seite 685.)

Südöstlich von Kopriunig, auf dem Fusssteige über Logas nach Jereka herab, 
stehen in Krinoidenkalk Einlagerungen von röthlichen Kalken an, mit:

Terebratula columbella Sss.,
Spiriferina rostrata Schloth. sp.,
Spiriferina pyramidalis? Schafh. sp.,
Rhynchonella Hörnesi Sss.,
Rhynchonella rigida Sss.,
Rhynchonella serrata? Sow. sp.
Oestlich bei Kopriunig fand ich an einer Anhöhe unter dem weissen Krinoiden- 

kalke rothe Mergelschiefer mit Ammonites radians (nicht Ammonites fimbria- 
tus, wie Dr. P e t e r s  l. c. Seite 685 bemerkt), und unter diesen Hornsteine, die 
grau, manchmal grünlich oder röthlich sind und von Schiefern und Sandsteinen 
unterteuft werden. Noch deutlicher ist der Schiefer und Sandstein zwischen 
Mitterndorf und Feistritz (Mitterndorf, Jereka und Neuming, vgl. Dr. P e t e r s ,  
I. c. S. 685 ) in einer Einsattlung entwickelt, doch fanden sich hier, ausser einigen 
unbestimmbaren Pflanzenresten, keine anderen Versteinerungen vor. Indess scheint 
hier deutlich jene Reihenfolge der nordöstlichen Alpen:

Hierlatz-Schichten,
Adnether Schichten,
Grestener Schichten 

angedeutet zu sein.
Ob die im Dachsteinkalke des Schwarzenberges (Cerna prst; vergl. Dr. 

P e t e r s ,  1. c. Seite 686 ) vorkommenden Einlagerungen von schwarzen oder röth
lichen Schiefern und Sandsteinen, die nur als abgerissene und in den Klüften des 
Dachsteinkalkes eingekeilte Trümmer aufzufassen sind, den Sandsteinen und 
Schiefern der Wochein (Grestener Schichten) oder den Gebilden, die sich an 
die südlichen Abhänge des Dachsteinkalk-Gebirges unseres Gebietes anlehnen, 
beizuzählen seien, lässt sich nicht mit Bestimmtheit entscheiden. Doch scheint 
eher das Erstere der Fall zu sein.

c j  Jura.

Mit dem Hierlatz- und Dachsteinkalke in naher Verbindung stehen in der 
Wochein noch oolithische und weisslich-röthliche Kalke, die zusammen die Jura
formation in der Wochein zu vertreten scheinen.
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Auf dem nördlichen,Abhange des Sch warzenberges, unmittelbar nördlich 
von den Alpen Lisca und Cernagora sind oolithische Kalke anstehend, die nament
lich auf dem Fusssteige zur Cernagora gut entblösst zu beobachten sind. Auch am 
Garsc, östlich von Feistritz am rechten Ufer der W ocheiner Lau, gegenüber der 
Kirche Willnach, folgen über den Hierlatz-Schichten oolithische Kalke, die von 
röthlichen oder weisslichen Kalken überlagert werden. Die letzteren sind durch 
ihre Farbe und ihren ausgezeichneten muscheligen Bruch, durch die dunkleren 
Adern, die das lichte Gestein gewöhnlich durchziehen, so ausgezeichnet, dass 
man sie auf den ersten Blick jenen Kalken gleichstellen muss, in denen die Tere- 
bratula diphya vorzukommen pflegt, und die mit den Gesteinen des Biancone so 
grosse Aehnlichkeit zeigen. Unweit von diesem Vorkommen, aber leider von jün
geren Gerollen so getrennt, dass man den Zusammenhang picht mit Bestimmtheit 
anzugeben vermag, kommen röthliche oder graue Sandsteine vor mit einer 
grossen Menge von verkohlten Pflanzentheilen. Es scheint aber als sollten sie 
zwischen die Oolithenkalke und den Diphyakalk der Grosc hinein fallen. Diese 
Sandsteine, die von Herrn Prof. Dr. P e t e r s  auf derKarte-als bunte Sandsteine 
östlich bei Feistritz angegeben sind (unter dem Hügel Natel, wo die Gräben von 
Deutschgereuth einmünden, 1. c. Seite 683 ), scheinen gewiss jünger zu sein als 
die Sandsteine und Schiefer des Babna Gora-Sattels (Grestener Schichten). 
Ob sie den berühmten Schichten von Rotso gl eich zustellen sind, liess sich in Folge 
der mangelhaften Erhaltung ihrer Pilanzenreste nicht entscheiden.

Weniger sicher ist das Alter jener Ablagerungen von rothen Kalkens rothen 
und grauen Kalkschiefern, die in dem Hochalpen-Thale, das sich südwestlich vom 
Terglou am Lipachberg über dieSeen Jezerit nach Süden herabzieht, Vorkommen. 
In den sehr festen rothen Kalken kommen Ammoniten, und zwar Planulaten, vor, 
die jedoch gewöhnlich schlecht erhalten sind und aus der Kalkmasse nicht heraus
geschlagen werden können, folglich unbestimmbar sind.

ln der Richtung gegen Westen erscheinen noch einige zerstreute Vorkomm
nisse desselbep rothen Kalkes im Dachsteinkalke, namentlich am nördlichen 
Abhange des Cerni Wrh, südöstlich von Sotscha, dann im Becken von Flitsch, 
sowohl östlich bei Coritenza, als auch nördlieh von Flitsch am Fusse des südlichen 
Abhanges des Romhon, dann wurden noch einige Stellen dieser Kalke unter dem 
Diluvium südlich bei der Flitscher Klause beobachtet.

Im Jezeritthale lagen diese Kalke auf dem Dachsteinkalke; die übrigen 
Puncte des Vorkommens zeigen meist sehr gestörte Lagcrungsverhältnisse.

Dagegen wurden als unzweifelhaft zur Juraformation gehöri|g von Herrn 
Bergrath Franz Ritter v. H a u e r  („e in  geologischer Durchschnitt der Alpen von 
Passau bis Duino“ , Sitzungsber. der k. Akad. der Wissenschaften, 1857, Bd. XXV, 
Seite 3 3 2 ) jene Kalke bezeichnet, die unmittelbar Uber dem Dachsteinkalke 
gelagert, den obersten flachen Kamm des Stou-Gebirges westlich von Caporetto 
bilden. Sie liegen hier beinahe ganz horizontal und können, von Pod Baba ange
fangen, auf die Goreni Glava bis an den Fuss des Na Stole verfolgt werden. Sie 
führen hier in grösser Menge, wenn auch nur selten gut erhalten, Exemplare von 

Ammonites ffommairei,
A. tatricus und 
Aptychus lamellosus.
In der Einsattelung, die zwischen dem Starsky Wrh und Pod Baba befind

lich ist, sind viele von der Höhe herabgefallene sehr grosse Blöcke dieser rothen, 
Hornsteine führenden Kalke zu treffen.

Nördlich von 'diesem Vorkommen im Rio Bianco, westlich bei Saaga, ist am 
Fusse des Monte Baba Grande des Flitscher Gebirges ein schmaler Zug derselben

44*
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rothen hornsteinführenden Kalke anstehend, der sich, von Saaga angefangen, bis 
über die Gränze nach Westen fortsetzt. In der Fortsetzung der Richtung dieses 
Zuges nach Ost trifft man auf der Höhe von Slieme Wrh , nördlich von Tolmein, 
östlich von Krn, eine Ablagerung von schiefrigen rothen Kalken und darunter
lagernden grünlichen kalkreichen Sandsteinen als Einlagerung im Daehsteiu- 
kalke. Dieses Vorkommen scheint jenes aus der W ochein, mit den pflanzen
führenden Sandsteinen des Garsc, mit dem rothen Jurakalke des Stou-Gebirges 
zu verbinden.

Nun haben wir noch die, in den zwei kesselformigen Vertiefungen des Dach- 
steinkalk-Gebirges bei Flitsch und in der Wochein vorkommenden Kreide1 und 
Tertiärgebilde anzuführen.

d)  K r e i d e .
Im Flitscher Kessel treten zu unterst dunkel gefärbte grobe Sandsteine und 

Conglomerate auf, die die rothen Kalke bei Coritenza überlagern, und am W ege von 
Coritenza gegen Flitsch gut aufgedeckt sind. Sie fallen hier Anfangs nach W'esten 
unter 60— 70 Grad (während der rothe Jurakalk bald nach Norden, bald nach 
Süden unter sehr steilen Winkeln einfällt); weiter gegen Süden stellt sich in allen 
Schichten ein sleiles südliches Fallen ein. Die Conglomerate werden von grauen 
Sandsteinen und Mergeln überlagert (siehe B o u & 1. c. Seite 46 und Fr. Ritter v. 
H a u e r  I.e. 3 3 0 ,3 3 1 ), die am südlichen Abhange des jiombon, westlich bei Flitsch, 
ausgebr«itet sind. In diesen fand ich auf dem Fusssteige, der von Flitsch gegen den 
Wralny Wrh führt, gerade westlich von der Kirche, einen Inoceramus.

Am südlichen Rande des Kessels von Flitsch bei Zersotscha stehen theils 
graue, theils rothe Sandsteine uud Mergel an, die als Fortsetzung jener zu betrach
ten sind, die am südlichen Abhange des Krn aurtreten und wahrscheinlich als 
Scaglia der oberen Kreide angehören.

e)  T e r t i ä r .

Dreierlei verschiedene Gebilde der Tertiärformation lassen sich im Kessel 
der Wochein unterscheiden.

Vorerst will ich das Vorkommen von Sandsteinen und Mergeln, südöstlich 
von Althammer am nordwestlichen Abhange des Rudenza-Berges, anführen, in 
denen leider nur sehr schlecht erhaltene Reste vonGasteropoden, die nachderForm 
der kleinen Steinkerne Cerithiensein können, und von noch kleineren quergestreiften, 
verdrückten Zweischalern vorgefunden worden sind. Sowohl das Gestein als auch 
die Versteinerungen erinnern an die tertiären Ablagerungen von Unter-Steiermark, 
die Herr Dr. Fr. R o l l e  (Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt, 8. Jahr
gang 1857, Seite 443 u. s. w .) untersucht und beschrieben hat.

Auch südlich von St. Johann scheinen dieselben Gebilde vorzukomraen, ob
wohl sie hier zum grössten Theile von Schotter und Alluvialbildungen bedeckt 
sind. An derselben Stelle, wo nämlich bei einer Schürfung auf Braunkohle nach 
M o r l o t  Cerithium margaritaceum (siehe A. v. M o r l o t ,  „Ueber die geologischen 
Verhältnisse von Ober-Kram“ , Jahrbuch der k. k. geologischen Rcichsanstalt, 1. Jahr
gang 1850, Seite 3 9 6 , und Dr. Karl P e t e r s ,  Jahrbuch, 7. Jahrgang 1856, 
Seite 687 ) gefunden wurde, fand ich überdiess eine Pecten-Art, die ebenfalls mit 
einer Art aus den tertiären Ablagerungen von Unter-Steiermark sehr viele Aehn- 
lichkeit zeigt.

Südlich von Feistritz stehen überall im Gebiete des Feistritzer Baches Sand
steine und Mergel an, die mit weichen Tegelschichten wechsellagern. Die Schich
ten fallen meist nach Süden, stellenweise sehr steil, doch meist nur wenig
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geneigt. M o r l o t  gibt in dem Graben, der von Raune herabzieht, Pflanzenreste an, 
die Herr S p r u n g  gesammelt und Herr Professor U n g e r  bestimmt hat (A. von 
M o r l o t  1. c. Seite 395, 396). Ich selbst fand südwestlich von Feistritz, unweit 
des letzten Hammers, in Sandsteinschichten Pflanzenabdrücke, die Herr Prof. von 
E t t i n g s h a u s e n  untersucht hat. Die interessante Flora flieser Schichtin ist, 
nach beiden angegebenen Funden zusammengestellt, folgende 

Araucarites Sternbergii Göpp. (Häring, Sotzka),
Querem mediterranea Ung. (Parschlug),
Querem fudnervis Ung. (Altsattel),
Fagus castaneaefolia Ung. (Leoben und Wartberg),
Platanus Goepperti Ett
Olea mediterranea Ung. (Parschlug),
Olea bohemica Ett.,
Daphnogene polymnrpha Ett. (N eogen),
Rhus Hertha Ung. (Parschlug),
Ceratopetalum haeringianum Ett. (Häring), 

und neue Arten von Castanea, Quercus, Celtis, Ulmm, Laurinium.
Das vorherrschende Auftreten der neogenen Formen vor den eocenen 

spricht ganz deutlich dafür, dass diese Sandsteine der n e o g e n - t e r t i ä r e n  
Periode angehören.

Sowohl diese Sandsteine, als auch die von St. Johann und bei Althammer, 
werden von Schotter überlagert, der am ausgedehntesten südlich von Feistritz 
die höheren AbhäDge bedeckt. Auf die Bemerkungen des Herrn Dr. P e t e r s  über 
die Schotter der W ochein 1. c. Seite 687 habe ich nur zu erwiedern: Dass es 
sehr schwierig fallen mag, an wenig entblössten Stellen die Neigung der Schotter- 
bänkc zu beobachten und dass eben auch die Sandsteine im Gebiete der Thal
sohle, wie namentlich an der Stelle, wo ich die Pflanzenreste sammelte, viel mehr 
geneigt erscheinen, durch Abstürznngen der Ufer sogar eine Neigung von 60 bis 
70 Grad erreichen, während sie näher zum Gebirge weniger geneigt sind und eben 
auch ein schwacher Neigungswinkel von 10— IS Graden in den parallel mit den 
Sandsteinen lagernden Schotterbänken nur schwer nachzuweisen ist. Ueberdiess 
dürfte es kaum gelingen, aus der parallelen Lagerung der Sandsteine und des 
darüber liegenden Schotters das Zusammengehören Beider zu Einer Formation 
oder das Gegentheil zu erweisen, eben so wenig als die verschiedene Neigung 
der Schichten Beider in den Alpen als Beweisgrund füp die eine oder die andere 
Annahme gelten kann. Wie in den älteren Schichten, so auch hier, können wir den 
Mangel an Versteinerungen auch durch die genauesten Beobachtungen über Lage
rungsverhältnisse und petrographische Beschaffenheit nicht ersetzen und sind 
gezwungen, Muthmassungen aufzustellen, die, mögen sie wie immer beschaffen 
sein, den Stempel der Wahrheit von der Zukunft erwarten müssen.

Auch im Kessel von Flitsch ist eine Spur von neogenen Ablagerungen, und 
zwar von Conglomeraten, vorhanden. Sie sind am südlichen Abhange des Velki 
Wrh nördlich von Flitsch, in einer Höhe von 200— 250 Fuss über der Thalsohle 
des Isonzo anzutreffen, und zeichnen sich durch hohle Geschiebe aus, die denen 
des Leitha-Gebirges gleichkommen (vergleiche W . H a i d i n g e r  „die hohlen Ge
schiebe aus dem Leitha-Gebirge“ , Sitzungsberichte der k. Akademie der Wissen
schaften, Bd. XXI).

Hiemit hätten wir alle jene Formationen durchgegangen, die sowohl im 
Osten als auch im Norden unseres Terrains auftreten. Nun erübrigt noch, den 
schwierigsten und verwickeltsten Theil im Osten, und endlich den Süden zu 
besprechen.
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4. Das Lasßek-Geblrgc nnd der Tarnowaner Wald.

P l a s s e n k a l k ,  S t m m b e r g e r  S c h i c h t e n .

Dieses Hochplateau besteht in seiner ganzenLänge ausschliesslich aus weis- 
sen Kalken, die im Norden des Chiapowano-Thales wie auch am südlichen Rande 
des Tarnowaner Waldes eine conglomeratartige Bildung zeigen. Diese Conglome
rate bestehen aus weissen oder graulich-weissen Kalkgerbllen, die zum Theile 
vollkommen abgerundet und in einer ganz gleichartigen Kalkmasse eingeschlossen 
sich befinden. Viele von den einzelnen Gerollen zeigen aber merkwürdige For
men, an denen man cs deutlich erkennen kann, dass ein Theil derselben aus 
abgerollten Resten von Schalen, w ahrscheinlich von Diceras-Arten besteht, welche 
letztere, ganz so wie in den Stramberger Schichten, auch hier vorzukommen 
pflegen. Doch ist es wegen der schlechten Erhaltung nicht gelungen, eine sichere 
Bestimmung derselben zu erzielen.

Aus den grauen Conglomeratkalken im Lascek-G ebirge, zwischen Bain- 
schitza und Locowitz, gelang es, die

Nerinea Staszycii sp. Zeuschner 
und aus den grauen Conglomeratkalken des Stonihrib oberhalb Sl. Yilulje, 
östlich von Schönpass, die

Nerinea Haueri Peters und
Nerinea carpathica Zeuschner ? 

zu sammeln.
Herr Prof. Dr. ßarl P e t e r s  schreibt von der ersteren, dass sie mit Nerinea 

Haueri vom Plassen stimme, sowohl was die Faltung anbelangt als im Aeusseren, 
dessen überaus starke Abreibung die Anwesenheit von Höckern ahnen lässt, daher 
traue er sich nicht, sie von dieser Species zu trennen. Die zweite, die nur in 
einem sehr kleinen Exemplare vorliegt, ist etwas zweifelhaft (siehe Dr. Karl 
P e t e r s  „die Nerineen des oberen Jura in Oesterreich“ Sitzungsberichte der 
k. Akademie der Wissenschaften, Bd. XVI, Seite 336).

Nach diesen Funden, und da diese Kalke auch petrographisch vollkommen 
mit dem Plassenkalke übereinstimmen, ist es erwiesen, dass sie mit dem Plassen- 
kalke oder den Stramberger Schichten identisch sind.

Im Tarnowaner Walde wurden in den, unter den conglomeratartigen Kalken 
folgenden weissen Kalken einige Terebrateln gesammelt. Eine darunter ist Tere
bratula formosa Sss., die in den Stramberger Schichten anderwärts vorkommt, 
wodurch die Bestimmung dieser Kalke als P l a s s e n -  o d e r  S t r a mb  e r g e r  Kalke 
nur um so sicherer festgestellt ist (vcrgleichc S u e s s  in H a u e r s  „Beiträgen“ 
Seite 18).

Die conglomeratartigen Kalke werden in dem ganzen Lascek-Gebirge beob
achtet: bei Bainschitza, Locowitz, bei Cau, und nördlich von Wratich hoch über 
dem Idriathale, östlich von Lom di Canale. Im Süden besteht die Stonihrib aus 
diesen Conglomeraten, die hier gelblich-w eiss sind, während die im Norden eine 
graulich-weisse Farbe zeigen. Das mittlere Terrain, namentlich in der Umgebung 
des Merzawec, besteht aus weissen Kalken, die Hornsteine lagenweise führen. 
Gegen Loqua zu treten grau gefärbte Krinoidenkalke auf, die sich schon jenen 
oolithischen Kalken, die im Kreuzberge auftreten, sehr nähern.

5. Das Gebiet des Isonzo zwischen Tolmein und Saleano bei Görz.

Während der Plassenkalk die westliche Gränze der oben behandelten Trias
gebilde des Idria-Thales bildet, lagern sich westlich an denselben in abnormer
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W eise Gesteine der Kreideformation an, und füllen das Wassergebiet des Isonzo 
zwischen Tolmein und Salcano aus.

In den Kalkschichten sowohl, als auch in den Sandsteinen, sind Versteine
rungen, zum grössten Theile Rudisten, gesammelt worden. Ich versuchte eine 
Bestimmung dieser Reste, die die einzigen sind, nach denen die Altersbestimmung 
dieser Schichten vorgenommen werden kann. Das was ich hierüber Bestimm
teres erzielen konnte, will ich hier mittheilen als einen schweren Anfang, dem ein 
leichter und sicherer Fortgang folgen möge.

Vom Monte Kuk durch dieCamenza nach Woltschach, von da über Modreiza, 
Modrea, St. Lucia "bis gegen P olje, etwas östlich Yon der Einflussstelle des 
von der Kowila Glava herabstürzenden Baches, ist ein Zug von dünngeschichteten 
mergeligen, grauen oder röthlichen Kalken bekannt, die zum Theil steile Schichten
stellungen, bei Modrea aber an einer Wand vielfache Biegungen und Knickungen 
der Schichten zeigen. W ir wollen sie der Kürze wegen „ W o l t s c h a c h e r  K a l k “ 
nennen.

Dieser Kalk wird überall von oberen dunklen ungeschichteten Kalken oder 
breccienartig conglomerirten Kalkschichten überlagert. Die Mächtigkeit einzel
ner Schichten ist hier gewöhnlich bedeutend grösser als in dem unteren dünn- 
geschichteten Kalke.

Zwischen Doblar und Sella in der Thalsohle des Isonzo kömmt der W olt
schacher Kalk wieder zum Vorschein, und wird ebenfalls von einem dickschich
tigen grauen Kalke und breccienartigen Conglomeratkalk überdeckt.

Der letztere Kalk tritt auch endlich am Monte Santo zum Vorschein in einem 
Zuge, der sich von Globna angefangen über Monte Santo und Salcano bis Pod 
Pedech fortzieht und am Ursprünge des Liach-Baches, südwestlich von Tarnowa, 
gänzlich verschwindet.

Bei Doblar sowohl, als auch bei Woltschach und westlich davon am südlichen 
Abhange des Monte Kuk wurden aus dem dickschichtigen grauen und breccien
artigen Conglomeratkalk (der den Woltschacher Kalk überlagert) meist unvoll
kommene Exemplare von Schalen herausgeschlagen, die der Caprotina ammonia 
anzugehören scheinen. Mit denselben gleichzeitig tritt eine Ncrinea, namentlich 
bei Doblar, auf, die mit der Nerinea Renauxiana d'Orb. grosse Aehnlichkeit 
zeigt. Ausserdem fanden sich am südlichen Abhange des Matajurs Bruchstücke von 
einem Radioliten ein, der bei rundlichem Querschnitte einige Längsrippen und 
eine ausserordentlich feine Querstreifung zeigt und sehr lebhaft an den RadiolUes 
Marticensis d'Orb. erinnert.

Auf eine bedeutende Lage dieser Caprotinenkalke, die sonach dem Urgo- 
nien entsprechen, folgt erst eine dünne Lage von rothen und grauen glänzenden 
Mergelsehieferri, in welchen westlich zwischen Zighino und Woltschach, auf dem 
Fusssteige zum Monte Kuk, zwei unvollkommen erhaltene Inoceramen vorgefunden 
worden sind. Diese Wechsellagerung von Schiefern und Kalken wiederholt sich, 
je  nach den verschiedenen Stellen mehrere Male.

So folgen im Cameosa-Thal, westlich von Woltschach, auf die dünngeschich
teten Kalke zwei Lagen von Caprotinenkalken, die durch eine Schieferläge 
getrennt sind. Doch fehlt in der oberen Lage schon der eigentliche Caprotinenkalk, 
indem daselbst nur das Caprotinen-Conglomerat allein auftritt, und dieses auch 
nicht mehr so fest conglomerirt ist, als in der unteren Lage. Auf die zwei Lagen 
von Caprotinenkalken und Conglomeraten folgen, durch immer mächtigere Mergel 
und Sandsteinlagen getrennt, noch mehrere Lagen von Conglomeraten, doch wer
den diese je  weiter nach oben kalkarm, grob, und die einzelnen Bestandtheile 
weniger fest mit einander verbunden.
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Bei Zizighoi, östlich am Einflüsse des Humbaches in das Bacathal, folgt über 
hornsteinfiihrciidem Woltschacher Kalk folgende Schichtenreihe von oben nach 
unten:

(O ben) Mergel und Sandsteinlage, 20— 30 Klafter.
Grobes Conglomerat aus Kalk und Schiefer, 2 Klafter.
Graue Mergelschiefer, 3 Klafter.
Caprotinen-Conglomerat, 3 Fuss.
Rothe Schiefer, 1 Klafter.
Caprotinen-Conglomerat und Kalk, 10— 20 Klafter.
(Unten) hornsteinführender, dünngeschichteter mergeliger Kalk bis 

300 Fuss.
Ebenso sieht man bei St. Lucia, am Zusammenflüsse der Idria mit dem Isonzo, 

in dem tief eingeschnittenen Bette der Idria, zwei Lagen von Caprotinenkalken und 
Conglomeraten durch eine rothe Schichte getrennt, und auf diese, dann auf den 
Abhängen südlich in der Richtung nach Cau und Lom, noch mehrere Lagen von 
Caprotinen und groben Conglomeraten folgen, die durch immer dicker werdende 
Zwischenlagen von Mergeln und Sandsteinen getrennt sind, bis endlich auf der 
Höhe von Cau die letzteren allein herrschen.

Bei Sella gibt Herr Bergrath von H a u e r  eine ähnliche Schichtenreihe an 
(„E in  geologischer Durchschnitt“ 1. c. Seite 335).

Weiter abwärts im Isonzo-Thale bei Canale wiederholt sich dieselbe Erschei
nung. Hier treten ebenfalls im Thale die Caprotinenkalke auf, über denselben 
folgen noch mehrere Lagen von Conglomeratschichten und auf der Höhe von 
Wi ll sow oh l, als auch im Norden, werden dann die Schiefersandsteine und 
Mergel herrschend. In einer Conglomeratschichte bei St. Anna südlich bei Canale 
fand ich einen Radioliten, der vom R. Neocomiensis verschieden, mit der Capro- 
tina trilobata (EOrb. aber, wenn nicht identisch, doch sehr nahe verwandt ist, 
dessen Zeichnung ich hier vorläufig beifüge.

Derselbe,in allen seinen 
Theilen sammt der feinsten 
Zeichnung ganz wohl er
halten, lag lose in der Con- 
glomeratschichte zwischen 
ändern kleinen Bruchstücken 
und Gerollen von Schiefer 
und Sandsteinen und gehört 
nicht einem grossen Roll
stücke an, wie man sich an 
dem Gesteine, in welchem 
derselbe eingebettet war, 
überzeugen kann.

Es ist nicht zu zweifeln, 
dass die über den Caprotinen
kalken folgenden Schichten 
von Sandsteinen und Con
glomeraten, wie namentlich 
auch die bei Canale, mit den 
Caprotinenkalken in Eine 
Formation gehören; wie weit dieses Zusammengehören sich nach oben in die 
Sandsteine hinauf erstreckt, lässt sich wohl wegen Mangels an Versteinerungen 
nicht ermitteln.
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Doch ist es bestimmt, dass ohne eine auffallende Verschiedenheit in den 

Schiefern und Sandsteinen südlich von Canale, in der Gegend zwischen Goregna- 

pole und Globna, auffallend verschiedene Kalke auftreten. Die Caprotinenkalke 

und Conglomerate, wie auch die darüber folgenden Schichten von rothen oder 

braunen Conglomeraten, sind hier nicht mehr zu treffen.
Es treten hier feste gelblich-graue Conglomerate, die nur aus-Bruchstücken 

und Gerollen von meist ganz lichten oder gelblichen Kalken bestehen, dann gelb

liche, aber auch sandige graue Kalke auf, die alle eine auffallende Verschieden

heit, sowohl von den Caprotinenkalken und den sie begleitenden, als auch von den 

weiter südlich anstehenden Eocengebilden zeigen.

Diese Gebilde: Sandsteine und Kalke, treten in der Breite zwischen Goregna- 

pole und Globna, zwischen Rainschitza und dem Monte Santo und zwischen Liga 

und St. Andrea oder Sapatoc, südlich von Canale auf und ziehen einerseits bis 

an den Torrente Judrio, andererseits aber über Gargaro bis Pod Pedech. Ein 

Zug von Kalken durchzieht dieses Gebiet vonRainschiza angefangen, über Descla 

Anicowa, Dobegne nach Britoc am Torrente Judrio, wo auf dem rechten Ufer des 
Judrio eine kleine Kirche auf diesem Zuge steht.

Dieser Kalkzug zeigt sowohl bei Descla, wie auch bei Anicowa und bei 
Dobegne folgende Zusammensetzung:

(Oben) Mergel und Sandstein, 

gelblicher Kalk 3— 4 Fuss mächtig, 

sandiger Kalk 2 Klafter,

Conglomerate 1 Klafter,

(Unten) Mergel und Sandsteine, bei Anicowa mit Fucoiden.

In der obersten Schichte, im gelblichen Kalke, habe ich zwei Rudisten gesam

melt, die in Frankreich nur im Neocomien auftreten und für diese Zone charak
teristisch sind. Es sind:

Biradiolites fissicosta d'Orb. Terr. Cret. Tom. IV, pag. 234, PI. S7S. 
Radiolites alata d'Orb.Terr. Cret. Tom. IV, pag. 226, PI. S69.
Hiervon ist der erstere wenigstens ganz sicher, der zweite nicht ganz 

genügend.

Ausserdem liegt noch Unvollständiges von mehreren anderen Rudisten und 
Nerineen vor, die theils in dem gelblichen Kalke, als auch theils in dem darunter 

folgenden sandigen Kalke vorgekommen sind. In dem Conglomerate wurde gar 

nichts Organisches von irgend einer Bedeutung beobachtet.
Für die Altersverschiedenheit dieser Schichten von den Caprotinenkalken 

spricht auch noch der Umstand, dass hier über dem Caprotinenkalke des Monte 

Santo keine Caprotinen-Conglomerate folgen, dass sich derselbe nördlich von 

Glcbna auskeilt und in dieser Gegend die Senonicn-Schichten auch südwestlich von 

demCaprotinenkalkzug des MonteSanto überlagernd namentlich zwischenDobegnc 

und der Capelle St. Andrea erscheinen und erst bei der Capelle St. Andrea der 
Nummulitenkalkzug des Monte St. Valentino bei St. Primus unmittelbar überlagert.

Das Fehlen mehrerer Glieder der Kreide zwischen den Caprotinenkalken (Ur- 
gonien) und dem Senonien bei Descla kann nicht befremden, wenn man bedenkt, 

dass diese Zwischenglieder nicht nur in Frankreich, sondern auch in unseren süd

lichen Alpen oft fehlen, so namentlich der sogenannte weisse Hippuritenkalk, der 

dem Turonien gleichzustellen ist, und auf diese Weise Scaglia unmittelbar auf den 

Neocomienschichten zu liegen kömmt. Dass die Gesteine der Scaglia dem Seno
nien zugezählt werden müssen, spricht nur der Fall bei St. Croce im Venetiani- 

schen, wo ich über den weissen Hippuritenkalken (Turonien) conform gelagerte 

Schichten der röthlichen und grauen sandigen Kalke und Sandsteine der Scaglia

K. k. geologische BrichsaoslAlt. U. Jalirg-aap 18ü8. III. 4«j
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folgen sah, die von Gebilden mit vielen Nummuliten überlagert werden, sondern 

auch die Gebilde zwischen Gargaro und Pod Pedech, die einerseits mit dem 

Senonien bei Descla Zusammenhängen, andererseits aber petrographisch voll

kommen den Scaglia-Schichten bei St. Crocc gleich sind.

So weit war es mir möglich, mittelst der Beachtung der in diesen Schichten 

vorkommenden Versteinerungen vorzudringen. Ich behaupte diese Feststellung 

nicht als unbezweifelbar und bin überzeugt, dass nur fortgesetzte Studien über die 

eingeschlossenen organischen Reste in diesen Schichten Besseres lehren werden. 

Herr Bergrath Fr. Ritter von Hauer betrachtet einen Theil der von mir zu den 

Caprotinenkalken gerechneten Schichten, so wie auch die Gebilde, die ich als 

Senonien dargestellt habe, als eocen(Fr. Ritterv. Hauer„ „Ein geologischer Durch

schnitt der Alpen“, I. c. Seite 336, 337). Ich will diese Meinung durchaus nicht 

bestreiten. Doch ist es jedenfalls sehr räthselhaft, woher jene im gelblichen Kalke 

(nicht Conglomerate) des Kalkzuges von Descla gefundenen Radiolites fissi- 
costa und Radiolites alata, wenn sie als Gerölle in diese Schichten gelangt sind, 

gekommen sein mögen, indem die Erscheinung wenigstens in einer gewissen Nähe 

bestehender Schichten dieser Formation vorausgesetzt werden muss, diese aber bis 

jetzt nirgends, weder durch das ganze lombardisch-venetianische Königreich, noch 

auch aus dem Karste nachgewiesen sind. Ebenso ist es zu bedenken, wie aus 

einer unbekannten Ferne der so vollständig erhaltene Radiolit ohne alle Spur 

von Abreibung in die Conglomcratschichten von Canale gelangen konnte und 

mit demselben Rechte, mit welchem man die als Senonien von mir bezeichneten 

Schichten, in denen kein Nummulit vorgefunden wurde, der eocenen Formation 

znrechnet, müsste man auch die tieferen Caprotinenschichten, die zum grössten 

Theile conglomeralartig sind und wo die einzelnen Conglomeratgerölle in der 

Tliat, wie bei Doblar und bei Woltschach, eingeschlosscne Rudisten enthalten, zu 

derselben eocenen Formation rechnen.

Aus dem hornsteinführenden dünngeschichteten Woltschacher Kalke sind bis 

jetzt keine Versteinerungen bekannt geworden. Ich habe keinen Grund, weder für 
noch dagegen, diesen Woltschacher Kalk, der unseren Aptychenkalken in man

cher Beziehung ähnelt, für unteren Neocomien zu erklären. Nördlich von diesem 

Zuge, von der Thalsohle des lsonzo bei Saliszhe bis hinauf oberhalb Fonn auf die 

Abhänge des Monte Kuk, lagern steil aufgerichtete Schichten der Caprotinenkalke. 

Die Sandsteine und Conglomerate zwischen Luico und Caporetto sind mit denen 

bei Woltschach und Doblar gleichzeitig.

6. Die südlichen Abhänge des Dachsteinkalk-ftebirges.

Gleich Anfangs wurde darauf aufmerksam gemacht, dass das Dachsteinkalk- 

Gebirge des Nordens unseres Gebietes von den südlichen Gegenden durch eine 

tiefe Einsenkung, die sich von Bergogna angefangen über Caporetto, Tolmein, 

Podmeuz, Deutschreuth, Ternig und Petroberd bis nach Eisnern verfolgen lässt, 

abgetrennt ist. Nördlich von dieser Einsenkung, auf den südlichen Abhängen des 

Dachstein-Gebirges stehen Gesteine: Sandsteine, Schiefer und Kalke an, die jenen 

am lsonzo zwischen Tolmein und Salcano zu entsprechen scheinen. Doch kommen 

in diesem Gebiete die Versteinerungen nur selten vor und die, welche da vor

gekommen sind, zeigten sich als neu und können hier zu keinem bestimmten 

Anhaltspuncte dienen. Ausserdem erschweren die sehr gestörten Lagerungsver

hältnisse, die oft kaum die ursprüngliche Lagerung ahnen lassen, ausserordentlich 

die sichere Wiedererkennung der Schichten. Ich muss daher versuchen, nach der 

Analogie der Gesteine im Süden von Tolmein, in diesem gestörten Gebirge eine Orien- 

tirung zu erzielen, wobei ich nicht immer für Nichtverwechselung gutstehen kann.
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Derselbe Zug des hornsteinführenden dünngeschichteten Kalkes, der von 

Woltschach über Modrea in das Bacathal hineinzieht, setzt von Modrea auch 

nach Norden über Lubino, Trapetna, Podlubino und, wenn auch stellenweise von 

Kalkgeröllen bedeckt, bis auf den Schlossberg von Tolmein fort.

W ie von Modrea über St. Lucia in das Bacathal, so wird von Modrea bis Pod- 

lukie dieser Woltschacher Kalk von einer Lage Caprotinenkalke .und Conglome- 

ratc begleitet, auf denen die theils rothen, theils grauen Schiefer bei Lubino 

lagern. Dieser Caprotinenkalkzug erweitert sich bei Podlubino, bildet den Berg 

östlich von Sabig und setzt von da über St. Peter und Sotto Tolmino westlich bis 

Dollin und Gabria fort; auch die Mergclschiefer von Lubino begleiten denselben 

auf seiner grossen Erstreckung.
Zwischen Gabria und St. Brigitta bedecken Schutthalden die Fortsetzung 

des Zuges der Caprotinenkalke und der dazu gehörigen Mergelschiefer; doch ist 

es sehr wahrscheinlich, dass der Caprotinenkalkzug mit dem südlich von Saliszhe, 

am nördlichen Abhange des Monte Kuk lagernden Caprotinenkalk zusammenfliesst 

und der Mergelschieferzug in den Schieferlagen bei Camigna seine Fortsetzung 

findet. Ueber diesem Zuge des unteren und oberen Neocomien (Woltschacher Kalk, 

Caprotinenkalk und Mergelschiefer) folgt ein weiter, scheinbar gleichgestaltiger Zug. 
Zu unterst auf den Mergelschiefer des unteren Zuges folgt ein Mergelkalk, der 

mit dem Woltschacher Kalke stellenweise sehr viele Aehnlichkeit zeigt, stellenweise 

aber auch röthlich, schwarz und bituminös ist. Dieser Kalk bildet den Berg der 

Kowila Glawa, nordwestlich von Podmeuz, steht zwischen Sadlas und Sabig an 

und zieht von da westlich über Cadra, den Mrzly Wrh bis Ursina und setzt über 

Libusina nach Drezenca bis Ternowa fort. Im Osten an der Kowila Glawa sind die 

Mergelkalke dieses Zuges grau, zwischen Sadlas und Sabig vorherrschend dunkler 

gefärbt und bituminös, von da gegen Westen nehmen rothe Mergelkalke in diesem 

Zuge überhand; iiberdiess wird der Zug bei Ursina plötzlich bedeutend schmäler 

und erweitert sich erst wieder bei Drezenca einigermassen bis zur ursprüng

lichen Breite.

In diesem Zuge wurden im Sedlaska-Thale, zwischen Sadlas und Sabig, und 

auch bei Sabig, nördlich von Tolmein, zwei Arten von Brachiopoden gesammelt, die 

aber neu sind und daher zur Bestimmung dieser Schichten gar nichts beitragen. 

Herr Prof. S u e s s hat mir folgende Beschreibung einer dieser Terebrateln zur 

Veröffentlichung mitgetheilt.

„ Terebratula tubifera n. sp. Kleine Klappe, etwas queroval, wenig breiter 

als lang, ziemlich flach und regelmässig gewölbt, ohne Sattel oder Einsenkung 

an der Stirn. Grosse Klappe nur wenig stärker 

gewölbt, ebenfalls ohne Einsenkung oder Sattel 

und mit einem aufrechten, breiten und ziemlich 

hohen Schnabel versehen, dessen Sp i t ze  nicht  

durch d ieOe f fnung  abgestutz t  wird. Diese 

liegt im Gegentheile in einem wohlbegränzten, 

dreieckigen Schlossfelde und reicht von der 

Schnabelspitze bis zum Scheitel der kleinen Klappe 

herab. Ihre obere Hälfte wird durch ein eigenes 

concavesSchalenstück verschlossen, welches hinter 

den aus einander geschobenen Hälften des Delti- 
diums sichtbar ist.“

„Die Commissuren sind an kleineren Exemplaren ringsum scharf; an grös

seren blättern sich die einzelnen Lagen des Gehäuses meistens auf (wie auf dem 
abgebildeten Stücke).“

45*
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„Zahlreiche runde und durchaus gleich starke Fältchen laufen von den Schei

teln beider Klappen aus und gabeln sich so. dass sie das ganze Gehäuse, mit Aus

nahme des Schlossfeldes, gleichförmig bedecken. Sie werden von parallelen Ab

sätzen abgeschnitten, welche in der Richtung des Zuwachses die Schale umziehen 

und die ganze Schalenfläche in eine Reihe gleich breiter, einander theilweise über

lagernder Zonen zerfallen, an deren unterem Ran^e nun jedes einzelne der runden 

Längsfältchen sich in Gestalt einer kleinen Röhre öffnet und zuweilen etwas frei 

nach aufwärts biegt. Die Röhren der auf einander folgenden Zonen stecken wie 

Hohlziegel in einander und stellen auf diese Weise die fortlaufenden LängsfäItchen 

der ganzen Fläche her. Hie und da tritt der Rand einer Anwachszone etwas 

stärker hervor.“

„Weder in der grossen noch in der kleinen Klappe ist ein Septum vor

handen.“

„Diese Art entfernt sieb durch die Gestalt des Schnabels wesentlich von den 

eigentlichen Terebrateln. Man findet eine Annäherung an diesen Bau bei Tere
bratula reticulata Schloth., einer Art des oberen Jura, bei welcher ebenfalls die 

OelFnung bei einzelnen jungen Individuen unter der Schnabelspitze liegt, kein 

dorsales Septum vorhanden ist und eine etwas ähnliche Sculptur die Schale 

bedeckt. Diese ist aber ihrer äusseren Form nach der Terebratula coarctata 
Park, ausserordentlich, ja sogar so ähnlich, dass sie bis in die neueste Zeit von 

manchen Autoren mit ihr verwechselt worden ist, bei welcher die Oeffnung ihre 

normale Lage hat und die Brachial-Vorrichtung ganz wie bei den echten Tere

brateln gebaut is t*)“ .

„Das Materiale von T. tubifera, welches ich von Herrn S t u r  zur Unter
suchung erhielt, besteht in mehreren Stücken eines lichtgrauen Kalksteines, welche 

ganz erfüllt sind mit einzelnen Klappen und geschlossenen Gehäusen dieser Art. 

Grosse und kleine Individuen liegen durcheinander und alle Schalen sind verkie- 

selt. Ich habe durch fortgesetzte Anwendung von Salzsäure mehrere Theile der 

Brachial-Vorrichtung blossgelegt, aus denen hervorgeht, dass die Schlossplatten 

unterhalb des Cardinalfortsatzes nahe an einander herantreten und daselbst ein 

Paar lange, auffallend nahe neben einander liegende Stäbe tragen, die nur wenig 

gekrümmt sind und in schräger Richtung gegen die Mitte der grossen Klappe 

hinüberreichen; convergirende Fortsätze habe ich an denselben noch nicht auf- 

gefunden. Ausserdem ist noch ein äusseres Paar schlanker Stäbchen sichtbar, 

welches möglicher Weise den aufsteigenden Theil der Schleife darstellt."

Ueber diesem Kalkzuge glaubt man bei La Stiena (St. Stiena) in Kalk- 

conglomeraten und den darauf folgenden rothen Schiefern (jenen bei Woltschach 

und Zighino gleichend, die über der ersten Caprotinenkalklage folgen), welche 

durch einen zweiten solchen Kalkconglomeratenzug von den darauf folgenden 

grauen Mergeln und Sandsteinen bei na Rcbra getrennt sind, die Caprotinenkalke 

mit ihren Mergeln zu erkennen. Nördlich davon, unter dem Slieme Wrb, wieder

holt sich sogar ein dritter Zug von Woltschacher und Caprotinen-Kalken.

Von hier gegen Westen, namentlich auf den südlichen Abhängen des Krn, 

verschwindet der dritte Zug von Woltschacher Kalken bald, und Mergel und 

Sandsteine werden vorherrschend. Namentlich von Direna gegen Osten, unter 

dem Dachsteinkalke, treten vorherrschend rothe und graue sandige Kalkmergel und 

Sandsteine auf, die wohl als Scaglia der oberen Kreide angehören, und sich am 

Wrataberg südlich fortziehend, zwischen diesem und dem Pirhau-Gebirge durch

ziehen, um so in den Kessel von Flitsch zu gelangen.

')  D av id  so nj Br it. Jitrasx. Brach. Tab. X III, fig. 13.
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Von der Kowila Glawa, nordwestlich von Podmeuz, setzen sich in ähnlicher 

Weise die Züge des Woltschacher Kalkes und der rothen und grauen Caprotinen- 

mergel über Lischitz, Deutschruth, Snoile, Ternig und Baca-Podbrda bis nahe 

zu dem Sattel bei Petrobrda fort, doch ist wegen der Unregelmässigkeit der 

Lagerung sowohl, als auch der wechselnden Beschaffenheit der Gesteine, indem 

an den westlich auftretenden Gebilden noch Gesteine unserer Kohlenformation 

hinzutreten, beinahe unmöglich, ohne Vorlage einer Karte deutlich zu sein. Ich 

will nur erwähnen, dass der Zug der- Kreidegebilde, von Deutschruth angefangen, 

zwischen den Dachsteinkalk und die Trias- oder Kohlengebilde eingeengt wird, 

und dass, bei gleichbleibender Gesteinsbeschaffenheit des Woltschacher Kalkes, 

bei Deutschruth auch noch die als Caprotinenkalke anzusprechenden Kalke, so wie 

auch die rothen Mergel vorherrschender werden, und die grauen Mergel, nament

lich im Gebiete des Borodin (Börsen), eine thonschieferartige Beschaffenheit 

annehmen. Von Caporetto nach Westen über Bergogna nehmen das breite Thal des 

Natisone rötbliche und graue Mergel, sandige Kalke und Sandsteine ein, die mit 

der Scaglia am Lago di St. Croce grosse Aehnlichkeit zeigen.

7. Kreuzberg nördlich von Wipp&ch.

An den Plassenkalk des Tarnowaner Waldes schliesst sich gegen Osten 

ein oolithischer Kalk an, der die Hauptmasse des Kreuzberges bildet.

Zwischen Zoll undPodkraj lagert über den im Bela-Thale herrschenden Num- 

mulitensandsteinen ein gelblicher Kalk, der hier nur selten oolithisch ausgebildet 

ist und manchmal dadurch ein schiefriges Ansehen gewinnt, dass unregelmässige, 

thonig-mergelige Blätter zwischen die Kalkmasse eindringen. ln dieser findet man 

nebst vielen kleinen, auch grössere Durchschnitte einer Bivalve, die unserer Dach- 

steinbivalve sehr ähnlich ist, aber immer bedeutend kleiner auftritt. Heraus

geschlagene Exemplare, die eine dicke, blätterige Schale zeigen, stimmen mit 

jenen überein, die Herr Bergrath F oe t te r l e  in den Venetianer Alpen in dem

selben oolithischen Kalke gesammelt hat.

Auf diese Kalke folgen oolithische Kalke, in denen sich bei Gritscha in der 

Gemeinde Kouk, zwischen Idria und Fuccine, in grösser Menge eine Rhyncho- 
nella einfindet, die bisher nur von diesem Standorte bekannt war, die aber Herr 

Bergrath Foe t te r le  ebenfalls in den oolithischen Kalken der Venetianer Alpen 

entdeckte. Diese Kalke ziehen sich von Kouk im Kreuzberge nach Nordwesten bis in 

die Gegend der Trispitra; nach Südost reichen sie bisPokraj, wo der bereits sehr 

schmale Zug dieser Kalke aufhört. Dass diese Kalke mit den oolithischen Kalken 

der Wochein gleichzeitig sind, glaube ich hinzufugen zu müssen. Sie werden von 

Herrn Bergrath F oe t t e r l e  zum Jura gerechnet. Nach den neuesten Unter

suchungen des Herrn Prof. Suess,  der mit der Rhynchonella von Kouk, welche 

der Rhynchonella variabilis Schloth- am nächsten steht, eine Spiriferina mitvor- 

kommen »ah, ist es wahrscheinlich, dass diese oolithischen Kalke dem oberen 

Lias augehören.

8. Blrnbanmer Wald and Umgebung.

Hier treten wir wieder in das Gebiet der Kreide ein. Um Loitsch südlich 

und östlich stehen schwarze oder doch dunkelgraue Kalke auf und werden nörd

lich von Loitsch von einem Dolomite überlagert, der bald weiss, bald aber 

auch grau ist und die dünne Schichtung zeigt, welche dem dunkeln Kalke süd

lich von Loitsch charakteristisch ist. Wenn man an der Strasse von Loitsch 

nach Görz Uber den Birnbaumer Wald fortschreitet, so trifft man zwischen „na 

Kanzich“ und Gruden denselben schwarzen Kalk, beinahe horizontal lagernd, an.
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Auf dieser Streckc ähnelt dieser Kalk manchen Triaskalken, namentlich dem 

Guttensteiner Kalke. Oberhalb Gruden folgen ebenfalls horizontale Schichten von 

einem lichtgrauen, beinahe weissen Kalk, die dem Dolomite nördlich von Loitsch 

entsprechen mögen, aber schon zwischen dem Trnak und Welky Wrh lagert 

abermals der schwarze Kalk horizontal über dem grauen, so dass dieser als eine 

Einlagerung in dem schwarzen Kalk erscheint. Doch schreitet man noch weiter 

östlich bis nach Hruschitz fort, so tritt hier ein ganz anderer Kalk auf, der sehr 

licht oder ganz weiss ist und von da bis nach Wippach anhält.

Zwischen Loitsch uud Gartscharieuz steht der schwarze Kalk an, hier aber 

tritt bis nach Planina und Kaltenfeld hinab ein Dolomit auf, der dem nördlich 

von Loitsch gleich ist, und der bis St. Lorenzo nördlich von Kaltenfeld deutliche 

Ueberlagerung durch den schwarzen Kalk des Loitscher Beckens zeigt. Dieses 

Verhältniss spricht ebenfalls dafür, dass der Dolomit der abzuhandelnden Gebirge 

dem schwarzen Kalke angehört und jenen kleinen Kalkschichten entspricht, die bei 

Gruden anstehen.

Südlich von Planina und Kaltenfeld bis über Adelsberg und Rakitnig steht 

am rechten Ufer des Poik wieder derselbe weisse Kalk an, der von Hruschize 

und Kaltenfeld bis an das Wippachthal das Nanos-Gebirge zusammensetzt. Die 

südlich vom Becken von Adelsberg, zwischen Prewald und Rakitnig, sich erheben

den Anhöhen bestehen wieder aus dem schwarzen Kalke.

Der Dolomit nördlich von Loitsch setzt nachNorden bis an die Triasgebilde 

bei na Planine fort. Auch südlich von Schwarzenberg bis an den oolithischen Kalk 

des Kreuzberges steht ebenfalls dieser Dolomit an. Der zwischen diesen beiden 

Dolomiten befindliche Raum zwischen Hoterderschitz und Schwarzenberg ist mit 

dem schwarzen Kalke ausgefullt.

In dem schwarzen Kalke bei Loitsch, zwischen Martinhrib und Ober-Loitsch 

sowohl als auch östlich von Gruden, wurde dieselbe Caprotina gesammelt, die in 

den Caprotinenkalken bei Woltschach auftritt.

In den weissen Kalken bei Hruschitze, ferner bei Wippach, dann zwischen 

Planina und Adelsberg, um den neuen Bahnhof bei Adelsberg und von da herab 

bis Rakitnig, habe ich folgende Rudisten gesammelt, deren Bestimmung als genü

gend sicher betrachtet werden kann:

Radiolites acuticosta d'Orb.,
Radiolites mammillaris Matheron,
Radiolites Sauvagesii d'Orb.,
Hippurites sulcatus Defr.
Alle diese Formen sind für die Etage Turonien d’Orb. bezeichnend.

Einige Radiolitenreste des Turraberges oberhalb Wippach scheinen eher 

für Senonien zu sprechen, als dass in diesem weissen Kalke (Turonienkalk in 

der Folge) eine tiefere Etage der Kreide repräsentirt sein sollte.

Somit hätten wir im Birnbaumer Walde die zwei Etagen der Kreide: Urgo- 

nien und Turonien, nachgewiesen. Hiefür spricht auch die, wie es scheint, regel

mässige Aufeinanderfolge der Schichten längs der Strasse von Loitsch nach 

Görz. Ob man in den lichtgrauen Kalken bei Gruden eine der zwischen Urgonien 

und Turonien liegenden Etagen zu suchen habe, ob der Dolomit, der in den 

Gegenden des Birnbaumer Waldes auftritt, ebenfalls einer solchen Etage angehöre, 

lässt sich vorläufig wegen Mangels an Versteinerungen gar nicht vermuthen.

Westlich von Sichert an der Zusammenkunft der Strassen von Loitsch und 

Ober-Laibach nach Idria, unmittelbar bei dem dort stehenden Kreuze, im weissen 

Kalke, wurde eine Turritella enldeckt, die mit der Turritella angulata identisch 
zu sein scheint, und ebenfalls für Neocomien bezeichnend ist.
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9. Südlicher Hand des Anfnahmsgebietes.

Südwestlich vom Gebirge des Monte Santo bei Görz, und von da durch das 

ganze Wippachthal und über Prewald bis in das Becken von Adelsberg, stehen 

Mergelsandsteine und Mergelkalke an, in denen häufig Nummuliten eingeschlossen 

sind und diese Gesteine als der eocenen Periode angehörig bezeichnen. Nur bei 

Prewald und von da südöstlich bis St. Ulrich wurden auch Nummulitenkalke, die 

an der Gränze zwischen den Kreidegebilden und den Nummulitensandsteinen 

als das tiefste Glied der eocenen Formation auftreten, beobachtet. Diese sind 

gewöhnlich ganz voll Nummuliten und führen nebst Resten, die einem Cassidulus 
sp., ähnlich dem Cassidulus testudinarius Desh. (Al. Brogn. Mem. sur les terr. 
du Vicentin. Paris 1833, pag. 83, PI. V, fig. 13), angehören, noch die (nach 

Herrn Prof. Suess)  für diese Schichten bezeichnende

Terebratula subalpina Münster (inedit.).
Bei Adelsberg südlich tritt an einer Anhöhe ein grobes Conglomerat mit 

Sandsteinen auf, dass ebenfalls Nummuliten eingeschlosseu enthält.

In der Mitte des Beckens von Adelsberg, bei Goritsche, wo man die jüngeren 

Schichten der Nummulitenformation vermuthen darf, sind mergelige Kalke und 

Mergel mit Banken, die nur aus schwach zusammenhängenden, vorherrschend 

grossen, aber auch kleinen Nummuliten bestehen, wechselnd beobachtet worden.

Im Belalhale zwischen Zoll und Podkray herrschen zum grössten Theile 

grobe Conglomerate der Nummulitenformation, während auf dem Wege von Zoll 

herab gegen Wippach Sandsteine und kalkige Lagen mit vielen kleinen Nummu

liten stehen.

An der Gränze zwischen den Nummulitcngebilden und dem oolilhischen Kalke 

hei Zoll treten längs der Strasse über kalkigen Nummulitensaudsteinen, die jenen 

bei der Kapelle St. Andrea westlich von Descla gleichen, rothe Schiefer und Sand

steine auf, die hier ebenfalls die Senonienschichten von Descla zu vertreten 

scheinen. Doch ist die Ausdehnung dieser Gebilde eine geringe, und wegen 

Mangels an Versteinerungen (auch an Nummuliten) wurden die Schichten auf der 

Karte nicht ausgeschieden.

10. Jüngere Ablagerungen im Oebiete des Isonzo.

a) N eogen- te r t i ä re  Geb i l de .

Südlich von dem Dachsteinkalk-Gebirge treten im Gebiete des Isonzo auch 

noch an einigen Stellen neogene Ablagerungen auf.

Von Flitsch abwärts am Isonzo trifft man erst bei Ober-Saaga Ablagerungen 

von Gerollen, die zum Theil Conglomerate sind und, hoch über dem Niveau des 

Isonzo befindlich, eine Mächtigkeit von 50— 100 Fuss erreichen. Unter den Con

glomeraten dicht an der Strasse sieht man einen blauen Tegel anstehen (vergl. 

Dr. A. Boue, 1. c. Seite 46).

Weiter abwärts trifft man südwestlich von Ternowa in einer Einsattelung 

feste Conglomerate an, deren Gcschiebe hohl sind (vergleiche W. Ha id inger  

„Die hohlen Geschiebe aus dem Leithagebirge“, Sitzungsberichte der k. Akademie 

der Wissenschaften, Bd. 21) und die in einem Niveau von 100— 150 Fuss über 

dem Isonzo bei Ternowa lagern.

Beide Vorkomnisse besitzen eine sehr geringe Ausdehnung.

Von grösserer Bedeutung sind die Ablagerungen von Kalkschotter, der zum 

Theil Conglomerate bildet, und die man am oberen Natisone zwischen Creda und 

Bergogna in sehr ausgedehnter Weise die älteren Gebilde der Scaglia überlagernd
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beobachtet. Sie steigen hier über dem Niveau des Natisone (755 Fuss Meeres

höhe) bis auf eine Meereshöhe von 2000 Fuss an den Abhängen des Stou- 

Gebirges hinauf.

Weiter abwärts trifft man tertiäre Schotter-Ablagerungen im Camenzathale 

bei Woltschuch, um Modreiza und St. Lucia, dann bei Lubino. Sowohl bei 

Modreiza als auch bei Lubino tritt unter dem Schotter oder Conglomerat ein 

gelblich-grauer tegelartiger Lehm hervor, der sehr dünne Schichtung zeigt; bei 

Modreiza in einer Meereshöhe von 865 Fuss, also 370 Fuss über dem Niveau des 

Isonzo bei St. Lucia (494 Fuss Meereshöhe). Die Ablagerungen des Schotters 

bei Lubino zeigen eine Meereshöhe von 1369 Fuss.

Ausserdem wurden Schotterablagerungen von geringer Mächtigkeit und 

Ausdehnung bei Coritenza und Grachowa im Bacathale (872 Fuss Meereshöhe) 

und bei Zadra (beiläufig 2500 Fuss Meereshöhe) beobachtet. Auf der Höhe nörd

lich von Doblar wurden die südlichsten Vorkommnisse des tertiären Schotters 

beobachtet.
Im südlichen Gebiete wurden nur nördlich von Loitsch, beißaunig undZheure, 

Schotterablagerungen beobachtet.

Alle diese Gebilde haben mit einander gemein, dass sie nicht in der Form von 

Terrassen, sondern als Hügelland aufzutreten pflegen.

b) D i l uv ium.

Von den tertiären Gebilden ganz verschieden, sowohl der Form nach, in 

welcher sie auftreten, indem sie Terrassen bilden, als auch in der Weise ihres 

Auftretens, indem sie nur im Gebiete der Thalsohle abgelagert sind und ihre 

Ausdehnung init der gegenwärtigen Form des Thaies zusammenhängt, ist das 

Terrassen-Diluvium des Isonzo von Ronzina abwärts über Canale, bis Globna und 

Plava, dann von Salcano abwärts bis Görz vorüber. (Vergleiche Dr. A. Boue

1. c. Seite 45 u. s. w.) Die Terrassen erheben sich 40— 50 Fuss hoch über das 

gegenwärtige Niveau des Isonzo, und bilden nur schmale, an den Abhängen des 

Thaies übrig gebliebene Reste von ehemaligen ausgedehnteren Terrassen, die bald 

beiderseits des Thaies anstehen, bald abwechselnd rechts oder links vom Isonzo 

zu treffen sind. Ich glaube* dass die Conglomerate bei Görz, in denen der Isonzo 

tief sein Bett ausgehöhlt hat, gleichzeitig sind mit jenen im oberen Gebiete.

c )  A l luv ium .

Die massenhaften Kalkgeröll- und Kalksand-Ablagerungen, die die Thalsohle 

des Isonzo von Caporetto aufwärts, und auch abwärts bis Tolmein erfüllen, wer

den jedenfalls den Alluvionen beigezählt werden müssen.
Zu ihrer Bildung mögen die Schuttanhäufungen an den Wänden des Pirhau- 

Berges bei Magost unterhalb Ternowa, auch die unterhalb Serpenizza, vieles bei

getragen haben, die einerseits durch Aufstauungen des Wassers des Isonzo zeit

weise einen See bildeten, in dessen Gebiete sich sowohl die Gerolle als auch der 

feine Sand des oberen Wassergebietes ablagern konnten, andererseits aber nach 

dem Durchbruch des Schuttdammes das tiefere Thal des Isonzo bis Tolmein .mit 

Schutt und Gerolle iiberflutheten.

Doch eine bedeutend grössere Wirkungskraft muss man jener merkwür

digen Thal Verengung, der sogenannten Flitscher Klause, zuschreiben. Es ist bekannt, 

dass der geräumige Thalkessel der Coritenza bei Preth nur durch eine kaum einige 

Klafter breite Thalenge, die „Flitscher Klause“, mit dem Kessel von Flitsch in Ver

bindung steht. Den tiefsten Punct des Kessels der Coritenza habe ich auf 1517Fuss 

Meereshöhe bestimmt; Flitsch selbst liegt 1430 Fuss hoch über der Meeresfläche;
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die Flitscher Klause dagegen, unmittelbar am Fusse der daselbst stehenden Ruine, 

zeigt eine Meereshöhe von 1610 Fuss. Somit bildet die Flitscher Klause einen 

schmalen und hohen Pass, der auf dem Wege von Flitsch nach Preth oder umge

kehrt überwunden werden muss, und der von Anwohnern nicht als gering 

betrachtet wird.

Aus der bedeutenden Erhöhung der Flitscher Klause über Preth würde folgen, 

dass die Gewässer der Coritenza oberhalb der Flitscher Klause einen tiefen und 

den ganzen Kessel von Preth ausfallenden See bilden müssten, wenn dieselben 

nicht durch eine, kaum über Eine Klafter breite Spalte, die als Fortsetzung der 

Flitscher Klause in die Tiefe betrachtet werden kann, ihren Ausweg gefunden 

haben würden. Nach den angegebenen Messungen muss die Tiefe dieser Spalte 

auf 100 — 150 Fuss geschätzt werden. Diese Spalte ist so eng, dass ihre beiden 
Wände in der Flitscher Klause an einander liegen und sie daselbst nur stellenweise 
verfolgt werden kann.

Es ist leicht einzusehen, dass in Folge von Einstürzungen dieser schmale 

Ausweg der Gewässer leicht verstopft werden kann und dass in Folge dessen die 

Gewässer im Kessel von Preth hoch ansteigen müssen. Wenn durch den grös

seren Druck plötzlich ein Durchbruch dieses Hindernisses erfolgt, so wird man 

es sich leicht vorstellen, mit welcher Kraft die wilden Gewässer in den Kessel 

von Flitsch einbrechen und mit welcher Masse von aufgewühlten Gerollen sie die 

tieferen Gegenden überschwemmen, und in der That bietet der Kessel von Flitsch, 

namentlich längs des lsonzo im unteren Theile des Kessels, ein treues und trau
riges lebendes Bild zu dieser Darstellung.

Auf der Karte habe ich die Terrassen vom höchsten Niveau, deren Oberfläche 
von den gegenwärtigen Ueberschwemmungen nie erreicht wird, als diluvial 

bezeichnet. Ebenso kann ich nur mit Zögern die Terrasse von Kalkgeröllen, auf 

welcher Tolmein steht, als diluvial bezeichnen, indem die Entstehung dieser 

Terrasse theils durch die Aufstauungen des lsonzo, in der Enge bei Modrea nörd

lich, theils durch ähnliche Wasserfluthen des sehr verengten Tominska-Thales, wie 
die der Flitscher Klause, erklärlich sind. Von St. Lucia abwärts bis nach Salcano 

findet das Alluvialgerölle nirgends Ruhe und Rast, es befindet sich in dem felsi

gen Belte des lsonzo in fortwährender Bewegung, und höhlt auf diesem Wege 

die Thalsohle mannigfach aus, und wenn es auch bei niederem Wasserstande hie 

und da eine kleine Bank bildet, so fegt die nächste grössere Wasserfluth das Bett 

des lsonzo rein und man ist im Stande, durch die auffallend himmelblau gefärbten 

Gewässer überall den felsigen Grund des Flussbettes zu erblicken.

Im übrigen Theile des Wassergebietes sind die Alluviönen namentlich im 

Bacathale ausgebreitet und nehmen abwechselnd die Breite der ganzen Thal

sohle ein. Weniger ausgedehnt sind die Alluviönen des Idriathales, das ein 

ausserordentlich geringes Gefälle besitzt.
Von grösserer Bedeutung sind die Alluvial-Bildungen des Wippachlhales, 

und zwar weniger ausgedehnt die des Thaies, als jene der Abhänge am Fusse der 

steilen Kalkwände des Nanos-Gebirges.

Von Prewald angefangen über Podbreg, Lengefeld, Fucine bis nach Cernitza, 

sind die Abhänge mit Kalkschutt bedeckt, der von dem darüber anstehenden 

Kalkgebirge herrührt.
Im Gebiete der Poik und Nanosiza im Becken von Adelsberg, der Unz im 

Becken von Planina und der Logasiza im Becken von Loitsch, bedingt die in 

diesen Gegenden herrschende unterirdische Höhlenwelt die Bildung einer eigen- 

thümlichen Art von Alluviönen. Es reichen nämlich die Abflusslöcher der Flüsse in 

die Höhlen nicht hin, die durch Regengüsse plötzlich angeschwollenen Gewässer

S . k. geologische HcichstastaU. 9. Jahrgang 1858. I II . 46
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zu fassen und durchzulassen; dadurch, dass die Gewässer zurückgehalten werden, 

wie das häufig bei Jakobovits iin Kessel von Planina der Fall ist, treten sie aus 

und verwandeln oft den ganzen Kessel von Planina in einem ausgebreiteten See, 

der von Jacobovitz nabe zu den Häusern von Planina reicht. Der mitgebrachte 

Schlamm wird von den Gewässern hier zurückyelassen und bedeckt dann die 

Thalsohlen mehr oder minder hoch, indem er ganz horizontal abgelagert ist.

11. Lagernngsverhiiltnisse.

Nach dem, was im Vorangehenden angeführt und aus einander gesetzt wurde, 

kann man folgende Uebereinanderfolge der in unserem Aufnahmsgebiete auftre

tenden Schichten feststellen:

1. Alluvium.

2. Terrassen-Diluvium.

3. Neogen-tertiäre Schotter, Lehm, Tegel, Sandstein mit Blattabdriicken, 

Sandstein mit Pecten, Cerithien.

4. Eocener Mergel mit Nummulitenbänken, Sandstein mit Nummuliten und 

Nummulilenkalk oder kalkiger Sandstein.

3. Senonien: Sandsteine mit Einlagerungen von gelblichen Kalken, auch 

rothe und graue sandige Kalke und Mergel, daun Sandsteine mit Fucoiden.

6. Turonien: Weisse Kalke, seltener graue Kalke.

7. Urgonien: Schiefer und Sandsteine —  Schiefer und Sandstein mit Con

glomeraten und Breccien —  C;iprotinen-Conglomerat und Kalk; auch schwarze 

Kalke mit Dolomiten.

8. Neocomien? graue Kalke mit Turritella angulata — ?, Woltschacher 

Kalk — ?, Mcrgelkalke bei Sadlas.

9. Plassenkalk oder Stramberger Schichten: Conglomeratartiger und weisser

Kalk.

10. Rother Jurakalk: Klippenkalk, rothe Schiefer mit Pflanzenresten in der 
Wochein.

11. Oolithisclier Jurakalk (nach Bergrath Foet te r le )  am Kreuzberg und in 
der Wochein.

12. Hierlatzkalke in der Jelouza.

13. Adnether Schichten.

14. Grestner .Schichten: Schiefer und Sandsteine mit Pflanzenabdrücken.

15. Dachsteinkalk.

16. Trias.

17. Kohlenformation.

Zu derselben Zusammenstellung diente grösstentheils nur die Beachtung der 

Versteinerungen, die als die einzig gütige und richtige, in diesen Gegenden bei 
Weitem den Vorzug vor den Lagerungsverhältnissen und der Gesteinsbcschaffen- 

heit erhalten muss.

Doch ist es nothwendig, Einiges wenigstens über die Lagerungsverhältnisse 

dieser Gebilde anzuführen, um einerseits die Fälle hervorzuheben, in denen die 

Altersbestimmung mittelst Versteinerungen durch die Lagerungsverhältnisse unter

stützend bestätigt w'ird, andererseits aber die grosse Verwirrung, die in dieser 

Beziehung im Aufnahmsgebiete herrscht, zu zeigen und daraus vielleicht Schlüsse 

zu ziehen, die geeignet sind, Vorsicht beim Gebrauche der Lagerungsverhältnisse 

in gewissen Gegenden anzuempfehlen. Auch dürfte die Betrachtung der verwor

renen Lagerungsverhältnisse solcher Schichten, die, wie der grösste Theil der 

eben angeführten, ihrem Alter nach sicher bestimmt sind, für die Entwickelungs

geschichte der Alpen und der angrenzenden Gebirge von Wichtigkeit sein.
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Zu diesem Zwecke will ich hier einige Durchschnitte, die im natürlichen 

Maasse, der Zoll =  2000 Klafter =  12.000 Fuss, berechnet sind, nach einander 

folgen lassen und dieselben mit einigen erläuternden Worten begleiten.

Die Durchschnitte I und II stellen die herrschenden Lagerungsverhältnisse 

im Gebiete de9 Birnbaumer Waldes dar.

Durchschnitt I.

B i r n b a u m e r  Wa l d .

Der Durchschnitt I schneidet den Birnbaumer Wald vom Wippachthale, in 

der Gegend zwischen Wippach und St. Veit angefangen, in einer ost-nordöstlichen 

Richtung bis in die thalförmige Einsenkung der Novi svet bei Kauzich, unweit 

von Loitsch. Man sieht hier beiläufig in der Mitte den weissen Kreidekalk (Turo- 

nien) den schwarzen Kalk (Urgonien) überlagern. Die Schichten liegen, nament

lich in der östlichen Hälfte, beinahe horizontal; mehr gebogen sind sie im westli

chen Theile und fallen am Turraberge steil nach Südwest. Von Kauzich nach Ost 

bis gegen „na Lukouz“ (ausserhalb des Durchschnittes) sind ebenfalls steil aufge

richtete Schichten eines weissen oder rosenrothen Kalkes längs der Poststrasse 

entblösst. In Folge der steilen Schichtenstellung und Mangels an Versteinerungen 

muss es unbestimmt bleiben, ob dieser Kalk dem Turonien oder einer älteren For

mation entspricht.

Die im Wippachthale anstehenden Nummuliten-Sandsteine fallen durchge- 

hends regelmässig unter 20 —  45 Grad nach Nordost und werden längs der 

ganzen Erstreckung im Wippachthale überall von Turonienkalken überlagert, so 

zwar, dass näher gegen Prewald die Turonienschichten nicht wie am Turrach- 

berge, sondern mit den Nummulitengebilden ganz conform liegen.

Die steil nach Süd west fallenden Kalkschichten des Turraberges enthalten 

einige Reste von Radioliten, die mit den Radioliten des Senonien sehr nahe Ver

wandtschaft zeigen, vorläufig aber unbestimmt sind.

Wenn im Durchschnitt I eine regelmässige Ueberlagerung des schwarzen 

und weissen Kre ideka lkes  ersichtlich ist, so habe ich im Durchschnitt II eine 

gegenseitige Stellung dieser Schichten dargestellt, aus der gerade das Entgegen

gesetzte gefolgert werden könnte.

Durchschnitt II.

B i r n b a u m e r  Wa l d .
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Dieser Durchschnitt fängt im Becken von Adelsberg bei der Nanosiza bei 

Sagon, westlich yon Adelsberg an, und zieht über Kaltenfeld, Gruden, die thal

förmige Einsenkung des Novi svet schneidend, bis nach na Planine.

Auch hier überlagert das Turonien die Nummulitengebilde des Beckens von 

Adelsberg; doch stellen sich die Schichten dieses Kalkes je weiter nach Nord 

steiler und steiler. Bei Kaltenfeld, und von da bis an die Poststrasse südlich bei 

Planina, ist es gestattet, die steile Aufrichtung dieser Kalkschichten zu sehen. An 

den steil aufgerichteten Turonienkalk stossen nahezu horizontal liegende Schich

ten eines weissen Dolomites, der bei der Kapelle St. Lorenzo nördlich von Kal

tenfeld von dem schwarzen Kalke (Urgonien) gleichförmig überlagert wird. Im 

Novi svet steht einerseits noch derselbe schwarze Kreidekalk an, andererseits, mit 

horizontaler Schichtenstellung, der weisse Dolomit. Gerade in dieser Einsenkung 

steht weiter südlich der schon oben erwähnte weisse oder rosenrothe Kalk bei 

„na Lukouz“ mit steil aufgerichteten Schichten an, woraus ebenfalls die Unmög

lichkeit seiner Altersbestimmung einleuchtet.
Am nördlichen Ende des Durchschnittes II folgen unter den horizonta

len Schichten des Dolomites, der der Kreide beigezählt wurde, mit steilerer 

Schichtenstellung die triassischen Gebilde bei na Planine, die oben ausführli

cher besprochen wurden; hier möge ein Durchschnitt in grösserem Maassstabe 

das Gesagte erläutern.

1 Bunter Sandstein. 2 Schwarzer K alh, S t. Cassian. 3 Schichic mit Pachycnrdia rugosa. 4 Rothe und graue Sand

steine m it Solen caudatus und Myophoria Kefersteinii. 5 Schichte mitifotett caudatus allein. 6 Kalkschiefer und Kalk

banke, letztere m it Durchschnitten von Megalodon carinthia&im. 7 Dolom it mit Kreide.

Die Lagerungsverhältnisse der Trias und der K o h le n f o r m a t i o n  stellen 

die Durchnitte III und IV dar.
Im Durchschnitte 111 und zwar in der südlichen Hälfte ist die Lagerung der 

Trias südlich von Kirchheim, im Gebiete des Idria- und Cirknizathales, dargestellt.

Durchschnitt III.

Man sieht hier auf eine mächtige Ablagerung von bunten Sandsteinen den 

schwarzen Kalk folgen, der nach oben in einen Dolomit übergeht. Das Ganze wird 

von Kohlenkalk und Kohlenschiefern unterlagert. Im Norden der Kohlenschiefer 

lagern unmittelbar über diesen Schiefern Cassianer Schichten und schwarzer Kalk.
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Im Durchschnitt IV ist jener Theil der Trias von Tribuse und Recca im Gebiete des 

Tribusa-, Catene- und Idriathales dargestellt, in welchem def Do lomi t  vorherrscht.

Durchschnitt IV.

Man sieht am Coizaberg unmittelbar über den Kohlenschiefern die Cassianer 

Schichten folgen, die wiederum von einem schwarzen Kalke bedeckt sind. In wel

chem Verhältnisse der Dolomit zu den Cassianer Schichten steht, ist an diesem 

Orte nicht einleuchtend, aber imLadarnthale liegen unter dem Dolomite Halobien- 

schiefer, die von Gesteinen der Pietra verde unterlagert sind. Im Catenethale 

erscheint, zwischen dem Dolomit und dem bunten Sandstein, eine schmale Lage 

von schwarzen Kalken, die wohl den Halobienachiefcrn entsprechen. Im Tribusa- 

thale ist die Lagerung der Schichten mit Pachycardia rugosa Hauer, und der 

schwarzen Kalke mit Cidarites dorsata Münst. dargestellt. Doch ist der Schluss, 

dass der unterlagernde Dolomit älter als der überlagernde sei, nicht ohne weiters 

daraus zu ziehen, indem ich leicht einen anderen Durchschnitt hätte zeichnen 

können, wo die vereinigten Raibler und Cassianer Schichten in die Thalsohle her

abtreten und das Verhältniss ein ganz anderes wird. Ich wollte hier mehr auf die 

Unregelmässigkeit der Lagerung hindeuten.
In der Mitte des Durchschnittes VI ist die Lagerung jenes Hauptzuges der 

Cassianer Schichten, in welchem die oben angegebenen Versteinerungen zwischen 

Sella und St. Peter di Loia gesammelt wurden, und des Nebenzuges von 

Podmeuz dargestellt. Die jüngeren Gebilde sind hier so innig mit der Trias ge

mengt, dass man nur nach Vorgefundenen Resten von Rudisten eine Trennung 

dieser letzteren von der Trias erzielen konnte.
Der nördliche Theil des Durchschnittes IH und die folgenden Durchschnitte 

sollen die Lagerungsverhältnisse der jüngeren Gebilde darstellen.

Den Durchschnitt V will ich als den Ausgangspunct bei der Betrachtung der 

Lagerung der jüngeren Gebilde betrachten.

Durchschnitt V.

An der Thalsohle des Isonzo bei Sella und südlich davon Sieht man zu 

unterst den Woltschacher Kalk (unteren Neocomien ?) mit horizontalen oder sehr
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wenig geneigten Schichten lagern. Auf diesem liegt der Caprotinenkalk mit seinen 

Zwischenschichten von rothen und grauen Mergeln (bei Zighino mit Inoceramen), 

darüber endlich folgen die Mergelschiefer und Sandsteine mit Zwischenlagen von 

Conglomeraten (Urgonien).

In der Fortsetzung dieser Schichten nach Norden sieht man am Kalvarien

berg bei Woltschach und von da östlich bis Modreiza, den Wol tschacher  Kalk 

mit steil aufgerichteten Schichten anstehen; der Capro t inenka lk  ist ebenfalls 

steil aufgerichlet. Nördlich vom Isonzo am Schossberge bei Tolmein stehen diesel

ben Kalke an, steil aufgerichtet, aber mit nördlichem Einfallen. Auf diese folgen 

Caprotinenkalke und darüber die zugehörigen Mergelsandsteine UDd Conglomerate. 

Auch fehlen unmittelbar über den Caprotinenkalken bei St. Peter und von Tolmein 

die rothen Mergelschiefer nicht, wie sie bei Woltschach mit den Caprotinenkalken 

auftreten. Auf diesen ersten Zug von Kre idegcb i lden  folgt nach Norden ein 

zweiter solcher Zug, der hier ebenfalls aus Woltschacher Kalken, Caprotinenkalken, 

Mergeln und Sandsteinen besteht. Das unterste Glied dieses Zuges, der Woltschacher 

Kalk, ist etwas mächtiger entwickelt und setzt den Merzliberg zusammen. In der 

Mitte seiner Mächtigkeit am östlichen Abhänge des Merzli Wrh, gegenüber von 

Zhadra, bemerkt man in demselben eine Einlagerung von dunkelrothen Mergeln, die 

viele Zwischenlagen von Hornsteinen führen. Auf den Woltschacher Kalk folgt am 

nördlichen Abhange des Merzli Wrh Caprotinenkalk, der sich in einem mehrere 

Klafter mächtigen Zuge von da nach Ost herab bis Za Stiena verfolgen lässt. Eine 

Zwischenlage von rothen und grauen Mergeln trennt diesen Caprotinenkalk von 

einem zweiten darauffolgenden, welcher von einer mächtigen Reihenfolge von 

Mergelschiefern und Sandsteinen überlagert wird.

Bei Za Stiena nördlich erscheint zum dritten Male der Woltschacher Kalk, 

auf den abermals eine Lage von Caprotinenkalken folgt. Im Tominska-Thale wird 

dieser Caprotinenkalk vom Dachsteinkalke unmittelbar überlagert; auf der Höhe 

westlich jedoch, jni Sattel Na sneham nördlich von Na Rebra, treten zwischen dem 

Caprotinenkalk und dem überlagernden Dachsteinkalke auch noch Mergel und Sand

steine auf. Diese drei Züge, die sich durch die Regelmässigkeit ihres Baues aus

zeichnen, überlagern sich nach einander von Süden nach Norden, indem die ein

zelnen Schichten regelmässig unter gleichen Winkeln nach Nord fallen. Im 

Tominska-Thale überlagert der Dachsteinkalk unter gleichen Winkeln die Capro

tinenkalke; auf des Höhe der Slieme Wrh nähern sich die Dachsteinkalkschichten 
mehr einer horizontalen Lage.

In der Linie dieses Durchschnittes ist die Regelmässigkeit noch so weil er
hallen, dass es gelingen konnte, die regelmässige Reihenfolge der Schichten, so 

wie sie weiter unten am Isonzo beobachtet wurde, auch hier noch nachzuweisen. 

Wir werden gleich sehen, dass diess weiter gegen Osten nicht so der Fall ist.

Durchschnitt VI.

1 Conglumerat, 2 Graue Mergelschiefer. 3 üothe Mergelschiefer. 4 Caprotiiienkolk. 5 M ollsrhacber Kalk. G Huch- NO* 
sleiokalk. 7 Schwarzcr Kalk. 8 St. Casgian. 9 Gailthaler Schiefer.
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Im südlichen Theile des Durchschnittes VI lagern die Kreidegebilde, wie im 

früheren, nur wenig geneigt, und auch in derselben Reihenfolge. Aus der Gegend 

des Humbaches ist jenes Prolll bei Zizigoi, das eben angeführt wurde, genommen. 
Auch in der Tiefe des Idria-Flussbettes sieht man den Caprotinenkalk durch rothe 

Mergelschiefer in zwei Lagen getheilt, was man hei geringem Maassstabt; des 

Durchschnittes nicht darstellen kann.
Diese Regelmässigkeit setzt sich bis Podmeuz nach Norden fort. Hier aber 

fängt schon die Verwirrung an und zieht sich auch zwischen den Triasgebilden und 

dem Dachsteinkalke fort, indem hier gleich über dem schwarzen Triaskalk graue und 

rothe Mergelschiefer, bei Lischitz in bedeutender Mächtigkeit, folgen (letztere 

jenen gleich, die mit Caprotinenkalken aufzutreten pflegen), und von Woltschacher 

Kalken überlagert werden. Hierauf folgen Schiefer, die petrographisch von den 

Kohlenschiefern nicht zu trennen sind. Der die Kohlenschiefer überlagernde, durch 

eine Lage von rothen Mergelschiefern in zwei Partien getrennte Woltschacher 

Kalk sticht auffallend gegen die Kohlenschiefer ab. Auf der Anhöhe von Na Pellana, 

südlich am Hradische-Berg. erinnert dieser Kalk in petrographischer Beziehung 

an die dunkleren Lagen des Biancone. Alle diese verschiedenen Schichten fallen 

nach Norden und werden vom Dachstcinkalke überlagert.

Wenn es schon hier schwer erscheint, die früher angegebenen Glieder der 

Kreideformation wieder zu erkennen und wenn einerseits die Ueberlagerung durch 

den Dachsteinkalk und andererseits das regelmässige Fallen und die Reihenfolge 

der Schichten einladend ist, alle die hier getrennten Schichten zwischen der 

Trias von Podmeuz und dem Dachsteinkalk des Hradische Einer Formation zuzu

rechnen, so ist diess alles noch in höherem Grade der Fall in dem östlich davon 

folgenden Durchschnitte III, und zwar im nördlichen Theile desselben. Hier, 

zwischen der Trias bei Goriach und dem Dachsteinkalke des Schwarzenberges, 

kommen dreimal die Schiefer der Steinkohlenformation zum Vorschein, indem sie 

hier, und zwar ohne eine bestimmte Ordnung, mit Gesteinen wechsellagern, die 

wir ebenfalls theils als Woltschacher Kalke, theils als rothen Mergelschiefer (die 

gewöhnlich die Caprotinenkalke begleiten), theils als graue Mergelschiefer, also als 

unteren Neocomien und Urgonien, ansprechen müssen. Hat man nicht Gelegenheit 

gehabt, jedes dieser Glieder regelmässig über einander folgend zu beobachten, so 

würde es unmöglich sein, hier eine Trennung vorzunehmen, um so mehr als 

namentlich die grauen Mergel von Borodin ein thonschieferartiges Ansehen dar

bieten. Wie in den früheren Durchschnitten, so auch in diesem und in der ganzen 

Umgebung der Durchschnittslinie, fallen die Schichten beinahe unter ganz gleichen 

Winkeln nach Norden; auch der Dachsteinkalk überlagert unter gleichem Winkel 
den ganzen Schichtencomplex.

Diese Verhältnisse mögen jenen in den westlichen Alpen ähneln, die die Ver

anlassung gaben zu der Meinung, dass Pflanzen der Kohlenformation mit den Ver

steinerungen des Lias, ja sogar in eocenen Schichten, Vorkommen.
Dieser bis jetzt betrachtete Zug von Kreidegebilden hört in demThalwinkel 

bei Basko auf, und schon am Sattel bei Petroberda liegt auf den Kohlenschiefern 

bunter Sandstein, der durch einen Dolomit von dem überlagernden Dachsteinkalke 

getrennt wird. Weiter nach Osten hat Bergrath L ipo id  nichts ähnliches mehr 

bemerkt; ebenso setzen die thonschieferartigen Mergel und Kalke des Borodin 

nicht weiter nach Osten fort.

Von Tominska-Thale nach Westen scheint sich ebenfalls eine Aenderung 
der Verhältnisse des nördlichen Abhanges des Dachsteingebirges, wie sie in 

den nördlichen Theilen der Durchschnitte III, V und VI dargestellt sind, ein

zustellen.
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Durchschnitt VII.
Cuseti.

Von den drei Zügen der Kreidegebilde des Toininska-Thales setzt nur der 

mittlere des Merzli Wrh nach Westen weiter fort; auch scheinen die dunkelrothen 

Mergel mit Hornsteinlagen io der Fortsetzung, namentlich bei Drezenca bis nach 

Ternowa, eine grössere Rolle zu spielen. Ueberdiess treten über den Gebilden des 

Tominska-Thaies rothe sandige Kalkschiefer und Kalke, rothe und graue Sand

steine und Mergel auf, wie es folgender Durchschnitt zeigt.

Ueber dem Dachsteinkalk am 

Ufer des lsonzo lagert der hornstein

führende Woltschacher Kalk, der von 

dem darauffolgenden Caprotinenkalke 

durch rothe Mergelschiefer getrennt 

wird. Auf den Caprotinenkalk folgen 

die dazu gehörigen Mergelschiefer 

und Sandsteine, die oberhalb Cosetz 

auf den Anhöhen Kopeke von den 

Gebilden, die ich als Scaglia betrachte, überlagert werden. Die obersten grauen 

Sandsteinschichten werden deutlich vom Dachsteinkalke des Kostjak und Krn 

überlagert; auch in diesem Durchschnitte fallen alle Schichten gleichmässig 

nach Norden.

Noch habe ich einen Durchschnitt VIII gezeichnet, der die Lagerungs- 

Verhältnisse der im westlichsten Theile des Aufnahmsgebietes am Natisone und 

am südlichem Abfalle des Flitscher Gebirges im Rio Bianco anstehenden Gesteine 
darstellt.

1 Alluvium. 2 Scaglia. 3 Graue Mergelsehiefer. 3 ' KolKe 

Mergelschiefer. 4 Caprotinenkalke- 5 Wollaohacher Kalk. 

C Dachsleinkalk.

Natisone-Flußfi. NalieoDe-Fluss. Doregua.

Durchschnitt VIII.
N a Stole. Rio Dianco. Baba grande. M. Cunin.

Im Natisone - Thale fallen die Schichten der Scaglia nach Norden. Die 

weniger geneigten Schichten des Dachsteinkalkes des Stou’s werden auf der 

höchsten Gräte dieses Gebirges durch beinahe horizontale Schichten der rothen 

jurassischen Kalke überlagert. In Rio Bianco ist dieselbe Reihenfolge beobachtet 

worden, doch wird hier der rothe jurassische Kalk von der ganzen ungeheueren 

Dachsteinkalkmasse des Flitscher Gebirges überlagert. Die scheinbar über

lagernden Schichten des Dachsteinkulkes sind etwas weniger geneigt. Dass 

sowohl der eine als der andere von den Kalken dem Dachsteinkalke zugerechnet 

werden müssen , beweisen die Dachsteinbivalven, deren Durchschnitte sowohl in 

den oberen, als auch in den unteren Schichten des Dachsteinkalkes, der hier 

etwas dolomitisch ist, so wie überhaupt im ganzen Gebirge häufig Vorkommen.

12. Schlossbemerkungen.

Ein flüchtiger Blick auf die hier gegebenen Durchschnitte zeigt, dass längs 

der ganzen tiefen Einsenkung, die das Dachsteinkalkgebirge vom Süden abtrennt, 

und zwar auf den südlichen Abfallen des Dachsteingebirges, grosse Schichten

störungen herrschen. Es ist nicht genug, dass hier der Dachsteinkalk die viel 

jüngeren Kreidegebilde überlagert; es sind die Kreidegebilde mit den Schichten 

der Kohlenformation und auch der Trias so vermengt und durch einander geworfen,
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dass man es kaum ahnen kann, wie die ursprüngliche Lagerung dieser Gebilde 

beschaffen war. Die Art und Weise, wie diess alles vor sich ging, scheint noch 

am besten der Durchschnitt V, wo die Regelmässigkeit am meisten erhalten ist, 

anzudeuten, indem hier dreimal derselbe Schichtencomplex zum Vorscheine 

kommt, und es den Anschein hat, als wären hier die ehedem, wie gegenwärtig 

tiefer am Isonzo, unteren horizontalen Schichten der Kreidegebilde dreimal 

gebrochen und über einander geschoben worden. Es ist freilich unmöglich, dieses 

regelmässige Vorgehen im Osten geltend machen zu wollen, indem hier auch 

Schichten der Kohlenformation mit in die Verwirrung gerissen sind und die 

Reihenfolge der Schichten hier gewöhnlich ganz regellos ist. Es ist aber gewiss 

auch hier nur diese Erklärung zulässig, wenn auch die, die Störungen verur

sachende Kraft hier viel energischer und rücksichtsloser wirkte als mehr im 

Westen. Ganz dieselbe Erscheinung tritt uns im Wippach-Thale und im Becken 
von Adelsberg entgegen. An allen den südlichen Abhängen des Birnbaumer 

Waldes überlagern die Kreidekalke des Birnbaumer Waldes die eocenen Sand

steine, die sowohl im Wippach-Thale als auch im Becken von Adelsberg anstehen. 

Die Durchschnitte I und II deuten dieses Verhältniss an.

Das hierbei eine nicht unbedeutende Bewegung des ganzen Gebirges, und 

zwar von Norden oder Nordwesten nach Süden oder Südosten, stattfinden musste, 

ist wohl einleuchtend, indem es sonst nicht erklärlich wäre, wie im ersten Falle 

über die ohnehin über einander geworfenen, also zusammengedrängten, Schichten 

der Kreidegebilde der Dachsteinkalk überlagernd auftreten könnte. Auch die Lage

rungsverhältnisse im Wippach-Thale können nur das Resultat einer solchen 

Bewegung sein. Schreitet man von Wippach-Thale nach Süden noch weiter 

fort, so sicht man von Prosccco über Triest wieder nur dieselbe Erscheinung 

sich wiederholen.

Bei dieser allgemeinen Bewegung des ganzen Gebirges nach Süden oder 

Südosten scheinen in unserem Gebiete die grossen und mächtigen Kalkmassen 

der verschiedenen Formationen, wie das Dachsteingebirge, der Tarnowaner 

Wald, der Kreuzberg und Birnbaumer Wald, die Träger und Fortpflanzer der 

bewegenden Kraft gewesen zu sein, denn in ihnen findet man gewöhnlich die 

Schichtenstörungen weniger grossartig, ihre Schichten sind selten steil auf

gerichtet und zeigen meist eine mehr horizontale Lage.

Dagegen haben die Vermittler dieser Bewegung, die am Fusse der Kalk

massen abgelagerten Mergel und Sandsteine, um so mehr gelitten. Sie wurden 

zusammen geschoben und über einander geworfen, bis sie eine Masse bildeten, 

die genug widerstandsfähig war, die Bewegung der nördlichen Kalkmassen auf 

die südlich anstossenden zu übertragen. Doch blieben auch die Kalkmassen nicht 

verschont. Ihre Schichten wurden wellenförmig gebogen und gaben Veranlassung 

zur Bildung gewölbeartiger Höhlen und Hohlräume. In Folge der Biegungen 

erhielten die Kalkschichten nach verschiedenen Richtungen Risse, Sprünge und 

Spalten; diese veranlassten Einstürzungcn von Höhlengewölben und verbanden 

die Höhlen unter einander.

Auf diese Weise hat Eine und dieselbe mechanische Kraft, die in den 

Gebirgen näher an derCentralkelte die steilen Schichtenstellungen und Schichten

fächer, ohne Rücksicht auf die Gesteinsart (Kalk oder Schiefer) verursachte 

(Jahrb. der k. k. geolog. Reiehsanstalt, VII. Jahrg. 1886, Seite 428— 431, dann 
486, 457 und auch 458), weiter entfernt vom Centralgebirge der Alpen nur 

noch stellenweise vermocht, grössere Unregelmässigkeiten in der Lagerung meist 

weicherer Gesteine (Schiefer und Sandsteine) zu veranlassen, hat aber im Kalk

gebirge eigentümliche Verhältnisse hervorgerufen, durch die dasselbe gezwungen

K. k. geologisohe BeiohsaDeUll. 9 . Jahrgaog 1858. III. 47
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war, unter jener Form zu erscheinen, die wir gegenwärtig als Karstbildung 

bezeichnen.

Diess ist, glaube ich, der Weg auf dem man zur richtigen Auffassung der 

anfangs kurz charakterisirten Höhlenwelt des Karstes (siehe Dr. A. Schmid l :  

„Die Grotten und Höhlen von Adelsberg, Lueg, Planina undLaas“ , mit einem 

Heft Tafeln in Folio. Wien 1854) gelangen kann. Was seit diesem grossartigen 

Acte der Natur mit dem Karste geschah, muss erst ermittelt werden.

Aus dem Vorangehenden ist es aber bestimmt festgestellt, dass es keinen 

Karst- oder Höhlenkalk gibt, der einer bestimmten Formation angehörig, vor

züglich so beschaffen wäre, dass nur in ihm die Höhlenbildung Vorkommen 
könnte. Dachsteinkalk, Hierlatzkalk, Plassenkalk, oolithischer Kalk, schwarzer 

Urgonienkalk, Turonienkalk und auch der Nummulitenkalk, dort wo er in grösserer 

Masse auftritt, zeigt sowohl die innere als äussere Beschaffenheit des Karstes: 

die Höhlen und Trichter.

Dass in Folge der Zeit viele dieser Höhlengewölbe durch theilweise 

Einstürzungen (vergl. W . Hai d inge r: „Das Schallphänomen des Monte Tomatico 

bei Feltre“, und die Citate: Jahrb. der k. k. geol. Reichsanstalt, 4. Jahrg., S. 559) 

gänzlich verschwunden, und an deren Stelle jetzt nur noch die oberirdischen 

trichterförmigen Kessel und Vertiefungen zurückgeblieben sind, dass die Tage

wässer, endlich zu unterirdischen Flüssen gesammelt, vieles zur Erweiterung der 

Spalten und Verbindungen der Höhlen beigetragen haben, ist nicht zu zweifeln 

(vergl. Dr. A. S chm id l :  „Die Grotten und Höhlen von Adelsberg u. s. w.“ 

Seite 191 u. s. f.). Dass aber diese Vorgänge nicht die Grundursachen der 

Höhlenbildung im Kalke sein können, ist eben so einleuchtend.

Dass die Bohnerze der Wochein und wahrscheinlich auch des übrigen 

Karstes (vergl. v. Morlot :  „Geolog. Verhältnisse vonlsfrien“ in W .H a id i n g e r ’s 

„Abhandlungen“ Bd. II, Seite 293) von aussen in die schon fe r t igen  Höhlen 

eingeführt wurden, beweiset das Mitvorkommen der Zähne von Ursus spelaeus und 

anderer Knochen im Gerolle oder Lehme, der die Bohnerze führt (vergl. Dr. 

Karl Peters Bericht 1855, Jahrb. der k. k. geol. Reichsaustalt, 7. Jahrg. 1856, 

Seite 688).

Auf die Weise, wie der Gehalt des Kalkes an kohlensaurem Eisen-Oxydul 

sowohl zur Bildung des rothen Lehmes, der gewöhnlich in den Karsthöhlen anzu

treffen ist, als auch zur grösseren Auflösbarkeit des Kalkes in Wasser beitragen 

kann, hat W. Z i p p e aufmerksam gemacht (in Dr. A. S c h m id l ’s „Grotten u. s.w.“ 

Seite 214).

Dass der in Rede stehende grossartige Act der Natur nach-eocen  und 

vor-neogen ist, scheint sicher festgestellt zu sein. Dass im Gebiete des Karstes 

die Lehme, sowohl in den Höhlen, als auch auf der Oberfläche, nur der D i lu via 1- 

Ze i t  angehörige Thierreste geliefert haben, ist jedenfalls sehr auffallend. Aus 

diesem folgt aber die Frage: Welche Rolle spielte der Karst mit seinen Höhlen 

während der neogenen Periode? deren Beantwortung wir erwarten.

DI. Die neogenen Tertiärbildung-en in Unter-Krain. 

Von Dr. Guido S t ä c h e .
In der ersten Hälfte des vorigen Sommers bereiste ich mit Herrn Bergrath 

L i p o i d  gemeinschaftlich den nördlichen Theil Unter-Krains der Save entlang und 

hatte theils auf dieser Tour, theils auf mehreren von Neustadtl aus gemachten
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zu D. S tu r :  Das Isonzo-Thal von Flitsch abwärts bis Görz u. s. w. 9. Jahrgang

1858, III. Vierteljahr, Seite 324.

Seite 324 Zeile 4 von unten sta tt: Die südlich von lies: Die nördlich von

»» 325 17 von unten Bacathal Bacathal

r. 328 „ 3 von oben Zrngebirge Krngebirge

9 328 „ 7 von oben Cernjola, denn „ Cernjola. Schon

n 328 24 von unten Hrn n Krn

n 328 „ 23 von unten n Wogetin Vogatin

t i 328 n 8 von unten n Starosella Starasella

m 329 4 von oben B Matejor n Matajur
n 329 „ 10 von oben „ Gegenden Gegenden der Alpen
» 329 „ 22 von unten » (Barha) (Bazha)

330 16 von oben y> Wist West
* 330 22 von oben Modra Modrea
n 330 24 von oben Salla w Sella

330 17 von unten „ (Sakis) (Sakris)
* 330 13 von unten „ Hom 0 Hum

330 2 von unten » Hom Hum
„ 331 2 von oben n Gemeinde Gemeinden

331 21 von oben „ Matajan Matajur

331 >» 26 von unten » neueren unseren

332 » 8 von oben „ neueren unseren
332 » 18 von unten „ Seitenrand steilen Rand

„ 333 5 von oben „ dieser einer
„ 333 6 von oben wohl nicht

n 334 11 von oben » Daurha Dauzha
„ 334 20 von unten „ sind, sich V sind, die sich
„ 334 5 von unten » Podmeus Podmeuz

335 17 von unten n Tuinlika Tumlina

n 335 M 15 von unten „ gar „ ganz

336 11 von unten „ Frain Treun
„ 337 15 von oben n unsere n unserer
„ 337 M 16 von oben bunte bunten

337 w 20 von oben dieser n einer

338 n 10 von oben „ jungen „ jüngeren

338 „ 11 von oben zertrümmerten „ abgetrennten

341 22 von oben n des das

343 *» 4 von oben y> Lau n Sau
„ 343 *> 15 von oben „ Grosc Garsc

347 9 von unten Cameosa Camen/.a

» 349 „ 12u. 15 von oben » Rainschitza n Rainschitza

349 26 von unten 9) Neocomien Senonien
„ 349 3 von unten » spricht nur spricht nicht nur
„ 350 „ 17 von oben bestehender anstehender

351 » 5-- 6 von oben Podlukie n Podlubino
„ 352 5 von unten Direna Drezenca

n 353 n 16 von unten Trispitra „ Trispitza

„ 353 „ 16 von unten „ Pokraj Podkraj

n 353 1 von unten ,, Kanzich Kauzich

n 354 9 4 von oben „ Trnak Sernak
n 354 „ 14 von oben kleinen n graunn
„ 356 16 von oben „ Zheure Zheuze

n 359 „ 11 von oben „ Einsenkung der ,, Einsenkung des

n 361 n 9 von oben K Ladarn Lacharn

n 362 n 9 von unten auf des Höhe der „ auf der Höhe des

n 363 „ 15 von oben Pellana n Pollana

» 363 n 9 von unten Basko „ Bazza
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Excursionen Gelegenheit, viele Puncte der in diesem Terrain auftretenden Tertiär- 

Ablagerungen kennen zu lernen. Die genauere geologische Begehung des ganzen 

südlichen Theiles von Unter-Krain, welche mir als Hilfsgeologen der II. Section 

zufiel, die Beobachtungen in der ersterwähnten Gegend, sowie die Notizen, welche 

mir Herr Bergrath L ipo i d  über einige kleinere von den von mir berührten Puncten 

weiter gegen West liegende Tertiärpartien, welche er später bei seinen Aufnahmen 

allein kennen lernte, mitzutheilen die Güte hatte, setzten mich in Stand, mir einen 

ziemlich vollständigen Ueberblick über die Verbreitung und den allgemeinen 

Charakter der neogenen Tertiärbildungen von ganz Unter-Krain zu verschaffen. 

Wenn dabei einem Einzelnen in der Untersuchung wie in der Erkenntniss dieser 

Bildungen vieles mangelhaft bleiben musste, so ist diess, nebst meiner Neuheit in 

Beurtheilung, Auffassung und Untersuchung geologischer Verhältnisse in der Natur, 

vorzüglich der Kürze der Zeit zuzuschreiben, welche knapp für die Beendigung 

der Hauptaufgabe langte und wohl gestattete, bestimmte Specialaufgaben ausfindig 

zu machen, aber nicht ihre Ausführung sogleich zu unternehmen. Besonders 

erlaubte dieser Grund nicht, das zur Ausführung solcher Aufgaben nöthige Sammeln 

von Petrefacten in grossem und erfolgreichem Maassstabe zu betreiben.

Ich theile das Beobachtete daher nur einfach mit, in der Hoffnung, dass es, 

als die erste veröffentlichte Mittheilung über das Vorkommen der neogenen 

Tertiärbildungen in Unter-Krain1) ,  Solchen, die auf deren Untersuchung weiter 

einzugehen im Sinne haben, einige willkommene Anhaltspuncte gewähren werde 

und weil ich damit zur Vervollständigung der allgemeinen Kenntniss der, für die 

Paläontologie so interessanten Tertiärepoche einen kleinen Beitrag liefern kann.

Verbreitung und phjsicalisch-gcograplrisclie Verhältnisse.

Die 1000 —  3000 Fuss hohen Bergzüge, welche von der Mündung des 

Laibachflusses in die Save die Ufer dieses Stromes begleitet haben, verlassen 

dieselben Stunde südlich von Gurkfeld. Von hier an fliesst die Gurk durch 

ein niedriges schmales Alluvialterrain, welches in, oft kaum */4 Stunde weiter Ent

fernung von einer Diluvialschotter-Terrasse, als einer höheren Uferlinie, umsäumt 

wird. Eine grosse, etwa 4 Stunden lange und 1% — 2 Stunden breite Diluvialebene 

von 450 ■—• 500 Fuss Höhe über dem Meeresniveau bildet hier zwischen zwei, 

nördlich und südlich von ihr sich hinziehenden Gebirgsrücken eine tiefe Einsenkung, 

eine lange schmale, von Steiermark über die Save her gerade in der Richtung gegen 

Westen nach Krain hineingreifende Bucht.
Im Norden sind es vorzüglich der von Gurkfeld her ansteigende, gegen Westen 

über Gross-Dorn (Heiligen-Geist) sich erstreckende Gebirgszug von 1000 und 

1500 Fuss Höhe, mit seinen verschiedenen südwestlichen und südlichen Ausläufern, 

ferner die mit ihm zusammenhängenden höheren Gebirgsrücken längs der südlichen 

Ufer des Neuringbaches, wie der von Tersische unii Trebe lno ,  welche in 

ihren höchsten Puncten fast 1800 Fuss erreichen, und endlich, schon mehr gegen 

Westen, der Zug des 1873 Fuss hohen N aruch i z a ,  welche diese Bucht 

begränzen.

Im Süden wird sie von einer bei weitem höheren Gebirgsmauer, welche von 

Ost nach West von dem Rücken des 1964 Fuss hohen Z i rn i t zberges ,  dem im 

Velki Trebesch  zu 2562 Fuss ansteigenden Stock des Uskokengebirges und

*) Einige Notizen über das Vorkommen tertiärer Gesteine mit Petrefacten an einigen jener 
Puncte UnterTÜrairs, die ich später auffiihren werde, gibt schon Herr Museal-Custos 
H. F rey  er in seinem Tagebuche von 1850, welches er als Begehungs-Commissiir des 
steiermärkischen geognostisch-montanistischen Vereines bei der Bereisung eines Theiles 

von Unter-Krain niederschrieb.
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von einem grossen Theile des 3746 Fuss Höhe erreichenden G o r i a n z g e b i r g e s  

gebildet wird, abgeschlossen. Das Bett dieser Bücht bildet fast durchaus Diluvial

schotter, welcher nur zum geringen Theile längs dem Nordrande von kleinen Hügeln 

stark eisenschüssiger Sand- und Lehmablagerungen bedeckt wird. Dasselbe wird 

durch den unteren Lauf der Gurk in eine kleinere südwestliche und eine grössere 

nordöstliche Abtheilung getrennt. Diese letztere wird zum grössten Theil von dem 

gewaltigen Krakau-Walde bedeckt, während die erstere die fruchtbaren Felder 

von St. Bartholomä trägt. Es ist dieses Terrain der einzige grössere zusammen

hängende Getreideboden und das einzige bedeutendere Stück ebenen Landes, man 

könntefast sagen, der einzige Winkel von Unter-Krain, wo man länger als y4 Stunde 

gehen kann, ohne bergauf und bergab steigen zu müssen.

Diese Ebene, welche sich gegen Westen bis nahe an das Pfarrdorf We iss 

k i rchen ,  2 Stunden nordöstlich von Neustadt!« zieht, wird zu beiden Seiten längs 

des Fusses der beiden höheren älteren Gebirgsmassen im Norden und Süden von einer 

Reihe niederer Hügel, als natürlichen Ufern, umsäumt. Ebenso wird dieselbe auch 

gegen Westen durch das Hervoi’treten dieser sich hier sehr sanft abdachenden 

Hügel an der Gurk, bei und gegenüber von Weisskirchen, von dem von Südwest 

längs der Gurk über Neustadtl her heranziehenden, gleich der grossen Diluvial

ebene sehr tief liegenden, älteren Kalkgebiete abgeschlossen.

Diese, das grosse Diluvialbett, die sogenannte Ebene von Landstrass,  

unmittelbar umkränzenden Ilügclreihen gehören ihrem Alter nach fast durchaus 

der j ü n g e r e n  Tertiärzeit an. Sie sind zugleich der Hauptverbre i tungs-  

D i s t r i c t  j u n g e r  Ter t ia  r b i l d u ngen  in Unter-Krain überhaupt. Nur an 

wenigen Stellen ist ihr directer Zusammenhang durch das Dazwischentreten älterer 

Kalke oder Dolomite aufgehoben, und nur Einmal in etwas bedeutenderer Er

streckung durch rothe Sande und Lehme des Diluviums verdeckt.

Hält man sich von Hase lbach südwestlich von Gurkfeld längs der Haupt

strasse, welche nach den Pfarrdörfern Ar ch Wutsch  ka und St. Canz ian  führt, 

so erhält man schon einen richtigen Blick über die Hauptverbreitung der Tertiär

ablagerungen längs des Nordrandes des Beckens. Die Strasse führt zunächst von 

Hase lbach  aus, welches an der südöstlichen sanften Abdachung der ersten 

niedrigen, aus Eisenerzkörnern führenden Lehmen und lehmigen Sanden des 

Diluviums bestehenden Vorhügel des nördlichen Hauptgangzuges älterer Schichten 

liegt und zugleich die Gränze zwischen dem Diluvialschotter der Ebene und den 

Lehmen der äussersten Vorhügel bezeichnet, wohl eine Stunde lang nur über diese 

eigentümlichen lehmig-sandigen, oft blutrothen Diluvialablagerungen. Mitten in 

dem westlich von Ilaselbach gelegenen Dorf S che nus che treten Tertiärbildungen 

zuerst zu Tage und lassen sich von da in ununterbrochenem Zuge der Strasse 

entlang, über Strasche ,  Arch, Vrh  bis kurz hinter Sabutu je ,  verfolgen. Ihre 

weissen oder gelben Kalke und milderen gelblichen Kalksandsteine bilden die Unter

lage der zahlreichen Weingärten auf den Ilügelgehängen südlich und nördlich von 

der Strasse. Der T o h u e i s c h z e g b a c h  bei Dulln bezeichnet ungefähr die west

liche Gränze dieses Zuges. Im Süden wird derselbe von den rothen und gelben 

feinen Sanden und Lehmen des Diluviums, welche die sanft in die Ebene ver

laufenden südlichsten Ausläufer der Vorhügel überdeckcn, begleitet.

Gegen Westen verschwinden die Tcrtiärablagerungen gleichsam unter dieser 

Sand- und Lehmdecke, denn es setzt diese südliche Begleiterin des nördlichen 
Zuges derTertiärhügel nun selbstständig gegen Südwesten, und direct an die älteren 

Dolomitschichten gränzend fort, bis südwestlich von der Kirche von Wutschka,  
dicht unter den letzten Häusern der Gemeinde Wutschka auf der Hauptstrasse 

nach St. Canz i an ,  die Tertiärbildungen unter der rothen Decke wieder
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hervortauchen. Sie gewinnen von da ab zu beiden Seiten des Radu labaches  eine 

bedeutende Ausdehnung. Die kleinere schmale, langgezogene Partie auf dem linken 

Ufer dieses Baches begleitet den Lauf desselben von dem Dorfe Germul la ,  über 

Saveneg,  St. C anzian,  das zu beiden Seiten des Baches liegt, Rink,  Sa l i  och, 

bis nahe Schloss Klingenfels, und stellt ein, durch mehrere von Norden kommende, 

auf diese Strecke zusammengedrängte Zuflüsse des Radu labaches  vielfach 

zerschnittenes, niedrig-welliges Hügelland dar. In derselben Erstreckung wie 

dieser schmale nördliche Zug, welcher augenscheinlich die Fortsetzung des 

Zuges von Arch bildet, begleiten Tertiärbildungen das südliche Ufer des Rad ul a- 

b a ch es; St. Margarethen, Veize, Auenthal, St. Canzian, Ossradek, Dobroschkawai, 

sind die namhaftesten Ortschaften, welche auf dem südlichen tertiären Uferrand 

dieses Baches liegen. Diese Partie gewinnt aber gegen Süden zu eine bedeuten

dere Ausbreitung, denn es setzen ihre Bildungen ununterbrochen die, zum Theil 

eine bedeutende Höhe erreichenden Hügel bis dicht an die Gurk  zusammen. 

Sie gränzen etwa in der Breite von einer Stunde zwischen Unter-Kronau und 

S t r e i n do r f  an dieselbe. Wie hier von Norden her, so tritt auch jenseits der 
südliche Zug tertiärer Hügel, obwohl mit geringerer Breite, zwischen der Bach- 

mündung nordöstlich von Schloss St rup  und Bresehkawas gegenüber Weiss

kirchen, bis an die Gurk. Auf diese Weise wird gerade der ganze westliche Rand 

der Ausbuchtung durch eine ziemlich'compacte und nur durch den Einschnitt der 

Gurk unterbrochene Masse von Tertiärablagerungen aiisgefüllt und die ganze 

Bucht gegen das ältere Gebirge scharf abgeschlossen. Auch die Tertiärhügel 

der ganzen südlichen Ufcrlinie zeigen einen fast unmittelbaren Zusammenhang 

und sind durch ältere Gesteine nur dreimal unterbrochen, dagegen nirgends von 

jenen Diluvialbildungen des nördlichen Zuges verdeckt.
Sie ziehen sich zunächst von jenen bereits erwähnten Berührungspuncten 

mit der Gurk südostwärts längs der unteren Gehänge des Gor ianz-Gebirges 

hin. Die Ortschaften Schergovin, Pristava, Ober-Nussdorf, Ober- und Unter-Ober- 

feld, Schloss Plokayach, Ober-Sella, Saworst, Gritsch, bezeichnen gegen das 

Gebirge; Prislauza, Macharouz, Verch, Dobruza, St. Bartholomä, Altendorf, 

Loden, Prekoye, Dobbe bei Landstrass, gegen das Diluvinlterrain von St. Bartho

lomä, welches die Tertiärhügel auf dieser Strecke von der Gurk trennt, die 

ungefähren Gränzen. Von Dobbe,  kurz vor Landstrass, treten die Tertiärhügel 

nahe an die Gurk und bleiben von da ab, bis zu ihrer Mündung iij die Save, der

selben dicht zur Seite. Die kleine sehr petrefactenreiche Hügelpartie östlich von 

Landstrass schliesst sehr bald, und zwar schon kurz hinter Slinovitz ab, denn es 
erfolgt hier die erste Unterbrechung der Tertiärablagerungen durch Schichten, 

welche, wegen noch zweifelhafter Stellung, den provisorischen Namen der 

„Gurk fe lde r  S ch i c h te n “ erhalten haben.

Die Unterbrechung durch dieselben hält jedoch kaum eine halbe Stunde 

an. Schon bei He i l igen-Kreuz  erscheinen die Tertiärschichten wieder und 

lassen sich nun längs dem Gurkufer über die Dörfer Unter-Dobraya, Schutnia, 

Verhouskavas, Vini vrh, Puschtenau und Puschendorf bis Unter-Pirschitz ver

folgen, wo sie wiederum durch ältere Schichten von den noch weiter östlich 

folgenden Partien abgeschlossen werden. Diesen Hügeln gegenüber treten auf 

dem jenseitigen Ufer dicht an der Gurk tertiäre Ablagerungen in dem kleinen, 

gegen Nordwesten in das Diluvialschotter-Terrain sich hineinziehenden, etwa 

610 Fuss hohen Hügel zwischen Gross-Mraschau und Zukla auf. Ausser 

an diesem Puncte wird tertiäres Gestein im ganzen Verlauf des Südrandes 

jenseits nur noch an einer kleinen Stelle sichtbar. Der kleine Hügel nämlich, 

auf welchem die Kirche St. Mohor bei Munkendorf steht, ragt als vereinzelter
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Zeuge, dass dasselbe sieh auf dieser Seite unter dem Diluvialboden gegen Norden 

zu forterstreckt, aus dem rings umgebenden Schotterland hervor.

Nach einer halbstündigen Vortretung durch jene zweifelhaft älteren Schichten 

erscheinen die neogenen Ablagerungen als Begleiter der Gurk-Ufer wiederum bei 

Gr o ss-M a I enze. Sie bilden hier den nordöstlichsten Vorsprung des Gebirges 

gegen die Save, auf welchem das Dorf Tsohatesch steht, unterhalb dessen die 

Gurk in die Save mündet. Zwei grössere Partien von Tertiärablagerungen, wel

che den östlichsten Theil des ganzen Südzuges bilden, treten, der erste nur durch 

Alluvien, der zweite durch einen schmalen Streifen Diluvialschotter von ihr ge

trennt, gleich abwärts nächst der Gurkmündung sehr nahe an die Save heran. Sie 

haben jedoch beide ihre grösste Ausdehnung von Westen nach Osten, wie der 

ganze Südzug, und kehren nur die schmälere Seite dem nordwest-südöstllichen 

Laufe der Save zu.

Die eine, nördlich vom Zirnitzberg gelegene Partie ist nur durch einen 

schmalen Zug der zweifelhaften Schichten von Gurkfeld von der längs dem Gurk- 

Ufer zwischen Malenze und Tschatesch getrennt und durch den Dachsteindolomit 

des Hauptforts das Zirnitzberges von der zweiten Partie, welche südöstlich vom 

Zirnitzberg, ungefähr parallel mit dem Berganabach, nach der Save hinzieht.

Ausser in diesem Hauptverbreitungsbezirk jungtertiärer Ablagerungen, wel

cher die Ufer einer westlichen von Steiermark nach Krain hineinreichenden Bucht 

des ehemaligen grossen ungarischen Tertiärmeeres darstellt, treten neogene 

Tertiärschichten noch in einigen kleinen abgesonderten, nicht in directem Zu

sammenhänge mit den ausgebreiteten Tertiärablagerungen jenes grossen Meeres 

stehenden Becken auf.

Sie liegen zum grössten Theil in nordwestlicher Richtung von der grossen 

Bucht.

Derselben zunächst gegen Nordwest liegt zu beiden Seiten des dem 

Neuringbach zufliessenden Kalanbaches das grössere dieser Becken. Es ist 

in gerader Linie zwei Stunden südlich von dem Markte Ratschach gelegen. 

Von seiner südwestlichen Ecke anzufangen wird seine Gränze im Wesentlichen 

vor dem Dorf Piauze bis Kantinauka durch den Neuringbach südlich, durch die Orte 

Goridull, Bresia im Osten, durch Tscherentschitz, Gaberzella, Unter-Mladatitsch im 

Norden, durch den zwischen Unter- und Ober-Mladatitsch dem Neuringbach zuflies- 

senden Bach gegen Westen bezeichnet. Nach der Ortschaft Pulle, welche so ziem

lich in der Mitte dieses Beckens liegt, nennen wir es, der Kürze wegen, das 

Becken von Pulle.

Nördlich, kaum eine halbe Stunde von diesem entfernt, und zum grössten 

Theil durch triassische Dolomite getrennt, trifft man ein zweites, etwas kleineres 

Becken an, in welchem das Pfarrdorf St. Johann im Thal (oder Dwr) liegt. Das 

Becken von St. Johann  im Tha l  steht dem Becken von Pulla an Grösse etwa 

um ein Drittheil nach. Sein grösster Längen- und Breitendurchmesser beträgt 

etwa eine halbe Stunde. Die unfern seiner Gränze mit den Werfener und Gutten

steiner Schichten auf seinen äussersten Gränzhügeln fast im Kreise herumliegen

den Orte Hinne, Koluderje, Videm, Gomile, Birnavas, Glnia, Gaje, Tscheschenza 

und Johannesthal (Dwr) geben ungefähr seine Ausdehnung und Gränzen an.
In der Richtung gegen Westen, eine gute Stunde von diesen beiden Tertiär

partien, befindet sich ein drittes kleines isolirtes Tertiärbecken. Zu beiden Seiten des 

dem Neuringbache zuströmenden Feistritzbaches, und zugleich zu beiden Seiten 

des dicht an diesem Bache gelegenen Pfarrortes St. Rup rech t ,  stehen Gesteine 

der jüngeren Tertiärzeit an. Sie bilden zu jeder Seite des Feistritzbaches einen 

kleinen schmalen Zug. Der kleine Zug des östlichen Ufers erstreckt sich von dem
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Orte Kremen südöstlich bis zu den drei Mühlen nordwestlich von St. Ruprecht. 

Die etwas breitere Partie des westlichen Ufers, auf deren östlichsten Vorsprung, 

welcher in den Feistritzbach hineintritt, St. Ruprecht ruht, wird in ihrer Längs

ausdehnung durch die beiden Orte Draze (im Nordosten) und Kroisenbach (im , 

Südwesten) bezeichnet.

Noch weiter westlich endlich treten nur noch zwei sehr kleine, ganz verein

zelte, von den früher genannten, wie wir sehen werden verschiedene Tertiär- 
Partien auf.

Die eine ist etwa eine Viertelstunde südwestlich von Neu d egg in der Nähe 

des Dorfes Un te r-Sche in i t z  gelegen, die andere etwa 5/4 Stunden in directer 

westlicher Richtung von Neudegg (zwischen Vrh und Hrieb) bei Gollek.

Sehr interessant ist ferner das nördlichste Vorkommen tertiärer Ablagerun

gen in diesem nordöstlichen Theile Unter-Krains, und Unter-Krains überhaupt. Dicht 

an der Save nämlich, und etwa anderthalb Stunden in directer nördlicher Rich

tung von dem Becken von St. J oh ann  im Thal, stehen tertiäre Kalke, echte 

Leithakalke, auf den bedeutenden Höhen ober Steinbrück an. Sie ziehen sich 

gegen Südwest bis Ober-Felau herab. Gegen Nordosten gehen ihre Schichten 

noch tiefer und zwar nahe bis an die Save herab, von der sie nur ein schmaler 

Strich von Triasdolomiten, auf denen sic hier aufliegen, trennt.

Diese Partie ist nichts als ein nach Krain hinein über die Save gescho

bener Vorposten der Leithakalke, welche auf dem jenseitigen steierischen Ufer in 

der Umgegend von Steinbrück in ziemlicher Mächtigkeit und Verbreitung an
stehen.

In der ganzen westlichen Hälfte des nördlichen Theiles von Unter-Kra in  

sucht man vergeblich nach Bildungen der Tertiärzeit. Sie erscheinen hier durch

aus nur auf den Osten beschränkt.

Auch im ganzen südlichen Theile Unter-Krains, indem Got tscheer  und 

Möt t l inger  Boden, ist weder von Meeres- noch selbst von Süss wasser-Abla

gerungen, welche mit jenen Tertiärbildungen des nordöstlichen Unter-Kra ins  

parallelisirt w'erden könnten, eineSpur. Es treten hier allerdings drei kleine, Braun

kohlen und Süsswasser-Conchylien führende Ablagerungen bei Gottschee, Tscher- 

nembel und Weltsberg auf, und man könnte vielleicht aufden Gedanken kommen, sie 

in einen näheren Zusammenhang init den ebenfalls durch Braunkohlenführung chn- 

rakterisirten Becken von Neudegg und Pulle zu bringen, wenn nicht andere gewich

tige Momente dagegen sprächen. Sie scheinen viel jüngere Bildungen als alle vor

hin genannten zu sein und es ist für mich noch eine offene Frage, ob sie als eine 

spätere Bildung der neogenen Tertiärzeit oder schon als der Diluvialzeit angehö

rend zu betrachten sind. Für beide Ansichten lassen sich Gründe anführen. Diese 

Ablagerungen sollen daher nur der Vollständigkeit wegen schon hier im Anschluss 

an jene älteren Meeres- und Süsswasserbildungen eine kurze Erörterung linden, 

obwohl ein näheres Eingehen in ihre Verhältnisse erst in einer speciellen Arbeit 

über das Karst-Terrain, dem sie angehören, statthaben wird.

Das kleine Braunkohlenbecken von Gottschee ist nordöstlich von der 

Stadt Gottschee selbst gelegen. Die Gränzen desselben sind mit Worten nicht 

genau zu bezeichnen. Es nimmt ungefähr den Raum zwischen Sch w a lb endo r f  

westlich von Gottschee, dem Hause des Abdeckers, der Gottschee-Neustadler- 

Strasse, an die es jedoch nirgends dicht herantritt, und der einzeln stehenden 

Kirche nördlich vonGottschee ein. Das Becken von Tschernembel  ist bedeutend 

grösser. Es liegt im Süden der Stadt und hat seine bedeutendste Erstreckung von 

Norden nach Süden. Im Osten wird es vom Lachmabach ,  im Süden vom Tara- 

sc h i t z a b a ch ,  einem Zuflusse des ersteren, im Westen von einem kleineren
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Zuflusse des Taraschitzabaches, so wie vonQuasitza an durch dicTs eher nembel- 
W e in i t z e r  Strasse abgeschlossen, welche es auch im Norden umgibt. Es sind 

die angegebenen jedoch nicht enge Begränzungslinien des Braunkohlenbeckens 

gegen die umgebenden älteren Kreidekalke. Letztere treten vielmehr ringsum 

über die angegebene Umgränzung noch reichlich einige hundert Schritte an 

das Becken heran. Nur an zwei Stellen berührt es fast diese Umgrärizungslinie, 

die Lachina nämlich bei Pornanzc, und die Tscheruembel - Weinitzer Strasse 

gegenüber von Jernersdorf.

Getrennt von diesem Hauptbecken erscheinen eine kleine Stunde weiter süd

lich, zwischen Kn esc bi na und We l tsberg ,  Süsswasser-Oonchylien undKohlen- 

schmitzen führende Kalke. Sie setzen nur eine kleine isolirte Hügelkuppe zusam

men und lassen ihre Zusammengehörigkeit mit dem ausgedehnteren nördlichen 

Becken von Tschernembel  gar nicht verkennen !).

Diese letzterwähnten jungen Süsswasserahlagerungen des südlichen Unter- 

Krain gehören einer, in ihrem landschaftlichen, physicalischen und geologischen 

Charakter von dem Gebiete der Meeres-, Tertiär- und Süsswasserbildungen des 

nördlichen Theiles ebenso verschiedenen Gegend an, als beide durch räumliche 

Verhältnisse von einander getrennt sind; mit einem Wort: es liegen jene Bildungen 

ganz und gar im Gebiete des Karstlandes, diese aber im Gebirgssystem der Save. 

Wenden wir daher den geographisch-physicälischen Eigentümlichkeiten, in ihrem 

Zusammenhange mit der geognostischen Beschaffenheit dieser beiden Gebirgs- 

sysleme einige Aufmerksamkeit zu, so erhalten wir damit zugleich auch Einsicht 

in die physicalisch-gcographische Lage und Besonderheit der zu besprechenden 
Tertiärbildungen.

Das Gebirgssystem zu beiden Seiten der Save besteht, wie man selbst schon 

mit einem Blick auf die Karte sieht, aus mehreren langgestreckten Gebirgszügen, von 

denen die nördlichen eine fast genau westöstliche Haupterhebungs- undStreichungs- 
Bichlung zeigen, w elche nur bei den südlichen mehr und mehr in eine nordost-süd- 

westliche übergeht. Von diesem Hauptrücken laufen gegen Norden und Süden mehr 

oder minder regelmässige, zum Theil sich wiederum mehrfach verzweigende 

Nebenrücken aus, zwischen denen tiefe Gräben eingeschnitten sind. Diese Gräben 

sind fast durchaus durch Quellen wasserreich. Sie bilden das Bett der vielen 

Bäche, welche von dem Hauptrücken, als ihren gemeinsamen Wasserscheiden, 
entspringen und nach Norden und Süden von jedem dieser Hauptzüge den zwi

schen denselben hiriziehenden Bächen der Hauptt’näler zufliessen.

Die meist zwischen 2000— 3000 Fuss haltenden, nur in ihren höchsten 

Puncten zu 4000 Fuss ansteigenden Rücken der Hauptzüge, wie der Ausläufer, 

zeigen nach beiden Seiten uuler durchschnittlich ziemlich gleicher Neigung sich 

abdachende Gehänge.

Die vorzugsweise Zusammensetzung dieses Gebirgssyslems aus Schiefern 

und Sandsteinen, welche theils der alten Steinkohlenperiode, theils der Trias an

gehören, begünstigte zugleich das tiefe Einschneiden der Grabenbäche und ver- 

anlasste die sanfte Abrundung der oberen Gebirgsformen. Es bieten sich hier 

daher auf den oberslen Kuppen und Abdachungen der Gebirgszüge ziemlich aus

gedehnte Strecken zum Anbau dar und man sieht in diesen Gebirgen daher fast 

durchweg die höheren Partien der Bergrücken mit Dörfern und Weingärten, durch 

Obst- und Ackercultur geziert, während die unteren Gehänge derselben durch

')  Die Kenntniss von diesem kleinen, leiclil zu übersehenden Vorkommen verdanke ich der 

gefälligen Mittheilung des Herrn H om a tsch , Ritter v. F r ie d a u ’schen Guts- und 
Gewerksverwalters zu Gradaz.
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Wald und Gestrüpp unwirthlich und zum Theil undurchdringlich sind. Die weiteren 

Seitenthäler oder ausgewitterten Stellen der engeren Thäler und Hauptthäler 
wiederholen, nur mit dem Wechsel, den grössere Wiesenflächen liervorbringen 

und unter den günstigeren Verhältnissen besserer Bewässerung, das freundlichere 

Culturbild der Höhe. So bedingt hier der Gebirgsbau zwei ähnliche, nur durch 

den senkrechten Abstand und die Modificntionen, welche der Höhenunterschied 

mit sich bringt, verschiedene, aber durch eine mittlere, der Cultur fast fremde, 

Waldzone getrennte Culturzonen.

Nur auf den allerhöchsten Puncten, und zwar besonders, wenn dieselben aus 

den, in diesem Terrain im Vergleich zu den Schiefern und Sandsteinen zurück

tretenden Kalken bestehen, tritt über der oberen Culturzone eine neue Waldzone 

auf. Merkwürdig ist, dass die Tertiärablagerungen an beiden Culturzonen Antheil 

nehmen, obwohl sie der Hauptsache nach der Tiefe angehören. Ihre Schichten 

bilden im letzteren Falle zum grössten Theil muldenförmige Ausfüllungen von 

Haupthälern oder von tieferen Partien der Seitenthäler. Sie erscheinen dann, sich 

den steileren Abfällen der älteren Thalgehänge anlagernd, als langgezogene, sanft 

und flach gewölbte, gegen das Thalbett abdachende und durch die Grabenbäche, 

die aus den höheren Gehängen der alten Schichten herabkommen, unterbrochene 

und zerschnittene Hügelreihen. Ihre petrographische Beschaffenheit erweist sich 

als der Weincultur besonders günstig. So bilden sie denn, wie diess in der Land- 

strasser Bucht besonders deutlich hervortritt, eine besondere Weingebirgszone 

um das Ackerland der tieferen' Thalsohle. Andererseits gränzen sie zum Theil 

ganz dicht, und in dieselbe hineingreifend, an die untere Waldzone, wie diess 

längs der die Landstrasser Ebene begränzenden Abhänge des Gorianz- und 

Uskoken-Gebirgszuges besonders gut zu beobachten ist.

An wenigen Puncten jedoch, wie ober Steinbruck‘und zu beiden Seiten des 

Zirnitzberges, sind Tertiärpartien in schon bedeutender Höhe abgesetzt und bilden 

hier einen Theil des Untergrundes der oberen, nach unten und oben zwischen 

Wald liegenden Culturzonen.

Ganz anders sind die Verhältnisse, unter welchen die sparsame Braunkoh- 

lenablagerung des südlichen Unter-Krain erscheinen.

Das Karstland, mit einer nordwest-südöstlichen Haupterhebungs - Richtung 

seiner Höhenzüge, hat weder eigentliche Gebirgsrücken, noch Thäler mit Thal

bächen, noch Querthäler mit, dem Bache eines Hauptthaies regelrecht zufliessenden 

Nebenwässern. Es ist im Grossen eine Terrassenlandschaft von parallelen Schichten

brüchen mit unterirdischen Wasserscheiden. Der Grundbau derselben ist durch 

eine Reihe localer Störungen, die einen gemeinsamen Grund haben, der noch 

dauernd fortwirkt, vielfach irritirt. Dieselben speciell zu besprechen ist hier nicht 

am Ort. Sie erscheinen als Höhlen, Abgründe, Löcher, grosse durch viele kleine 

Trichter wie durchbohrte Flächen, als kleinere Schichtenaufbrüche zwischen den 

grossen, als Einstürze und Ueberstürzungen; nicht nur am Fuss der steilen Auf- 

bruchswände, in den thalartigen tiefen Flächen, deren Boden immer die Partie der 

obersten Schichtfläche des nächsten Aufbruchs ist, sondern auch auf den Höhen. 

Diese vielfachen Störungen sowohl, als die petrographische Beschaffenheit des 

Gesteins (fast durchweg harter spröder Kalk oder Dolomit), bedingen den öden, 

zum Theil wilden Charakter des Landes, das zum grössten Theile mit Wald bedeckt 

ist. Aus den dunklen, schwer zugänglichen Waldpartien, wie zwischen den wenigen 

für die Cultur meist höchst mühsam gewonnenen Thalflächen, oder auf den Höhen 

zerstix-uten Flecken ragen nackte, weisse, hoch übereinander aufgethürmte Kalk

bänke oder Trümmerberge von Blöcken als Zeugen der Sterilität des Randes 

hervor. Von dern terrassenförmigen Grundtypus des Karstes kann man sich durch,

R. k. geologische Reichsanstelt. 9. Jahrgang 1858. I II . 4 8
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einen Durchschnitt des Gottschee-Möttlinger Bodens von Westen gegen Osten 

überzeugen. Aus dem durchschnittlich 2400 Fuss hohen Thale (wenn ich es 

so nennen darf) zwischen Ober-Grass und Merleinsrausch übersteigt man den 

3600 Fuss hohen Studken des Göttenitzer Gebirges, um in das durchschnittlich 

1700 Fuss hoch gelegene Riegerthal zu kommen. Von diesem gelangt man, über 

den etwa 2800 Fuss hohen, in Buyemaschy 3182 Fuss erreichenden Gottscheer 

Gebirgsrücken sanft an- und steil absteigend, in die Gottscheer Thalsohle. 

Dieselbe liegt in einer Meereshöhe von durchschnittlich 1400 Fuss. Aus ihr 

gelangt man endlich, über mehrere kleine Schichtenaufbrüche fortschreitend, über 

die südöstliche Fortsetzung des Hornbichlzuges nach dem etwa 2300 Fuss hohen 

S tockendor f ,  und von da hinab in den nur zwischen 500 und 700 Fuss hohen 

Möttlinger Boden. In diesen beiden letzteren, terrassenförmig über einander liegen

den und durch den höher ansteigenden Gebirgskamm getrennten Thalböden liegen 

die Braunkohlenablagerungen von Gottschee und Tschernembe l  zwischen 

gestörten Kalkschichten eingeklemmt, während die kleine Süsswasscrkalk-Partie 

von Weltsberg einem kleinen Hügel tieferen Dolomites aufsitzt.

W ir gehen zunächst, und etwas genauer, nur auf die Tertiärbildungen des 

Save-Gebirgssystcmes ein und erörtern zuerst, was uns über die petrographischen, 

paläontologischen und stratigraphischen Verhältnisss der ausgedehnteren Meeres

bildungen (sammt ihren Strand- und brakischen Ablagerungen), und darauf, 

was von den Braunkohlen führenden kleinen Süsswasserbildungen jenes Terrains 

bekannt geworden ist. Nur anhangsweise sollen sich an diese wenige Anmerkungen 

über die erwähnten Bildungen des Gottschee-Tschernembler Terrains schliessen.

Die neogenen Tertiärbildungen im nordöstlichen Unter-Krain oder im 

Bereiche des Gebirgssystemes der Save.

Heeres-, Strand- und Brakwasserbildangen.

P e t r o g r a p h i s c h e r  Charak ter .

Der petrographische Charakter der marinen Tertiärbildungen Unter-Krains 

stimmt im Allgemeinen mit dem des Wiener Beckens, und zumal mit dem der aus 

Steiermark bekannt gewordenen neogenen Tertiärablagerungen überein, obwohl 

gewisse besondere Abweichungen von demselben nicht ausgeschlossen sind.

Lose sandige oder festere thonige Tegelgebilde, compacte Kalksandsteine, 

harte, zum Theil breccienartige Kalke und Conglomerate sind die vier petro

graphischen Hauptformationen, welche das jüngere Tertiärmeer in Unter-Krain 

abgesetzt hat. Die Tegelgebilde sind fast nirgend durch reinere, kalkfreie und 

plastischeThone vertreten. Wo ich sie kennen lernte, waren es entweder bläulich- 

oder gelblich-graue magere Kalkthonmergel, welche an der Luft erhärteten, oder 

graugelbe, zum Tlieil blaugrau und gelb melirte lose, sandige, leicht zerfallende, 

oder endlich in frischem Zustande weiche, lettige, sehr fein vertheilte Glimmer

schüppchen führende, im trockenen Zustande sich milde mehlig anfuhlende und 

an den Fingern haftende Mergel*)•

1)  Nur in der Mulde von St. Johann im Thale kommen, nach einer Notiz, welche mir Herr 
Bergrath L ip o id  mittheilte, in den tiefsten Schichten der dortigen Tegelbildung 
ziemlich reine, kalkfreie Thone vor, welche sich zur Erzeugung feuerfester Ziegel 
geeignet erweisen. Sie haben in neuerer Zeit zur Errichtung eines bedeutenden der

artigen Etablissements in dem lVg Stunde entfernt von der Eisenbahn gelegenen Stein
bruck Anlass gegeben.



Die neogenen Tertiärbilduogeu in Unter-Krain. 378

Die erstgenannten trifft man besonders in den Ablagerungen um Altendorf, 

ferner in dem Becken von St. Johann im Thal und bei St. Canzian, sparsamer 

auch in der Gegend von St. Margarethen und Thomasdorf an.

Die zweite Art ist den beiden letztgenannten Localitäten vorzugsweise 

eigen. Durch die dritte endlich wird die kleine Ablagerung zwischen Arch und 

Dougoraka gebildet und es kommt dieselbe auch im Becken von Pulle vor. Die 

bläulichen kalkig-thonigen Mergel von St. Johann  im Tha le,  und besonders 

von St. Canz ian ,  unterscheiden sich überdies von denen von A l t e ndo r f  

durch ihre compacte harte Beschaffenheit und, wie es scheint, durch einen 

grösseren Kalkgehalt. Die zweite petrographische Gruppe, welche ich die der 

Kalksandsteine nenne, zeigt ebenso Uebergänge in die Tegelgruppe wie in die 

eigentliche Kalkgruppe.

Den Hauptbestandteil und das besonders charakteristische Glied dieser 

Gruppe bilden Kalksteine von gelber, grau- oder weisslich-gelber Farbe und 

feinsandiger, griesartiger Consistenz und rauhem Aussehen. Beim Anschlägen sind 

sie fast zäh, zeigen, wo sie der Hammer getroffen, mehlige Flächen und liefern 

einen feinen weissen Kalkstaub. Sie variiren in Härte und Consistenz und 

werden nach oben allmählich zu härteren und spröderen Kalken, wie nach unten 

zu mehligen staubenden Kalkmergeln, die sich trocken und mager anfühlen und 
stark weiss abfärben.

Diese Verschiedenheiten der petrographischen Beschaffenheit bedingt auch 

eine verschiedene Erhaltungsweise der in diesen Schichten eingeschlossenen 

organischen Reste.

. In dem sandigen Hauptgestein finden sich dieselben stets nur als Steinkerne, 

welche weder an sich selbst, noch in ihren Hohldrücken Spuren vom feineren 

Bau der Schale erhalten haben.

Die feineren mehligen, schon mehr mergelartigen Gesteine zeigen oft noch 

zwischen den eingebetteten Steinkernen und dem Hohldruck von deren einstigen 

Schalen die Reste dieser Schale als mflrbe, weisse, leicht zerfallende Kalk

masse, an der kaum mehr etwas von den äusseren Charakteren der Schale zu 

erkennen ist. Dagegen sind hier die Steinkerne besser erhalten, besonders aber 

ist der erste Abdruck der äusseren Schale in die Gesteinsmasse oft bis auf die 

feinsten Oberflächencharaktere bewahrt. Diess gilt besonders von den, zwischen den 

ersterwähnten und den stark mehligen Varietäten, welche stauben und bröckeln 

und daher leicht zur Verwischung und Zerstörung feinerer Formen Anlass geben, 

liegenden Uebergangsgesteinen. Die Uebergänge der Kalksandsteine in festere 

spröde Kalksteine zeigen die eiugeschlossenen Schalen in Kalkspath umgewandelt 

und entweder die Schalen mit dem Umhüllungsmaterial ausgefüllt und innig zu 

einem festen Kalkgestein verwachsen, aus welchem die organischen Reste nur 

als hellgraue oder weisslichespäthige Durchschnitte aus der gelben gleichförmigen 

Grundsubstanz heraus zu erkennen sind, oder die Schalen sind hohl geblieben 

und mehr .oder minder mit Kalkspathkrusten oder Drusen erfüllt. Immer behalten 

auch diese Kalksteine, wenn auch schon undeutlicher, den dieser Gruppe eigen

tümlichen sandigen Typus. Die mergelartigen Gebilde und die eigentlichen 

Kalksandsteine finden sich besonders charakteristisch bei Landstrass vertreten. 

Letztere bilden die Hauptmasse der ganzen grossen Tertiärbucht. Am bedeu

tendsten sind sie in der Gegend von Weisskirchen, Bletria, Vini vrh und St. 

Canzian, überhaupt zu beiden Seilen des Redulabaches entwickelt, so lange er 

durch tertiäres Land fliesst. Ueberwiegend über die anderen Gesteinsvarietäten, 

oder allein herrschend, tritt er ferner in den Hügeln zwischen St. Bartholomä 

und Landstrass, in denen zwischen Heiligenkreuz und Stepansky vrh, bei

48*
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Tschatesch, in den beiden Partien nördlich und südöstlich von Zirnitzberg 

(Prilepe und Gross-Dolina), endlich an dem Weingebirge nördlich und westlich 

von Arch auf.

Sie fehlen ebenfalls nicht in den drei kleineren, nördlicheren Becken von 

Pulle, St. Johann im Thal und St. Ruprecht und in der Ablagerung von St. Katha

rina ober Steinbruck.

In Weisskirehen, Vini vrh und Bletria finden sich auch die übrigen Gesteins

varietäten der Kalksandsteingruppe ziemlich bedeutend vertreten. Es herrschen 

hier jedoch zwischen den mehligen Mergelgesteinen und den gröberen sandigen 

die Mitte haltende, die Petrefacte gut conservirende Varietäten vor. Auch in 

St. Canzian, wie überhaupt an den meisten Orten des Vorkommens des Haupt

gesteins, findet man auch jene Uebergangsformen mehr oder weniger entw ickelt. 

In dem Becken von St. Johann und St. Ruprecht scheinen jedoch die festeren kalki

gen Gesteinsabänderungen dieser Gruppe zu fehlen.

Die eigentliche K a l k g r u p p e  zeigt, je nach verschiedenen Localitäten, 

in Farben und Consistenz variirende Gesteinsabänderungen. Gelbe und weisse 

Farbentöne sind vorherrschend. Sehr verbreitet sind hellgraulich-gelbe Varietäten 
mit breccienartigem Typus. Heller und dunkler gelbe, weisse und graue, kleine 

Kalkpartikelchen von uuregelmässiger Form erscheinen darin mit zerkleinerten 

Muschelfragmenten untermischt. So beschaffen ist z. B. das Gestein in der Partie 

von St. Katharina unterhalb Jelovo (Unter-Felou). An einigen Orten sind die 

einzelnen Kalkbröckclien regelmässig rundlich und einfärbig und zeigen sich innig 

mit einander verschmolzen. Das Gestein hat dann fast ein grob oolithisches Aus

sehen. Derartig ist es besonders charakteristisch gegenüber von Munkendor f ,  

zwischen Tschatesch und Gross-Malenze,  ausgebildet.

An einigen Localitäten wiederum erscheinen sehr harte spröde, fast wie 

gefrittete Kalke, dunkel und hellgelb streifig, welche durch scharf abgegränzte, 

eckige, ziemlich grosse, hie und da zerstreute Löcher grob porös erscheinen. 

So beschaffen sind die Kalke bei Kronau, dicht links vom Wege nach Weiss

kirchen. Die eigentlichen korallenführenden Kalke zeigen meist eine feinporöse, 

gelbe, mit hellgrauen oder weisslichen krystallinischen Kalkpartien durchzogene 

Grundmasse.

Zwischen Arch undSchenusche endlich sind weisse, zum Theil knollige, zum 

Theil durch eine Menge von Fragmenten kleiner Petrefacten-Steinkerne eigen- 

thümlich löcherige und poröse Kalke vorherrschend.

Von besonderem Interesse in petrographischer Beziehung ist endlich das 

Auftreten von ausgezeichneten Conglomeraten, welche in enger Verbindung mit 

vorgenanntem Gesteine stehen, jcdoch nur eine beschränkte Verbreitung zeigen.

Die bedeutendste Ablagerung von Cong l  omeraten findet sich am west

lichsten Rande der grossen Tertiärbucht, südlich von der Gurk. Hier wurden die

selben ein wenig östlich von S che rzo r i u ,  südöstlich der Pfarre St. Peter bei 

Neustadtei, und weiter nördlich nicht weit von der Gurk zwischen Schloss St rup  

und Prislauza angetroffen. Sie scheinen den grössten Theil der ganzen, zwischen 

diesen beiden Stellen liegenden Strecke, welche überwaldet ist und daher nur an 

wenigen Stellen Aufschlusspuncte bietet, einzunehmen.

Das Gestein ist von hellgelber Farbe und zeigt stark abgeschliffene Geschiebe 

von meist plattgedrückter Form und weisslich-grauer Farbe, welche durch ein 

kleinkörniges kalkiges, hellgelbes oder weissliches, zum Theil undeutliches 

oolithisches Bindemittel zusammengebacken sind. Die eingebetteten Geschiebe

brocken halten sich im Durchschnitt zwischen Bohnen- und Eigrösse und bestehen 

aus einem sehr harten, kieseligen, dolomitischen und fein krystallinischen Kalk,
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welcher aus der Kreide oder aus noch älteren Formationen stammen mag. Das 

Bindemittel, welches die gelbe Färbung des ganzen Gesteins bedingt, rührt allem 

Anscheine nach von dem theilweise zerstörten Materiale der in der Nähe befind

lichen Leithakalkbildungen her. Dieses eigentümliche Conglomerat findet sich in 

einer sehr kleinen Partie auch jenseits der Gurk wieder. Das Auftreten zu beiden 

Seiten" der Einmündung der Gurk in das Tertiärbecken spricht für die Ansicht, 

seine Entstehung mit der Thätigkeit des Gurkflusses in Zusammenhang zu 

bringen und wirft damit zugleich Licht auf das Alter der grossen Gebirgs- 

spalte, durch welche der Gurk ihr Becken angewiesen wurde, und auf das Alter 

dieses Flusses selbst. Etwas abweichend von diesem Conglomerat sind die 

Conglomeratbildungen, welche an zwei anderen vereinzelten Puncten auftreten, 

obwohl auch bei ihnen der Zusammenhang und die Zugehörigkeit zu den tertiären 

Sand- und Kalksteinen, welchen sie aufliegen, unverkennbar ist. Einer dieser 

Puncte befindet sich am südlichen Rand der Tertiärpartie von Gross-Do l l ina,  

südwestlich und südlich von Bres ic ;  der andere am Südwestabhang der Tertiär- 

Partie von St. Kathar in a  ober Steinbruck bei Unter-Felou (Jelovo). Das Con

glomerat der letzteren Partie ist durch den Antheil, den, ausser älteren Kalken, 

besonders die bunten Schiefer und Sandsteine der Steinkohlenperiode und der 

Trias daran genommen haben, in seiner petrographischen Zusammensetzung 

sowohl als in der Färbung, die zum Theil eine stark röthliche ist, noch bei 

weitem abweichender von dem von Scherzov in  als jenes von Bresic .

Eine kleine merkwürdige Conglomeratbildung steht endlich kurz vor dem 

Dorfe Wcisskirchen an. Dieselbe muss jedoch bei der Besprechung der Süss- 

wasserbildungen behandelt werden, obwohl sie mitten zwischen Meeresbildungen 

auftritt, da sie Süsswasser-Conchylien führt.

Pa läon to lo ’g isch  er Charak te r .

Es gelang von mehreren Puncten des marinen Tertiärterrains durch Sammeln 

auf den Excursionen4) eine Anzahl Petrefacte zusammenzubringen, die, wenn 

auch nicht gross genug und in allen Stücken hinreichend gut erhalten, um ein 

nur einigermassen vollständiges Bild von der einstigen Fauna des neogenen 

Tertiärmecres an jenen Orten entwerfen zu können, uns dennoch schon sichere 

Schlüsse über das Alter, Vergleichungspuncte mit den gleichaltrigen Bildungen 

anderer Gegenden und einen Anhalt für den allgemeinen Charakter der unter

gegangenen Fauna zu gewähren vermag.

Von den durch Kalkthon-, Thon- oder sandige Mergel charakterisirten Loca- 

litäten, wie sie uns von St. Johann im Thal, vouUnter-Mladatitsch, Piauze und vom 

Kolombach im Pu l le r  Becken, so wie von Arch und Puscliendorf, und vor allem 

von A l t e n d o r f  bei Feistenberg und St. Margare then  im Hauptbecken 

bekannt worden sind, gewährten vorzüglich die zwei letztgenannten Orte eine 
erwünschte Ausbeute.

Wenn man sich auf der Strasse von N assenfuss nach Neus tad te i  gegen 

den Radu labach  zu St. Margarethen nähert, und zumal wenn man diesen Bach 

überschritten hat, sieht man rechts und links am Wege, auf den Wiesen und 

Feldern, wo das Erdreich durch Maulwürfe, durch Menschenarbeit oder vom 
Regen frisch aufgewühlt ist, aus einem bald thonigen, bläulichen, bröckligen, bald

*) Erst kurz vor Abschluss der Arbeit wurde ich in Stand gesetzt, unter den, von Herrn 
Custos F re y  er gesammelten und im Laibacher Museum aufbewahrten Petrefacten, 

einige unter den, im Sommer von uns gesuchten fehlenden Species ausfindig zu machen, 

und der Bestimmung zu unterziehen. Dieselben werden bei den folgenden Aufführungen 

von Petrefacten mit (* ) bezeichnet werden.
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mehr sandigen, leicht zerfallenden Mergel von gelblicher Farbe, \veis§e calcinirte 

Bruchstücke von Meeresconchylien hervorglänzen.

Bei näherer Untersuchung ergibt sich, dass dieselben fast durchaus der 

Gattung Turritella angehören. Es sind jedoch überall nur Bruchstücke zu finden 

und zwar ist die Endwindung fast immer mangelhaft und auch die Jugend

windungen sind häufig abgebrochen.

Sie gehören zwei verschiedenen und sehr weit von einander abweichenden 

Species au. Die eine, im Verhältniss zur massenhaften Verbreitung der anderen, 

seltenere Form gehört der bekannten Turritella turris Bast, an; die andere, 

welche man in jener Gegend scheffelweise sammeln könnte, ist eine neue 

Species J) , welche gute Specialcharaktere hat und etwas an Turritella cathe- 
dralis erinnert, sich jedoch von derselben, nebst anderen wesentlichen Species- 

Charakteren, durch einen weit spitzeren Zuwachswinkel unterscheidet. Ich 

habe sie Turritella carniolica genannt. Ihre Abbildung und genaue Special

beschreibung wird bei anderer Gelegenheit veröffentlicht werden.

Manche SteHen sind mit dieser Form wie voll gespickt. Ihr so sehr überwie

gendes Vorherrschen mag aber nicht allein in der massenhaften gesellschaftlichen 

Lebensweise und Vermehrung ihrer Individuen an dieser Stelle des einstigen 

Tertiärmeeres, sondern auch an dem festen, zur längeren Erhaltung sehr 

geeigneten Bau ihrer Schale liegen.

Vorzüglich in dep mehr sandigen Mergeln bemerkt man noch eine 

Menge von Resten verschiedener anderer Meeresconchylien, jedoch meist nur 

in so unansehnlichen und zerkleinerten Bruchstücken, dass daraus meisten- 

theils selbst über die Gattung, welcher sie angehören, kein sicherer Schluss 

zu ziehen ist»

Es gelang, davon nur einige wenige besser erhaltene Stücke von Dentalium 
entale Linn. und Dent. incurvum und von der kleinen Zweischalerform Corbula 
rugosa Lmk. zu erhalten. Die Kleinheit dieser Form scheint hier allein ihre 

Erhaltung begünstigt zu haben. Von grösseren Zweischalerformen sind nur 

vielfach zerbrochene und zerfallene, nicht mehr zu entziffernde Schalenstückchen 

zu linden.

An derlei Bruchstücken, unter denen nur die der Turritella carniolica 
und der T. turris Bast, als erkennbare Formen hervorragen, sind besonders die 

beiderseitigen Böschungen des Weges kurz vor St. Margarethen, welche aus 

einem sandigen, leicht zerfallenden und abrutschenden, gelblich-grauen Mergel 
bestehen, reich. Bei Verwendung von Mühe und vieler Zeit auf Nachgrabungen 

dürfte es glücken, auch von diesen Formen zur Bestimmung geeignete Exem

plare zu erhalten.

Gerade westlich von St. Margarethen, durch den höheren Gebirgsrücken 

des Vini vrh getrennt, tritt oberhalb und im Dorfe Thomasdor f  ein, dem von 

St. Margarethen petrographisch sehr ähnlicher, etwas sandiger Tegel auf. 

Derselbe ist besonders in dem llshlwege dicht ober dem Dorfe, der durch die 

Weingärten des Vini vrh zur Kirche St. Johann führt, gut zu beobachten.

Die ziemlich zahlreich in diesem Tegel auftretenden Petrefacte zeigen eine 

durchaus andere Erhaltungsweise als die von St. Margarethen. Es sind gut 

erhaltene Steinkerne, an denen die Reste der zerstörten calcinirten Schale weisse 

Ueberzüge bilden.

Zur Gewissheit darüber kam ich durch Herrn Director Dr. H örnes. Ihm, so wie Herrn 
Dr. R o l l e ,  sage ich für ihre freundliche Unterstützung bei der Bestimmung der in 

dieser Mittheilung angeführten Conchylien meinen ergebensten Dank.
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Sie gehören zum grössten Theil den Geschlechtern Turritella, Natica, 
Buccinum und Venus an. Die Mehrzahl der Turritellen dürfte ziemlich sicher 

zu Turritella turris Bast. gehören und die BivaWe Venus Brocchii Desh. sein. 

Die zahlreiche Vertretung der Gasteropoden, und besonders der Turritellen, 

spricht dafür, diese Tegelbildung, trotz der von der Erhaltungsweise der 

Petrefacte der Haupt-Tegellocalitäten St. Margare then  und des gleich zu 

besprechenden"Altendorf abweichenden Form des Vorkommens, mit eben 

diesen Tegelbildungen, die sich als wahre T ur r i te l l en-Sch ich ten  bezeichnen 

lassen, zu parallelisiren.

Die zweite Hauptlocalität der tegelartigen Bildungen: A l t e n do r f ,  eine 

Viertelstunde nordöstlich von Schloss Fe is tenbe rg  gelegen, ist in Bezug auf 

Formenreichthum ergiebiger und der Erhaltung. der Schalen günstiger. Das 

Umhüllungsmateriale bei ersterer, obgleich milder und gleichmässig feiner, 

kalkig-thoniger Mergel, bewahrt hier die eingeschlossenen Conchylien besser vor 

den zerstörenden Einflüssen späterer Ueberfluthungen und vor der dauernden 

Einwirkung der Atmosphärilien, als es das losere sandige Material von St. Marga

rethen vermochte.

Die Conchylien dieses Fundortes zeigen sich fast alle als wohl erhaltene, 

selbst nach den feinsten äusseren Charakteren unterscheidbare, weisse oder gelb

liche calcinirte Schalen, welche zuweilen selbst noch Spuren ihrer früheren Fär
bung verrathen.

In den Ablagerungen von St. Margarethen herrschen die Einschalerformen 

durch das massenhafte Auftreten der Individuen der vertretenen Arten, und viel

leicht auch durch die Anzahl der Arten, vor. In den Schichten von Altendorf 

bestätigt sich nicht nur die erste Beobachtung, sondern es gewinnt auch diese 

letzte Vermuthung die grösste Wahrscheinlichkeit. Freilich gehört ein noch 

öfteres und ausgedehnteres Sammeln dazu, um diese Ansicht als sicheres Resultat 

hinstellen zu können.

Von Einschalern finden sich vertreten:

Buccinum Dujardini Desh. (mutabile aut.),
Cancellaria varicosa Brocc.,
Cancellaria lyrata Brocc.,
Pleurotoma asperulpta Lmk.,
Pleurotoma Borsoni Bast.,
Chenopus pes pelecani Phil.,
Turritella turris Bast.,
Natica millepunctata Lmk.,
Die Zweischaler sind nur repräsentirt durch:

Venus Brocchii Desh.,
Area diluvii lmk.,
Corbula rugosa Lmk.,
Corbula revoluta Brocc.
Von allen diesen Formen überwiegen, und zwar, wie es scheint, in absteigen

der Reihe, wie sie angeführt werden:

Turitella turris Bast.,
Pleurotoma asperulata Lmk.,
Buccinum Dujardini Desh.,
Natica millepunctata Lmk. nicht nur hei weitem unter den Einschalern 

selbst, sondern auch über die häufigste Zweischalerform, Corbula rugosa Lmk.
Merkwürdig ist an diesem Fundorte das gänzliche Fehlen der verbreitetsten 

Form von St. Margarethen, der neuaufgestellten Species T. carniolica. Es wurde
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unter der grossen Menge von Turritellen, die bei Altendorf von Herrn Bergrath 

L i p o i d  gesammelt wurden, nicht ein einziges Exemplar davon entdeckt. Alle 

Stücke gehören der Turritclla iurris Bast, an, welche bei St. Margarethen nur 

sparsam auftritt.

Die beiden Ablagerungen sind allerdings durch die Gurk, jedoch nur auf 

eine Entfernung von 1*4— 2 Stunden, und nirgends durch zwischenliegende ältere 

Gebirgsmassen getrennt; sie gehörten also derselben früheren Meeresbucht 

an, in welche sehr wahrscheinlich schon die Gurk in sehr alten Zeiten dort 

mündete, wo sie jetzt, zunächst aus den älteren Kalken und Dolomiten, durch die 

Ablagerung der früher beschriebenen Tertiärconglomerate in die Tertiärbucht 

und die Landstrasser Diluvialebene tritt.

Es fuhrt jeneThatsache des exclusiven Auftretens der beiden Turritellen-Arten 

zu dem Schluss, dass in demselben kleinen Meeresbusen, selbst in relativ sehr 

geringer Entfernung, gewisse Arten gerade Formen derselben Gattung verdrän

gende oder ausschliessende Verbreitungsbezirke hatten, oder zu der Annahme, 

dass beide Bildungen, wiewohl demselben Zeitraum des Bestehens und Ver

schwindens des jüngeren Tertiärmeeres in dieser Bucht angehörig, dennoch inner

halb dieses Zeitraumes zeitlich verschiedene Ablagerungen gewesen sind. In dem 

ersten Falle waren die beiden, zwar örtlich etwas verschiedenen, aber gleich

zeitigen Verbreitungsbezirke der Turritellen durch bestimmte locale Verhältnisse, 

wie durch den Einfluss der Meerestiefe, der Entfernung vom Lande, der Nähe 

von Flussmündungen u. s. w., welche dem Gedeihen einer Art tauglicher sein 

mochten als dem der anderen, bedingt. In dem zweiten Falle mochten der

gleichen, auf das Gedeihen der bestimmten Arten verschieden einwirkenden 

Verhältnisse erst mit der Zeit durch allmähliches Zurückziehen des Meeres aus 

dieser Bucht, oder überhaupt durch Schwankungen des damaligen Meeresniveaus 

hervorgebracht worden sein.

Von den übrigen Localitäten der tegelartigen Bildungen stebt das Becken 

von St. J o h a n n  im T ha l ,  sowohl im Bezug auf den petrographischen 

Charakter als auf die eingeschlossenen Fossilien, den Ablagerungen von 

St. Margare then ,  und besonders von Al tendor f ,  am nächsten.

Leider ist hier die Erhaltungsart der Conchylien, wenngleich durch andere 

Umstände als die von St. Margarethen, eine unglückliche, und es ist hier fast 

noch schwerer als dort, etwas Bestimmbares zu erhalten. Das Umhüllungs

materiale, ein bläulicher Kalkthonmergel, ist zu fest; die calcinirten Schalen sind 

zwischen ihm meist ganz platt gedrückt und adhäriren an der Mergelsubstanz auf 

eine Weise, dass sie alle Versuche, etwas Vollständiges aus der Masse heraus 

zu arbeiten, zu nichte machen. Die leicht zerfallenden, bröcklichen, morschen, 

weiss calcinirten Conchylienreste machen ganz den Eindruck, als ob sie schon 

zerstörenden Einflüssen ausgesetzt gewesen seien, ehe die schützende Hülle des 

Niederschlages sie umgab. Die Reste, welche zu entziffern möglich war, sind: 

Chenopus pes pclecani Phil.,
Pleurotoma sp.,
Fusus sp. ? ( Basteroti Partsch),
Venus Brocchii Desh.,
Area diluvii Lmk.,
Corbula rugosa Lmk.,
Cardium plicatum Eiehw.,
Cardiwm, sp.,
Fischschuppen (Clupeen),

Fischzähne (Lamnal und andere).
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Venus Brocchü kommt allein als ziemlich wohl erhaltener Steinkern, an dem 

zuweilen noch grössere calcinirte Schalenfragmente kleben, vor. Das häufigste 

'Vorkommen haben Corbula rugosa Lmk. und Cardium plicatum Eichw. 
Letzteres, sowie die Fischreste, scheinen jedoch einer besondern höheren 
Schichte anzugehören.

Dieser, hier undeutlicher ausgesprochenen, besonderen Schichte entspricht in 

St. Canzian eine deutlich gegen die überliegenden mergeligen und compacteren 

Schichten der Kalksandsteingruppe abgegränzte, mehr bläuliche Schichte von an 

der Luft ziemlich stark erhärtenden Kalkthonmergeln, welche sich durch die 

Petrefacte, welche sie fuhrt, als eine Strandbildung in der Nähe einer Fluss

mündung deuten lässt. Es finden sich in dieser Schichte, ausser einer ziemlichen 

Menge von Ba lanen,  welche Stücken von Coniferenholz aufsitzen, dem nicht 

zu bestimmenden Blatt-Fragment einer monokotyledonen Pflanze und einer ziem

lichen Anzahl von zerdrückten Muscheln, welche wahrscheinlich der Gattung 

Unio angehören, ziemlich häufig Fischschuppen (von Clupcen herrührend) und 

Cardium plicaium Eichw., ferner Mytilus sp. und Fischzähne (Myliobates sp. 
Lam.) und kleinere Zähne einer anderen Gattung. Endlich kommt eine kleine 

Ostrakode ( Cypridina?) ziemlich häufig vor. Diese Schichte, welche sich zwar 

ihrem petrographischen Charakter nach den besprochenen tegelartigen Bildungen 

nähert, scheint dennoch ihrem petrefactologischen Charakter nach mit der 

zweiten oberen Gruppe der Kalksandsteine in engerer Verbindung zu stehen. 

Wenigstens spricht das Vorkommen von Cardium plicatum Eichw. (Landstrass, 

St. Canzian) und von Fischzähnen ( Myliobates)  (Pulle) in schon entschieden 

zur Kalksandsteingruppe gehörigen Schichten und das gänzliche Fehlen dieser 

Formen in den charakteristischen Tegelbildungen von Altendorf und St. Marga

rethen, sowie das Fehlen jeder Spur von Gasteropoden (die dort die Haupt

vertreter sind) in den Balanen und Fischscbuppen führenden Schichten für eine 

Trennung derselben, als einer eigenthümlichen und besonderen Strandbildung. 
Ob aber diese Ablagerungen ihrer Bildungszeit nach der Tegelgruppe oder der 

Leitha-Sandstein- und Kalkbildung näher stehen, ist nicht ganz sicher fest zu 

stellen. Sie liegen sicher unter Leithabildungen und dürften daher, im Fall sich 

die Tegelablagerungen von St. Margarethen und Altendorf, welche, ihrem petre

factologischen Charakteren nach, dem Badner Tegel (unteren Tegel Hörnes) 

entsprechen, sammt diesem in der That als tiefere Bildung erweisen lassen, leicht 

einer Strandbildung zur Zeit der Tegelablagerungen von St. Margarethen und 

Altendorf in tieferer See entsprechen. Ihre Bildung kann jedoch auch zwischen 

die jener beiden verschiedenen Ablagerungen gefallen sein.

Eine ebenfalls b r a k i s c h e ,  jedoch jedenfalls weit jüngere Tegelbildung 

ist die von Langen-A rch. Sie tritt nur an einer kleineren Stelle, in dem seitlich 

in den Hauptweg zwischen Arch und Podlippo einmündenden Hohlweg unter 

ihrer Bedeckung von Lehm und Ackerkrume hervor. Der Tegel führt:

Mytilus sp. und 

Cardium camuntium Partsch, 
iiberdiess noch einige andere schwer zu entziffernde Reste.

Die Bildung liegt fast genau an der Gränze der Leithabildungen von Arch 

und der dieselben überlagernden rothen Diluvialsande und Lehme. Die übrigen 

Tegelvorkommen, wie die des Pu l ler  Beckens und von Puschendo r f ,  

kommen hier, da keine Versteinerungen aus denselben bekannt geworden, nicht 

in Bctracht.
Nach dem petrefactologischen Charakter des Haupt - Meerestegels von 

Altendorf und St. Margarethen, welcher sich durch seine vorherrschende

K. h. geologische Reichsanstalt. 9. Jahrgang. 1838. I II . 49
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Gasteropodenführung auszeichnet und insbesondere als Turr i te l len-Sch ich te  

bezeichnen lässt, erscheint eine ParallelisiruDg desselben mit dem Tegel von 

Baden (untererTegel Hörnes) als die natürlichste. Sie erscheint sowohl durch die 

angeführten allgemeinen Charaktere gerechtfertigt, als durch das Auftreten fast 

aller an jenen Orten angeführten Petrefacte in den Localitäten des unteren 

Tegels im Wiener Becken.

D ie  Gruppe  der  Ka lksandste ine  ist, wie schon in der petro

graphischen Charakteristik gezeigt worden, die verbreitetste. Sie erwies sich als 

in drei, petrographisch etwas abweichende Unterabtheilungen trennbar. Petre- 

factologisch lassen sich keine erheblichen Unterschiede zwischen denselben wahr

nehmen, ausser solche, die in der Erhaltungweise und Häufigkeit des Vorkommens 

gelegen sind. Die gelblich-weissen oder schmutzig-gelblichen Kalkmergel und 

die festeren Kalksandsteine, welche sich fast an allen aufgeführten Localitäten 

vertreten finden, zeigen in dieser Beziehung noch die günstigsten Verhältnisse. 

In Rücksicht der Erhaltung gilt diess aber wieder vorzugsweise von den ersteren 

und den Mittelgesteinen zwischen beiden. Die festen Kalksandsteine sind zwar 

auch ziemlich reich an Petrefacten, jedoch haben sie dieselben fast immer nur 

als rauhe Steinkerne bewahrt. Jene der Erhaltung günstigeren Gesteinsvarie

täten führen zwar auch meist nur Steinkerne, aber von besserer Erhaltungsweise. 

Vorzüglich zeigen sich aber die Hohldrücke der einst unversehrt eingehüllten 

Conchylienschalen, in welchen die Steinkerne lose eingebettet liegen, für die 

Bestimmung der Formen günstig. Wenn auch von den zerstörten Schalen oft kaum 

mehr ein feiner weisser staubartiger Ueberzug zurückgeblieben ist, so ist doch 

zuweilen ihr erster Eindruck so gut und bis in die feinsten Details conservirt, dass 

ein mit Guttapercha genommener Abguss derselben zur Bestimmung fast eben 

solche Dienste leistet, als eine gut erhaltene Schale.

Es wurden auf diese Weise mehrere der anzuführenden Petrefacte für die 

sichere Bestimmung geeignet gemacht.

Die Hauptfundorte der Petrefacte aus dieser Gruppe sind in der Hauptbucbt: 

Weisskirchen, Ruine Bletria, Vini vrh> St. Canzian, Gross-Dolina und besonders 

Landstrass ,  ferner Vrh im Becken von St. Ruprech t ,  Heime und die äusser- 

sten Hügel des Beckens von St. J o h ann  im  T ha l ,  endlich P u l l e  im gleich

namigen Becken.

Wie sich in den Tegelbildungen von St. Margarethen und Altendorf ein 

überwiegendes Vorherrschen der Einschaler als bezeichnender paläontologischer 

Charakter aussprach, so sehen wir hier umgekehrt die Zweischaler, sowohl in 

Individuenzahl als an Arten, bedeutend überwiegen.

Die an Versteinerungen ergiebigste Localifät ist Landstrass; wenigstens 

liegt von dort die bedeutendste Ausbeute bestimmbarer Formen vor. Die mehligen 

Kalkmergel und gröberen Kalksandsteine der kleinen, dicht an der Gurk tretenden 

Hügelreihe östlich von der Siadt lieferten an Zweischalern:

Ostrea callifera, Panopaea Faajasii Men.,
Pecten varians Lmk., Cardium plicatum Eichw.,
Pecten cristatus Bronn., Cardium hians Lmk.,
Area dihivii Lmk., Cardium sp.
lsocardia cor Lmk., Pinna sp. ( margaritacea ?),
Venus Brocchii Desh., Lutraria convexa Sow.,
Lucina Haidingeri Hörn., Lutraria sana Bast.
Lucina anodonta Lay,
Ueberdiess kommen hier noch eine grössere Menge Zweischalerformen aus 

der Nähe der Teilinen u. a. vor, welche sich nicht sicher bestimmen Hessen.
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Von Einschalern treten dagegen, im Vergleiche zur grossen Menge mancher 

dieser Zweischalerarten sehr verschwindend, folgende Arten auf:

Chenopus pes pelecani Phil., Turritella iurris Bast.,
Terebra acuminata Bors., Turritella sp.,
Buccinvm Rosthorni Partsch, Dentalium sp.,
Buccinum costulatum Brocc., Calyptraea (muricata Bast.?).
Die nächst wichtigste Localität für die petrefactologische Ausbeutung der 

Sandsteingruppe ist die Pfarre W e is sk i r c hen ,  nächst der Einmündung der 

Gurk in die Tertiärbucht, und ihre Umgebung. Besonders die Weingärten ober dem 

Dorfe gegen Nordost zur alten Weinkellerruine B le t r ia ,  sowie der ganze Berg

rücken Vini vrh, nördlich von Weisskirchen bis zur Höhe, deren östliches und west

liches Ende je eineKirche krönt, sind fast überall ziemlich reich an Versteinerungen.

In den eingefallenen Mauern der Ruine Bletria liegen unter den zahlreichen 

Resten neogener Meeresconchylien die Schalen jetztweltlicher Süsswasser- 

Mollusken zerstreut. Die in der Nähe aus demselben tertiären Kalksandstein und 

Kalk, auf welchem die Ruine steht, gebrochenen Mauerblöcke enthalten zahl

reiche Steinkerne, selten einigermassen wohlerhaltene Schalen, vorzugsweise von 

Bivalven, während der grobe Mörtel, der jene Blöcke einst zusammenhielt, Süss- 
wasser-Conchylien (Unionen, Neritineen, Melanien) der nahen Gurk enthält, aus 

welcher das Wasser und der Grus zu seiner Bereitung entnommen wurden.

Es sind hier, wie in Landstrass, die Bivalven bei weitem vorherrschend.

Aus dieser Gegend sind mir folgende Formen bekannt geworden: 

Zweischaler:

Cardium apertumMünst., Lutraria convexa Sow.,
CardiumplicatumEichic., Mya tugon Desh.,
Cardium hians Lmk., Area diluvii Lam.,
Cardium Deshayesi Payr., Tellina serrata Brocch.,
Isocardia cor Lmk., Venus Brochii Desh.,
Lucina anodonta Lay., Ostrea sp.,
Lucina Haidingeri Hörn., Pecten cristatus Bronn.,
Lucina sp„ Panopaea Faajasii Men.,
Einschaler:

Turritella turris Bast. Buccinum Rosthorni Partsch.,
Turritella sp., Natica? millepunctata Lmk.,
Buccinum costulatum Brocc., Natica sp.
Die meisten der genannten Arten wurden in der Nähe von Weisskirchen 

selbst, im Weingarten der Pfarrei und in dem Trümmerhaufen der Ruine Bletria 

gesammelt; nur wenige auf dem Wege von Bletria nach der Kirche St. Johann, 

auf dem Vini vrh.

An diese Meeresuferbildung schliesst sich in Weisskirchen, ganz in der 

Nähe des Pfarrhofes, eine brakische Bildung an. In einem hellgraulich - gelben 

kalkigen Tegel sind in grösser Menge, und daher zum Nachtheil der Erhaltung, 

verschiedene Zweischalerformen zusammengebacken, von denen folgende erkenn

bar waren:

* Cardium plicatum Eichw. Mytilus incrassatus (T Orb.,
* Cardium vindonense Partsch., Mactra inflata Bronn.
Eine dritte wichtige Localität endlich, welche gewiss sehr reich an Petre- 

facten ist, obwohl ich sie nur flüchtig berühren und auf das Sammeln fast gar 

keine Zeit verwenden konnte, ist die Gegend von Gross-Dol l ina.  Sie ist 

besonders interessant durch das Vorkommen von Echiniten aus der Familie der 

Spa tang iden .

49*
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Bei dem flüchtigen Sammeln an einem Puncte in der Nähe von Gross- 

Dollina fand ich allerdings keine dieser, wie es scheint, selteneren Formen. Die 

beiden Exemplare von Spatangiden: ein Eupatagus sp. und Schizaster canali- 
ferus Lmk., welche mir von Gross-Dollina vorliegen, verdanke ich der Güte 

zweier Herren1)* welche mir, was von Petrefacten gerade in ihrem Besitze war, 

bereitwilligst für die k. k. geologische Reichsanstalt zur Verfügung stellten. 

Ausser diesen beiden Stücken erhielt ich von dieser Localität durch eigenes 

Sammeln nur

Isocardia cor Lmk., häufig,

Lucina sp.,
Lucina Haidingeri Hörn.
Von der Tertiärpartie von Tschatesch, in der Nähe von Gross-Dollina, hat 

Herr Frey er aus einem bläulich-grauen sandigen Tegel einige Versteinerungen 

gesammelt, die zum grössten Theil zu Pecte?i sarmenticus Goldf. und Pecten 
varius Lmk. gehören.

Dicht bei St. Canzian in der Wand terliärer Schichten, welche sich längs 

des linken nordöstlichen Ufers des Radula hinzieht, liegen die Gesteine der Sand

steingruppe in ziemlicher Mächtigkeit über der, Balanen und Fischschuppen 

führenden, älteren Strandbildung der bläulichen kalkigen Thonmergel. Dieselben 

scheinen hier nicht besonders versteinerungsreich. Cardium plicatum Eichw. 
und Fragmente einer grossen Corbis-Art sind die einzigen Repräsentanten, 

welche ich bei, freilich etwas eiligem und durch einen Regenguss gestörten 

Suchen aus dem mergelig - sandigen Gestein einer unteren Schicht erhielt. 

Ueberdiess besitzt das Laibacher Museum einBn Pecten latiformis Lmk. von 

dieser Localität.

Von Gorenjavas in der Pfarre St. Margarethen sammelte Herr Frey  er Hand
stücke mit Cardium Deshayesi Payr.

Es finden sich gewiss überall, wo diese Gesteinsgruppe nur etwas bedeu

tend entwickelt ist, in ihr Schichten, welche, je nach den localen Verhältnissen, 

zwar mehr weniger reich an Petrefacten sein können, aber dennoch deren immer 

hinreichend viele führen, um daraus den gleichen petrefactologischen Charakter, 

dessen Hauptzug das Vorwiegen der Acephalen ist, nachweisen zu können. An 

mehreren anderen Stellen der grossen Bucht, wie bei Pr is lauza  gegenüber von 

W e issk i r chen ,  in den Hügeln nördlich und nordwestlich vonArch, in den 

Ablagerungen beiTschatesch ober der Save, wurde das Verhältniss erkannt. Ein 

Sammeln der gerade in die Augen fallenden, schon aus anderen Localitäten besser 

vertretenen Gegenstände schien überflüssig. Das längere Nachsuchen nach besseren 

und neuen Formen an jeder Localität, welche Hoflnung auf Ausbeute erregte, verbot 

die für die Grösse des noch zu begehenden Terrains schon knappe Zeit.

Ganz dieselben petrefactologischen Verhältnisse, wie in den grossen Haupt

becken, zeigen auch die Vertreterder Sandsteingruppe inden drei kleineren Becken 

von St. Johann im Thal, St. Ruprecht und Pulle. Dagegen sind die Kalksandsteine 

der Tertiärkuppe von St. Katharina ober Steinbrück sehr versteinerungsarm.

Aus dem Becken von St. Johann im Thal wurde vorzüglich von einigen Punc

ten auf dem Wege zwischen Hinne, einer dicht an der Gränze der Tertiärabla

gerungen gegen die untere Trias gelegenen Ortschaft, und dem Pfarrort St. Johann

1j  Eupatagus sp. verdanke ich Herrn Pfarrer A. S a i z  in Gross-Dolina, welcher mir ausscr- 
ilem noch einige hübsche Exemplare von IsocardieD-Steinkernen iiberliess und besonders 

von den Spatangiden für die k. k. geologische Reiehsanstalt zu sammeln versprach. Das 
schöne Exemplar von Schizasler canaliferus Lmk. erhielt ich, nebst einigen anderen 

Gegenständen, von Herrn Kreis-Ingenieur D o b l h o f f  von Neustadtl.
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selbst eine kleine petrefactologische Ausbeute gemacht. Die bestimmbaren 
Formen derselben sind:

Pecten cristatus Bronn., 
Lucina HaidingeriHörn., 
"Lucina anodonta Lay,

Ostrea sp.,
Turritella turris Bast., 
Turritella sp.,
Fusus ? Basteroti Partsch, 
Natica sp.

Area sp.,
*Area diluvii Lmk.,
Das eigentümliche, etwas abweichende Gestein von Pulle, ein unreiner 

rostgelb gefleckter, gelblicher Kalkmergel mit Uebergängen zu einem gleich- 

gefärbten porösen Kalkstein, zeigt petrefactologisch einige Aehnlichkeit, theils 

mit dem St. Canzianer Balanen- und Fischschuppenmergel, theils mit den Spatan- 

giden führenden Schichten von Gross-Dollina. Er enthält nämlich sowohl Fisch

reste, undeutliche Schuppentheile und Zähne (darunter einen ziemlich gut erkenn

baren Zahn von Myliobatus sp.), als auch Spatangiden. Von letzteren brachte Herr 

Bergrath L i p o i d  ein Stück mit, welches mit ziemlicher Sicherheit als Schi
zaster eurynotus Ag. zu bestimmen ist. Die aus diesem Becken mitgebrachten 

Gesteinsproben enthalten überdiess:

Lucina Haidingeri Hörn., Pecten sp.,
Cardium sp., * Venus Brocchii Desh. (Gaberjele),

Pecten apricus Lmk., Calyptraea sp.
und einige andere, wegen der unvollkommenen Erhaltung unbestimmbare Ein- und 
Zweischalerreste.

Von den dieser Gruppe angehörigen Schichten von St. Ruprecht liegen, 

ausser Ostrea callifera Lmk. und *IAthodomus lithophagus Payr., keine Petre- 

facte vor.

Ueber die dritte petrographische Hauptgruppe, welche die Bildung der Leitha

kalke im engeren Sinne repräsentirt, ist in petrefactologischer Beziehung verhält- 

nissmässig wenig zu sagen. Sic erweisen sich hier zum Theil, so wie anderwärts, 

als A n th o zoen sch i  ch ten .  Die in denselben eingeschlossenen organischen 

Formen warten noch der Untersuchung und Bestimmung. Ich selbst konnte nur 

äusserst wenig aus diesen Schichten, aus welchen nur mit grösstem Zeitaufwand 

und stärkeren Hilfsmitteln als dem blossen Hammer zur Bestimmung und Bearbei

tungtaugliche Exemplare zu erhalten sind, sammeln. Ausser einigen Korallen, Astraea 
sp. und anderen, treten in diesem Gesteine nur meist wenig wohl erhaltene Reste 

von Ostrea, Pecten, Lithodoma und anderen Zweischalern auf, so wie bei Jelovo 

jenseits unter St. Katharina, in der Umgegend von Arch und, nach F reyer'schen 

.Stücken, auchbeiBründl. Nirgends fand ich die Nu II iporen-Facies in der bedeu

tenden und charakteristischen Ausbildung entwickelt, wie sie Herr Dr. Rol le  *) in 

Steiermark gefunden, und besonders in der Gegend von Wildon und St. Nikolaus 

beobachtet hat. Nulliporenkalke scheinen in dem ganzen Terrain überhaupt nur in 

der Nähe von Bresic, südwestlich von Arch, in einer kleinen Partie vorzukommen. 

Ebenso ist mir in dem ganzen Terrain die Bryozoen-Facies, welche Herr Dr. 

Ro l le  an der Kochmühle bei Ehrenhausen und im Grubthal bei^Gamlitz in Steier

markkennen lernte, nirgends zu Gesichte gekommen. Inden weissen porösen Kalken 

zwischen Sehenuse und Arch fand ich unter einem Gewirre kleiner Gastero- 

poden- und Zweischalerreste und Spuren von Korallen eine einzige Bryozoe: 

Vioa sp. Diese Kalke, welche ich ebenfalls dieser Gruppe zuzähle, sind zwar

*) Friedrich Ro I le: „Die tertiären und diluvialen Ablagerungen in der Gegend zwischen 
Gratz, Köflach, Schwanberg und Ehrenhausen in Steiermark“ (Jahrbuch der k. k. geo

logischen Reichsanstalt 1856, 3. Heft).
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stellenweise sehr reich an Molluskenresten; die Erhaltungsweise derselben ist aber 

eine zur Erlangung bestimmbarer Formen äusserst unglückliche.

Die Cong lomerate  endlich, welche im Bereich der Tertiärbildungen 

Unter-Krains auftreten, sind, so weit sie in engerer Verbindung und Beziehung zu 

den Leithakalken stehen, so fern sie bekannt geworden, völlig versteinerungs

leer. Diess gilt insbesondere von den Conglomeraten am Einflüsse der Gurk in das 

Tertiärbecken, von denen in der Gross-Dolliner Tertiärpartie, so wie von denen 

der Tertiärkuppe von St. Katharina bei Unter-Felou (Jelovo). Das von diesen 

völlig verschiedene eisenfeste, versteinerungführende Conglomerat dicht vor 

Weisskirchen gehört zu den später zu besprechenden Süsswasserbildungen.

Zur besseren Uebersicht aller aufgeführten Petrefacte folgt am Ende ein 

Verzeichniss derselben nach ihren Fundorten und ihrer Schichtenstellung. Das

selbe kann allerdings keineswegs den Anspruch machen, ein, auch nur einiger- 

massen vollkommenes Bild der neogenen Tertiär-Fauna von Unter-Krain zu geben, 

jedoch dürfte es immerhin als kürzestes und übersichtlichstes R^sume der mit- 

getheilten Beobachtungen ein geeigneter Anhang sein.

Ich hoffe übrigens, diese Tabelle mit der Zeit durch die Beihilfe einiger Her

ren aus Krain, welche ich um das Sammeln und Ausbeuten der wichtigeren Loca- 

litäten gebeten habe und neuerdings darum ersuchen werde, bedeutend vervoll

ständigen zu können.

Tiagergngsverhältnisse.

Bei der Erörterung über diesen Gegenstand kommen drei Gesichtspuncte in 

Betracht: Die Auflagerung der Tertiärschichten auf das ältere Gebirge, die Ueber- 

lagerungen derselben durch die Bildungen jüngster Zeit und die Beziehungen 
ihrer eigenen besonderen Schichtenglieder zu einander.

Diese drei Verhältnisse ergeben sich im Allgemeinen schon aus der näheren 

Prüfung der vier beifolgenden Durchschnitte. Es ist aus denselben zunächst 

ersichtlich, dass neben den Schichten der unteren und oberen Trias, besonders 

der jüngeren Periode angehörige Gebirgsmassen (Dachstein - Dolomite und 

vorzüglich Hornstein führende, lichte, weisse oder rothe Plattenkalke, graue thonige 

Kalkschiefer und Sandsteine von noch zweifelhafter Altersstellung) <) der Boden 

waren, auf welchem das Tertiärmeer seine Schichten abgesetzt hat. Die Gesteine 

dieser Schichten bildeten die felsigen Ufer jenes Meeres, so wie die seine Küsten 

modificirenden Landzungen und Riffe.

Die älteren Schichten alle, auf denen die Tertiärablagerungen ruhen, zeigen 

mannigfach gestörte Lagerungsverhältnisse. Vorzüglich aber sind die der Stein

kohlenperiode und der Trias oft bis zur steilen Aufrichtung gehoben, ja über- 
worfen und gefaltet.

Durch vielfache derartige Schichtenstörungen wurde der Boden des nörd

lichen Theiles von Unter-Krain, auf welchen die dortigen neogenen Meeres

ablagerungen beschränkt sind, zu einem durch fortdauernden Wechsel von Erhö

hungen und Einsenkungen höchst unebenen, beschwerlich gebirgigen gemacht, 

obwohl Hebungskräfte hier nicht continuirlich und constant genug wirkten, um es 

zu Hochgebirgen zu bringen.

Die bedeutendste Höhe übersteigt nicht 3800 Fuss; die meisten halten sich 

zwischen 1500 und 2500 Fuss. Zwischen derartigen Höhenzügen sind, in ewigem

*) Herr Bergrath L i p o i d  hat sie unter den provisorischen Namen „ G u r k f e l d e r  und 
G r o s s - D o r n e r  S c h i c h t e n “ ausgeschieden. Sie dürften sich bei der nochmaligen 
speciellen Untersuchung, die Herr L i p o i d  für den Sommer 1858 vor hat, am wahr

scheinlichsten als jurassische oder untere Kreideschichten herausstellen.
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Wechsel sich wiederholend, durchschnittlich 800— 1200 Fuss tiefe und zum Theil 

noch bedeutend tiefere Gräben eingeschnitten. Nur an verhältnissmässig sehr 

wenigen Stellen haben sich zwischen diesen grössere Becken oder muldenförmige 

Einsenkungen gebildet. In solchen Mulden nun finden wir die Bildungen des 

Tertiärmeeres abgesetzt.

W ir haben feigentlich nur zwei derartige muldenförmige Einsenkungen in 

Unter-Krain vor uns, welche dem Meere gegen Osten mehr oder weniger offen 

standen und somit buchtartige Einschnitte desselben in das damalige Land 
repräsentiren.

Bei der Landstrasser Mulde ist dieser Charakter sofort in die Augen fallend. 

Die drei Tertiärablagerungen von St. Ruprecht, St. Johann im Thal und Pulle 

jedoch scheinen auf den ersten Anblick drei, zwischen den gestörten Schichten 

der älteren Formationen eingelagerte, abgesonderte Becken zu sein. Es liegt jedoch 

die am Pfarrort 1040 Fuss hohe Ablagerung von St. Johann im Thal, mit den 

zwischen 623— 980 Fuss hohen Schichten vonPulle und der imPfarrort gleichen 

Namens 837 Fuss hohen Bildung von St. Ruprecht, in einer einzigen mulden
förmigen Vertiefung.

Alle drei bilden daher gleichsam nur ein einziges aus seinem Zusammenhang 

gerissenes Becken. Ihre zwischen 800 und 1000 Fuss liegende Höhe wird durch 

keinen Punct der zwischen ihnen zu Tage tretenden Schichten der oberen und 

unteren Trias bedeutend übertroffen, und sie werden auch von den einzelnen, sie 

etwas übertreffenden Höhen nur von der einen oder anderen Seite, aber nicht 

so allseitig von einander abgeschlossen, dass ein früherer Zusammenhang dadurch 

unwahrscheinlich gemacht würde.

Alle drei Becken werden dagegen, von drei Seiten wenigstens, von einer 

Reihe sie weit an Höhe übertreffender Gebirgsrücken umgeben, zwischen denen 

sie eine gemeinsame tiefe Einsenkung bilden.

Im Norden begränzt diese Mulde die 1742 Fuss messende Höhe von Brunig, 

der Rücken des 2701 Fuss hohen Mazaurk  Vrh  und Mariathal mit 2100 Fuss 

Höhe, im Westen der Saglas hei Tscha tesch  mit 1932 Fuss, im Süden der 

Gebirgsrücken nördlich vonTrebalno (mit 1683 Fuss Höbe bei Arnberg und 

mit 1737 Fuss bei Sabukuze) und die zu 1781 Fuss ansteigendenHöhen südwestlich 

über Dräsche. Gegen Osten jedoch schliessen die Mulde, ihre eigenen höchsten 

Puncte nur wenig übertreffende Rergzüge ab. Es ist daher wahrscheinlich, dass, 

das Wasser, welches die Gebilde dieser Bucht absetzte, nach dieser Richtung 

hin mit demjenigen, welches die Partie von St. Katharina in Krain und die gegen

überliegenden steierischen Tertiärbildungen von Steinbrück (deren Umfang und 

Verbreitung ich nicht genauer kenne) niederschlug, in Verbindung stand. Wie 

aber dieselbe mit der südlichen Landstrasser Bucht in Verbindung stand, ist 

schwer zu entscheiden.

Die Haupterhebung und die Schichtenstörungen der Gebirge, welche die 

Tertiärbildungen umgeben, müssen schon stattgefunden haben, ehe die Tertiär

schichten abgesetzt wurden. Obwohl meist eine nur undeutliche oder anscheinend 

gänzlich fehlende Schichtung die Erkenntniss der Art der Auflagerung erschwert 

und daselbst unnachweisbar macht, so machen doch die Tertiärschichten mehrerer 

der erwähnten Puncte den Eindruck der horizontalen, ungestörten Auflagerung 
auf die gestörten Schichten des älteren Gebirges. An einigen Puncten, besonders 

der Umgegend von St. Canz ian,  ist die horizontale Lage der Tertiärschichten 

sogar ganz augenscheinlich.

An arideren Stellen jedoch, und zwar besonders an der des höchsten Auf- 

steigens der Leithakalke und Sandsteine bei St. Katharina ober Steiubrück, ist ein
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schwaches Einfallen derselben gegen Norden deutlich zu beobachten. Ich glaube 

jedoch durchaus nicht, dass diese Lagerungsstörung mit der der Hauptiiufrich- 

tung jener älteren Schichten, auf denen dort die tertiären liegen, Z u s a m m e n 
falle. Sie ist wahrscheinlich durch eine spätere, nach dem Absatz der Tertiär

schichten dort fortdauernde langsame und örtlich beschränkte Hebung ent
standen.

Wenn auch nicht die Höhe von 2227 Fuss, bis zu der die Tertiärschichten 

ober der Kirche von St. Katharina, gegenüber von Steinbrück, durch Hebung 

ansteigen, eine bedeutende Höhe muss jedenfalls das Tertiärmeer gehabt haben. 

Dafür spricht der mitten in dem ausgedehntesten Stück des Tertiärlandes 

von Unter-Krain liegende Vini vrh bei Weisskirchen, welches bei der Kirche 

St. Johann über 1000, auf dem trigonometrisch gemessenen höchsten Puncte des 

Vini vrh, dem Jelsevc (Hrib) 1225 Fuss erreicht und bis hinauf zu diesen Gipfeln 

von Tertiärschichten bedeckt ist.

Schon bei Annahme einer nur so grossen Höhe des Tertiärmeeres über dem 

jetzigen Meeresniveau würde eine einzige Verbindung der beiden, uns als zwei 

getrennte Buchten erscheinenden Terliärmulden über St. Peter, Neustadtei, 

Hönigstein, Treffen, Gross-Laak und Neudegg unschwer nachzuweisen sein. 

Jedoch war die Höhe desselben sicher noch bedeutend grösser und mochte gegen 
2000 Fuss betragen.

Wären die Tertiärschichten von St. Katharina um 1000 Fuss gehoben wor

den, so müssten sie steiler einfallen')  und an den gewaltigen Störungen der 

unterliegenden Dolomite, bei deren Aufrichtung sie allerdings zu grösserer Höhe 

emporgehoben werden konnten, Antheil genommen haben. Sie wurden daher 

jedenfalls schon sehr hoch auf den Ufer bildenden Dolomit abgelagert.

Nach dieser Höhenannahme für den Stand des Tertiärmeeres hätten alle er

wähnten Ablagerungen nur zu Einer grösseren Meeresbucht gehört. Die höchsten 

Gebirgsrücken, wie die von Gross-Dorn, Dräsche und Tersische u. s. w., waren 

entweder untermeerische trennende Riffe oder gehörten einer von Steiermark 

herflberreichenden, damals höheren, spater gesunkenen Landzunge an. Die Haupt

öffnung dieser grösseren Bucht nach dem Meere war aber immerhin die der jetzt 

als eine einzelne abgeschlossene Bucht erscheinenden, grossen Landstrasser 

Ebene; eine östliche, der Save zugekehrte. Die Absätze tertiärer Gesteinsschich

ten, welche dann eben so gut an den Uferrändern des Theiles jener alten grös

seren Bucht, welcher zwischen den, durch Schichten anderen Alters jetzt voll

kommen getrennten beiden Mulden liegt, erfolgen mussten, als am Rande eben 

dieser Mulden, konnten dann nur durch spätere starke Fluthen zerstört und fort

getragen werden. In der That liegt auch jenes hypothetische Stück Uferrand in 

der Richtung und an der Stelle, in welcher von einer späteren starken Fluth die 

grossen Massen eisenerzführender rother Lehme und Sande abgesetzt wurden. 

Wollte man diese Annahme verwerfen, so bliebe bei der niedrigen Lage des 
grössten Theiles des gegen das Innere der Bucht zugewendeten, längs des ange

nommenen Uferrandes hinziehenden Landstriches, welcher z. B. dicht am west

lichen Rande der Landstrasser Mulde über St. Peter nach Neustädte!, und noch 

weit darüber hinaus, bei 500— 700 Fuss Meereshöhe hat, nur der Ausweg übrig, 

dass man die tiefe Lage dieses Kalkterrains einer nach dem Absatz der Tertiär

ablagerungen stattgehabten grösseren Senkung zuschreibe. Einer solchen müsste

J)  Die Dolomite der Trias auf welchen die Tertiärschichten hier zumeist unmittelbar auf
liegen, zeigen nämlich, sowohl auf der krainerischen, als gauz besonders deutlich und 
schön auf der steierischen Seite, die bedeutendsten Störungen. Sie sind hier zum Theil 

ganz senkrecht aufgerichtet und in viele grosse und steile Falten gebrochen.
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einer anderweitigen Hebung entsprechen. Dieselbe wäre im Gebiete des Karst

systems zu suchen, auf dessen Gränze gegen das System der Save das gesenkte 

Kalkterrain, welches zum grössten Theile der Kreide angehört, liegt. Es müssten 

dann aber grössere, allgemein hebend auf die Schichten des Karstsystems gewirkt 

habende Störungen als nachtcrtiär oder wenigstens allerjüngsttertiär, nach

gewiesen werden. Die Frage nach dem Alter und den Verhältnissen der grossen 

Karststörungen ist aber eine noch zu lösende.

Mit einer solchen Senkung des Neustadtler Terrains würde zwar die kleine 

Hebung des an dem äussersten nördlichen Ende der Unter-Krainer Tertiärablage

rung auftretenden Leithabildungen von St. Katharina, Ober-Steinbrück, sowie die 

höhere Lage der zwischen jener Ablagerung und der gesenkten Bucht liegenden 

kleinen Becken von St. Johann und Pulle, und die doch hin und wieder auch an 

anderen Stellen beobachteten Neigung der Schichten nicht schlecht in Einklang 

zu bringen sein; jedoch nicht die ungestörte Auflagerung vieler anderer Partien, 

besonders der Tertiär-Hauptbucht. Dieselben mussten jedenfalls in die Senkung 

des naheliegenden Kreidegebietes mit hinein gezogen worden sein und allgemein 

geneigt erscheinen, wenn jene Senkung sich nach ihrer Ablagerung ereignete. 

Wollte man auch die Undeutlichkeit in der Schichtung der neogenen Tertiär

bildung überhaupt und die verwischende und verdeckende Einwirkung der 

späteren Diluvialfluth, welche jene Lehme und den Schotter der Landstrasser 

Ebene absetzten, in Anschlag bringen, so würde doch nur der wirkliche Nachweis 

einer allgemeinen Störung der horizontalen Lage der in Rede stehenden Tertiär

ablagerung ein beweisendes Moment für die letzt entwickelte Annahme abgeben 

können.

Immerhin aber scheint es mir nicht unwahrscheinlich, dass auf den 

Stand des in der oben berührten Weise hier ausgedehnteren Tertiärmeeres die 

Karststörungen einwirkten und durch die bedeutendere allmähliche Senkung 

eines grossen Theiles seines Bodens das Zurückziehen desselben, und in der 

Folge auch Störungen in den weichen abgesetzten Schichten, mochten veran

lasst haben.

Eine genauere Erforschung der schwierig zu erkennenden und zu beur

teilenden Lagerungsverhältnisse der tertiären Ablagerungen, als sie bei der 

Begehung eines grossen Landstriches möglich ist, und das genaue Studium des 

Karstes und seiner Störungen kann dabei jedoch allein zu einiger Sicherheit und 

zur klaren Einsicht in diese Verhältnisse führen.

Allmähliche Schwankungen, langsame periodische Hebungen und Senkungen 

des Meeresgrundes und somit Veränderungen des Meeresniveau’s, müssen in 

dieser Bucht während und nach den Ablagerungen der Terliärzeit jedenfalls noch 

gewirkt haben. Es Hessen sich ohne dieselben viele Erscheinungen der jetzigen 

Vertheilung und Lagerung der Tertiärschichten gar nicht erklären.

In Bezug auf die Auflagerung der Tertiärschichten scheint mir so viel 

gewiss, dass die Haupterhebung und die bedeutenderen Störungen der älteren 

Schichten bereits stattgefunden hatten, als die Ablagerung der hier besprochenen 

Tertiärschichten begann, dass ferner die Ausbreitung des Tertiärmeeres über jene 

älteren Schichten während der Tertiärzeit, wenigstens zeitweise, eine bedeutend 

grössere gewesen sei, als die übrig gebliebenen Reste der Strand- und Ufer

bildungen allein schliessen lassen, dass endlich gewisse Störungen des Schichten- 

complexes der Tertiärschichten nur durch, im Vergleich zu der Haupterhebung 

und den Hauptstörungen der Schichten des Save - Gebirgssystems, mehr local 

wirkende spätere Störungen ihres Untergrundes verursacht worden seien. Das 

Verhältniss der Auflagerung der bisher im Einzelnen besprochenen Tertiärpartien

K. k. geologische Reicbsaoslalt. 9. Jahrgang I8S8. J II. HO
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auf die vielfach gestörten verschiedenen Schichten älterer Zeit ergibt sich 

besonders aus den beifolgenden Durchschnitten Nr. 1 und Nr. 4 (siehe Tafel).

Der Durchschnitt Nr. 1, welcher von der Save unterhalb der Gemeinde Pod 

kraj, stromaufwärts von Steinbrück, durch die Tertiärablagerungen von St.Katha

r ina,  St. Johann  im Tha l ,  P u l l e  und der Lands t rasser  Hauptbucht ,  

bis an die unteren Gehänge des Gorianzgebirges geführt ist, zeigt die, diese 

Ablagerung im Nord-Nordwesten und Süd-Südosten begränzenden und zu unterst 

ruhenden älteren Gebirgsglieder.

Der westlichste Rand der tertiären Hauptbucht liegt in dieser Richtung in 

einer grossen muldenförmigen Einsenkung von Dolomiten und Kalken der oberen 

Trias. Weiter gegen Ost jedoch, wo die Uferränder der Bucht mehr und mehr 

auseinander gehen, lagern die Tertiärschichten, mit Ausnahme einiger kleinen 

Strecken* wo sie auf Dachsteinschichten ruhen, zum grössten Theil den jün

geren G u rk fe lde r  S c h i c h t e n  auf, wie aus den Durchschnitten Nr. 2 und 

Nr. 3 ersichtlich ist.
Zwischen eben diesen Schichten und St. Cassian-Gebilden linden wir, wenn 

wir den Durchschnitt gegen Nord-Nordwest verfolgen, den östlichsten Theil des 

Beckens von Pu l le  eingelagert. Der grössere, westlich von Kalombach gelegene 

Theil desselben ruht dagegen nur auf Kalken und Dolomiten der oberen Trias. 

Der von West nach Ost durch das Becken von St. Ruprecht und Pulle geführte 

Durchschnitt Nr. 4. zeigt, dass es auch im Osten (und zwar zum grossen Theil) 
auf Kalken der oberen Trias ruht. Es füllt in der That eine, in die Richtung von 

Osten nach Westen fallende muldenförmige Einsenkung der oberen Trias

kalke aus.

Derselbe Durchschnitt (Nr. 4) erweist auch, dass das Tertiärbecken von 

St. R u p re ch t  eine ähnliche, jedoch von den Sandsteinen und Schiefern der 

unteren Trias (Werfener Schichten) gebildete Mulde ausfüllt. Diese kleine 

Ablagerung wird jedoch nicht nur von Westen nach Osten, sondern auch im 

Süden von diesen Schichten begränzt. Nur im Norden wird sie durch Schichten 

der oberen Trias (St. Cassian-Schichten) abgeschlossen.

Verfolgt man denDurchschnittNr. 1 weiter, so kommt man über unter die, den 

nordöstlichen Theil des Puller Beckens begränzenden Schichten von St. Cassian 

einfallende Dolomite der unteren Trias,  auf den östlichsten Rand des Beckens 

von St. Johann  im Thal und, über denselben hinwegschreitend, auf die tieferen 

Sandsteine und Schiefer dieser Periode. Diese letzteren umgränzen es auch im 

Norden und Westen vollständig, wogegen im Süden zwar Dolomite, im Osten 

aber Kalke der unteren Trias die Ränder desselben bilden. Um dieses Becken 

herum sind die Schichten der älteren Gesteine schon fast durchweg sehr steil 

aufgerichtet und überhaupt bei weitem mehr gestört, als um die vorhin genannten, 

wo sie nur noch ziemlich leicht zu erkennende, wenn auch tief eingebogene 

Wellen oder grosse Faltungen bilden. Die grösste Verwirrung der Schichten, die 

nur auf einem specielleren Profil klar gemacht werden könnte, herrscht endlich 

in der nächsten Umgebung und unter der Tertiärablagerung von St. Katharina 

ober Steinbrück. Hier sind im Norden und Nordwesten besonders Dolomite der 

oberen Trias, im Westen und im Süden Werfener, im Osten untere Trias- 

Dolomite die Schichten, denen die Tertiärbildungen auflagern. Besonders sind 

an letzteren an dem Eisenbahndurchschnitt bei Steinbrück, wie schon früher 

erwähnt, die steile Aufrichtung und die vielfache Faltung der Schichten in 
gewaltigem Maassstabe zu beobachten.

Eine Auflagerung jüngerer Schichten auf die besprochenen Tertiärablagerungen 

hat in grösserem Maassstabe nur in der Landstrasser Hauptmulde Statt. Sie ist
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in den Durchschnitten Nr. 2 und Nr. 3 anschaulich gemacht. Hier übergreifen und 

verdecken die Diluvialschotter der grossen Landstrasser Ebene (welche zum Theil 

als feste zusammengebackene Conglomerate auftreten) und eisenschüssige rothe 

Lehme und Sande derselben jüngeren Periode die dem Innern der Bucht zugekehr

ten Abhänge der Tertiärhügel. Längs des ganzen südlichen Randes sind es fast nur 

die Schotter, welche den Tertiärschichten aufliegen. Der in das Schotterland 

ziemlich weit gegen Nordwest hineinreichende Hügel zwischen Gross-Mraschau 

und Zirkla und die kleine Tertiärpartie, auf welcher die Kirche St. Mohor bei 

Munkendorf steht, deuten darauf hin, dass die uferbildenden Leithaschichten meist 

zusammenhängender waren und tiefer gegen das Innere der Bucht Vorgriffen und 

dass dieser Zusammenhang nur durch den Einfluss der Fluth, welche die Schotter

massen herbeischwemmte, theils zerstört, theils verdeckt wurde. Weiter noch als 
die an die Uferränder gebundenen Leithabildungen dürften die Tegel mit den der 

tieferen See angehörigen Conchylien, die Turritellen-Schichten, gegen das Innere 

der Bucht verbreitet sein und nur durch die überdeckenden Schottermassen auf 

das mehr gegen den Rand des Gebirges zu liegende, etwas höhere, wellige 
Terrain beschränkt erscheinen.

In weit bedeutenderem Maassstabe als die Tertiärhügel des Südrandes der 

Bucht sind die Uferbildungen des Nordrandes, und zwar durch die oben erwähnten 

Lehme und Sande, maskirt. Dieselben verdecken die südlichen Abhänge des 

Archer  Tertiärhügelzuges vollständig und schliessen denselben auch anscheinend 

gegen Westen, wie gegen Osten, ganz ab. Besonders wird durch sie die brakische 

Tegelablagerung zwischen Arch und Dougaraka verdeckt. Dieselbe tritt nur 

gerade/an der Gränze dieser Lehme und Sande mit den tertiären Sand- und Kalk

steinschichten von Arch in einem tiefer eingeschnittenen Hohlwege, dicht westlich 

vom Hauptwege, zu Tage. Unter den anderen Tertiärpartien findet eine theilweise 

Ueiberdeckung durch die rothen eisenhaltigen Lehme des Diluviums nur bei der 

von St. Ruprech t ,  und zwar an der südlichen Gränze derselben, Statt.

Das Auftreten abnormer Ueberlagerungen der Tertiärschichten durch ältere 

Gebirgsglieder sind hier natürlich nicht zu erwarten, wo, wie bereits erörtert 

worden, die grossen Schichtenerhebungen und Lagerungsstörungen, welche 

den Hanptgrundriss zu dem physicalisch- geographischen und landschaftlichen 

Charakter dieses Terrains gaben, sich bereits ereignet haben mussten, ehe das 

neogene Tertiärmeer durch den Absatz seiner Schichten an dem Bau der Unter- 

Krainer Landschaft fortarbeitete und ihn modificiren konnte.

Der schwierigste Punct bei der Betrachtung der Lagerungsverhältnisse der 

besprochenen Schichten ist das Verhältniss ihrer einzelnen petrographisch und 

petrefactologisch von einander verschiedenen Schichten unter sich. Wir haben 

vorzüglich zwei, in diesen Beziehungen von einander abweichende Bildungen 

kennen gelernt, von welchen sich die eine, allen ihren Verhältnissen nach, als eine 

im tiefem Meere abgesetzte, die andere als Meeresufer-Ablagerung bezeichnen 

lässt. Die erstere, aus meist bläulichen, zum Theil sandigen Tegeln bestehende, 

durch einen Reichthum an Gasteropodenschalen, besonders Turritellen, charak- 

terisirte, daher kurz, „T u r r i t e l l e n sch i ch t “ genannte Bildung sowohl, als die 

durch gelbe, kalkig-sandige Mergel oder Kalksandsteine und einen Reichthum von 
A cepha len  bezeichnete Acepha lensch ich t  haben ihre Aequivalente sowohl 

imW iene r  Becken, als in den s te ier is chen  Tertiärablagerungen. .Weder hier 

noch dort sind jedoch die Verhältnisse der Lagerung klar zu beobachten gewesen. 

Herr Director Dr. Hörn  es, welcher die gasteropodenreichen Tegelschichten 

von Baden u. s. w., denen die Krainer Turritellenschichten entsprechen, bisher 

für älter als die Leithabildungen des Wiener Beckens hielt, denen unsere

SO*
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Acephalenschicht zum Theil entspricht und daher als unteren Tegel bezeichnet, 

ist in neuerer Zeit in dieser, früher für die wahrscheinlichere gehaltenen Ansicht 

schwankend geworden*)•
Auch in den Krainer Ablagerungen sind mir völlig klar ausgesprochene, 

directe Ueberlagerungen der einen über die andere Schicht nirgend bekannt 

geworden. Ich wage daher, obwohl mir die gegenseitigen Verhältnisse beider 

Schichten in Unter-Krain stets sehr gut mit der ausgesprochenen Ansicht des 

Herrn Dr. Hörnes zu stimmen scheinen, für jetzt über diesen Punct kein 

bestimmtes Urtheil auszusprechen.

In den beifolgenden Profilen ist zwar überall die Ueberlagerung der Turri- 

tellcnschichten durch die uferbildende Acephalenschicht dargestellt, jedoch nur, 

weil ich sie für die wahrscheinlichere halte, nicht weil ich sie in der Natur an 

einem bestimmten Puncte sicher nachweisen kann.

Gerade bei den beiden charakteristischen Meeres-Tegelbildungen von Sanct 

Margarethen und von Altendorf ist das richtige Verhältniss am schwierigsten 

zu ermitteln und bedürfte einer sehr detaillirten Untersuchung. Die Tegelbildungen 

von T hom asdo r f  und P u l l e  haben wiederum jede für sich ihre Eigenthüm- 

lichkeiten; die erster® durch die Erhaltungsweise der Petrefacte, diezweite durch 

Braunkohlenführung. Bei beiden ist ihre Parallelisirung mit jenen erstgenannten 

Tegelablagerungen zum wenigsten sehr fraglich und ihre augenscheinliche tiefere 

Lage für jene durchaus nicht maassgebend. Aus dem Puller Tegel liegen gar 

keine Petrefacte vor. Er dürfte sich vielleicht, seiner Braunkohlenführung nach, 

noch eher an die nachher zu besprechenden braunkohlenführenden Süsswasser- 

bildungen anschliessen. Aus dem sandigen Tegel von Thomasdorf liegen allerdings 

Petrefacte vor, aber, wie schon in einem früheren Abschnitte angeführt wurde, von 

einer abweichenden und dazu zur Bestimmung ungeeigneter Erhaltungsweise, 

und der Reichthum anT u r r i t e l l e n re s ten  war der Grund, die Tegelbildung von 

Thomasdorf denen von Altendorf und St. Margarethen anzuschliessen.

Eben so wenig Bestimmtes als über ihr Lagerungsverhältniss, lässt sich über 

die Mächtigkeit der zwei Hauptgruppen der tertiären Sedimente sagen. Die der 

Tegel wäre nur durch Bohrungen zu ermitteln. Bei der Beurtheilung der Leitha

bildungen sind Täuschungen sehr leicht möglich. Der ganze Complex dieser 

letzteren Bildungen erlangt jedoch jedenfalls oft eine Mächtigkeit von mehreren 

hundert Fuss (am Vini vrh und am Nordwestabhange des Hirnitzberges) und zwar 

tragen dann gewöhnlich die mergeligen und Sandsteinbildungen dazu das meiste bei.

Was das Verhältniss der Lagerung der einzelnen petrographisch verschie

denen Gruppen der Leithabildung anbelangt, so habe ich zwar im Allgemeinen 

die Beobachtung gemacht, dass an Orten, wo alle Gruppen entwickelt sind, 

durchschnittlich die Tegel eine untere, die Kalksandsteine eine mittlere und 

die korallenführenden eigentlichen Leithakalke, sowie die Conglomerate, eine 

obere Etage repräsentiren, jedoch ist diese Reihenfolge immerhin nicht als ein 

streng durchgreifendes Gesetz für die Altersfolge zu betrachten, vielmehr wechseln 

hin und wieder die tegelartigen Bildungen mit den Kalksandsteinen, oder es 

vertreten die einen die anderen. Ebenso mögen an den Orten, wo die Korallen

kalke allein auftreten, dieselben als Repräsentanten der ganzen Gruppe angesehen 

werden können.
Auch über die Stellung der bereits erwähnten brakischen und dort noch 

näher zu erörternden Süsswasserablagerung innerhalb und zu den abgehandelten

')  Vergl. Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt, 9. Jahrgang 1858, 1. Heft, Sitzung

am 27. April.
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Meeresbildungen lässt sich, in Bezug auf Altersverschiedenheit oder Gleichheit, nur 

äusserst wenig sagen.

Sicher ist es für die, Unionen, Balanen, Fischschuppen und spärliche 

Holz- und Blätterreste führende kalkige Tegelbildung von St. Canzian, die 

wir als eine Strandbildung in der Nähe einer Flussmündung bezeichnet haben, 

dass sie un ter  den Leithabildungen liegt. Vielleicht dürfte dieselbe, im Fall sich 

die Annahme des hohen Alters der Meeres-Tegelbildungen von A l t e n d o r f  und 

St. M arga re then  noch als richtig erweist, als eine mit diesen nahezu gleich- 

alterige Strandbildung zu betrachten sein.

Die brakische Bildung von W e i s s k i r c h e n  mit Mytilus incrassatus, 
Cardium plicatum u. s. w., ebenso wie die von Langenarch mit Mytilus sp. und 

Cardium carnuntinum u. s. w., halte ich dagegen für jünger als die Hauptmasse 

der Leithabildungen. Dasselbe gilt für die mitten im Bereich der Meeresbildungen 

liegende Süsswasser-Ablagerung von W e is s k i r c hen ,  so wie.fiir die braun

kohlenführenden, landwärts der Uferränder gelegenen Bildungen von Hol lek 

und Sche in i t z .

Sösswasserbildungen. 

a) Im Bere ich  des Savegeb irgs-Systems .

D ie  „Süsswasser  - Conchy l ien  führenden  Cong lomerate  von 

W e i s s k i r c h e n “ kenneich aus eigener Anschauung. Die Kenntniss der Braun

kohlen führenden Ablagerungen von Ho l l ek  und Unte r-Sche in i t z ,  denen ich 

hier, obwohl ihre Zugehörigkeit zli Süsswasserbildungen zweifelhaft ist, noch die 

Braunkohlenbildungen des Pu l l e r  Beckens anschliesse, verdanke ich den Notizen, 

welche mir Herr Bergrath L ip o i d  darüber gab.

Die W e i s s k i r c h n e r  Cong lomera tpa  r t ie  ist von sehr unbedeutender 

Ausdehnung. Sie wäre leicht zu übersehen, wenn sie nicht in Folge vergeb

licher Versuche, die man machte, um das eisenfeste Gestein zu Bauwerken zu 

verwenden, etwas besser aufgedeckt und kenntlicher gemacht worden wäre. Sie 

liegt dicht vor dem Dorfe zu linken Hand und ganz nahe an der Strasse, die von 

Kronau her nach Weisskirchen führt.

Das Gestein ist von solcher Festigkeit, dass mittels des Hammers nur mit dem 

grössten Kraftaufwand etwas loszuschlagen ist. Ein kieselig-kalkiges, sehr hartes 

Bindemittel hat Gesteinsbrocken von verschiedener Farbe und Abstammung, 

jedoch meist geringer Grösse, eisenfest gekittett.

An manchen Stellen ist das Bindemittel bis zum Verschwinden der fremd

artigen Gesteinsbrocken vorherrschend.
In diesem Gestein sind ziemlich zahlreiche Reste von Süsswasser-Conchylien 

eingebettet und auf eine besondere Weise conservirt worden.

Die auf diese Weise erhaltenen Reste gehören grösstentheils dem charakte

ristischen Süsswasser-Gasteropoden, Melania Escheri Brongn. an; überdiess 

findet sich in demselben ein kleines Cardium und *Nerita sp.
Die kleine Ablagerung von Gollek *), westlich von Neudegg zwischen Vrh und 

Hrieb gelegen, besteht im wesentlichen aus einem bläulich-grauen bis gelblichen 

Thon, in welchem Lignitstämme2) ohne Regelmässigkeit und nur mehr vereinzelt, 

hie und da zerstreut eingelagert sind. In den Thone finden sich Reste von

G o l l e k  ist auf der Karte nicht verzeichnet.

-) Dieselben gaben Veranlassung zu den Schürfungen auf Kohlen, welche Herr Graf 

Barb o in neuerer Zeit daselbst unternehmen liess.
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Süsswasser- und Land-Conchylien. Herr Bergrath L ipo id  brachte einige Probe

stücke davon mit, von denen das eine zu Melania Escheri Brotign., die übrigen 

zu Helix inflexa Mart, gehören.

Eine sicher gleichalterige Bildung ist eine, von der eben genannten nur 

etwa eine halbe Stunde entfernte Ablagerung zwischen Un ter-Sche in i t z  und 

O be rndo r f ,  nahe südwestlich von Neudegg1). Es wurden von hier zwar keine 

Petrefacte erlangt, jedoch ist es wahrscheinlich, dass ein genaues Nachsuchen 

dieselben Conchylien, wie bei Hollek, zu Tage fördern würden. Für Kohlenaus

beutung ist diese Ablagerung jedoch viel vorteilhafter als die von Hol lek.  Es 

ist hier bereits ein mehrere Klafter mächtiges Lignitflötz theilweise aufgedeckt, 

dessen Hangendes die gelblichen und rothen Diluviallehme bilden. Ein taubes 

Zwischenmittel von grauem, lehmigem Thon wurde zuerst als Liegendes ange

sehen; das eigentliche Liegende ist jedoch noch nicht angefahren. Die Aus

dehnung des Kohlenflötzes scheint eine ziemlich bedeutende zu sein.

Die b raunkoh len füh rende  Tegelablagerung des Pu l l  er Beckens wird 

durch einen kleinen Bergrücken von grauen Mergelschiefern, hornsteinfiihrenden 

Plattenkalken und dünnschiefrigen Sandsteinen in zwei Partien getrennt. Die kleine 

nördliche Partie, welche auf diese Weise von dem eigentlichen Pu 11 er Becken 

getrennt liegt, bildet eine enge kleine Braunkohlenmulde für sich. Obwohl von 

geringer Ausdehnung, ist sie für den Abbau die bedeutendere; denn das Flötz 

scheint die ganze Mulde auszufüllen und erreicht in der Mitte, wo es am stärksten 

ist, eine Mächtigkeit von 3— 4 Klafter. Sein Hangendes sowohl als sein Liegendes 

bildet ein grauer oder bläulicher lehmiger Tegel. Die Kohle steht hier in einem 

Aufschluss von einer Längenausdehnung von '27 und 18 Klafter an. Dieselbe 

ist von ziemlich guter Qualität und enthält P iauz i t  in Nestern. Dieser Kohlenbau 

(„Hauptbau“) liegt nächst Tsch iemsch i t z ,  am l inken  Ufer des Kalombaches. 

Das Becken von Pu l le  selbst enthält an mehreren Puncten lignitische Braunkohlen. 

Sie treten, wie es scheint, in mehreren einzelnen kleinen, nicht zusammen

hängenden Mulden auf. Auch hier ist die Mächtigkeit der Kohle zum Theil sehr 

bedeutend und zum Beispiel in den fürstlich A uersperg ’schen Bauen nach 

Bergrath L ipo i d  so sehr, dass sie kaum durch Tagbaue gewonnen werden dürfte.

Obgleich der Gedanke an die Gleichalterigkeit dieser eben erwähnten Braun

kohlenablagerungen bei ihrer geringen örtlichen Entfernung sehr nahe liegt, so 

kann er doch nicht als ein unbezweifelt richtiger geltend gemacht werden, bevor 

nicht für die zwei letztgenannten Bildungen, und besonders von der des Puller 

Beckens, ihre gleiche Süsswassernatur durch Auffindung mit denen von Gollek 

angeführten übereinstimmender Petrefacte nachgewiesen werden. Bei den Braun

kohlen von Pulle, welche mitunter entschiedene Meeresbildungen zeigen, ist 

der Verdacht nicht ungegründet, dass sie sich vielleicht ebenfalls als m a r i n e  

Bildungen erweisen dürften.

b. Im Bere iche  des Karstgebirgs-Systems.

Das Braunkohlenbecken von Got tschee sowohl, wie die Ablagerungen von 

Tschernembel und Weltsberg, deren Lage, Ausdehnung und physicalisch-geo

graphische Position wir bereits oben näher kennen lernten, unterscheidet sich 

hierin, so auch in petrographischer, petrefactologischer und stratigraphischer 

Beziehung, ganz wesentlich von allen aus dem nordöstlichen Unter-Krain auf

geführten Tertiärbildungen.

J)  Der Bau auf Braunkohlen wird hier durch Herrn Baron von Hann  auf Neudegg betrieben, 

welcher 5 Feldmassen auf diesem Terrain besitzt.
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Die beiden Hauptablagerungen von Got tschee undM ö t t l i n g  bestehen in 

petrographischer Beziehung in der Hauptsache nur aus einer Reihe von Braun- 

kohlenflötzen von verschiedener Mächtigkeit (zum grössten Theile L i g n i t e u  

mit sehr deutlich erhaltener Holzstructur) und Zwischenlagen von härteren Kalk

mergeln oder weicheren thonigen Schichten. Im Gottscheer Becken sind es beson

ders dunkle bräunlichgraue, ziemlich feste und mit Bitumen imprägnirte Kalk

mergel; im Tschernerabler Kohlenrevier dagegen lichtgelbe, im trockenen 

Zustand etwas mehlige , mergelige Kalke und graue oder bläuliche Thone und 

Lehmschichten, welche die Zwischenmittel der Flötze bilden. Diese Zwischen

mittel führen Conchylienreste. Gut erhaltene Stücke davon sind besonders in 

Tschernembler Becken schwierig zu erlangen. Es gehören alle erkennbaren 

Reste entschiedenen Süsswasse rga t tungen  an, die zum Theil sehr stark an 

die noch lebenden Formen des Laibachflusses erinnern.

In Gottschee treten sowohl in der Kohle selbst, dicht an ihrer Gränze gegen 

das Zwischenmittel, wie in den Kalkmergeln, ziemlich häufig derlei Schalen- 

fragmente auf. Das erstgenannte Vorkommen ist der Erhaltung sehr ungünstig. 

Man erhält davon selten etwas Erkennbares. Mir liegt nur ein ziemlich deut

liches Exemplar von Unio sp .')  vor. Aus den Kalkmergeln erhielt ich dagegen 

mehrere deutliche Exemplare einer kleinen Planorbis sp., ferner Limnaem sp. 
und Melania sp. Aus den hellen kalkigen Schichten von Tschernembel sind mir, 

jedoch in viel ungünstigerer Erhaltungsweise, nur Melania sp. ? und Limnaeus sp., 
aus den lehmig-thonigen Schichten, ausser jener zweifelhaften kleinen Melania, 
noch ziemlich zahlreiche Charenfrüchtebekannt  geworden.

Der Kalk von Weltsberg, der nur sparsame Kohlenschjnitzen führt, ist ziem

lich reich an leider nur in Steinkernen auftretenden grossen Planorben, Limnaeen 

und der oben genannten ? Melania sp. Er ist entweder ein Zeuge der früheren 

grösseren Ausdehnung der Tschernembler Ablagerung oder bedeutender späterer 

Störungen, welche ihn den tieferen, hier blossgelegten Dolomitschichten aufsetzten.

Das Liegende des.TschernemblerBeckens ist nächst dem Kreidekalk, zwischen 

und auf dem es eingeklemmt sitzt, ein Lehm, der Knollen dieses Kalkes führt. Für 

das Gottscheer Becken ist die, zunächst auf den Kreidekalk, in welchen es eben

falls eingebettet liegt, folgende Liegendschicht noch nicht genau ermittelt. Die 

Scbichtcn beider Becken werden zum grössten Theil von einer wenig Fuss 

mächtigen Schicht rother, in Tschernembel eisenerzführender Lehme überdeckt.

In beiden ist ferner die ursprüngliche Lagerung der Schichten bedeutend 

gestört. Diess gilt in besonders starkem Maassstabe für das Tschernembler 

Becken. Die dreizehn, von 2 Zoll bis 17 Fuss mächtigen Kohlenflötze mit ihren 

Zwischenmitteln und Liegendmergeln sind, vom Hangenden zum Liegenden fort

schreitend, immer steiler aufgerichtet. Das fünfte Flötz von oben fällt nur unter 

55 Grad nach Süden, das tiefste jedoch mit 80 Grad nach derselben Richtung.
Das dritte Flötz von oben ist überdiess stark verworfen. Im Gottscheer 

Becken fallen die zu beobachtenden Flötze von ziemlich bedeutender Mächtigkeit 

unter etwa 30 Grad nordöstlich, aber auch hier ist in der Grube der Herren 

R an z in g e r ,  welche zur Zeit meiner Anwesenheit eben begonnen hatten mit 

Eintreibung eines Stollens einen rationellen Abbau zu betreiben, eine starke 

Verwerfung der beiden hier zu Tage gelegten Flötze sehr schön zu beobachten. 

In wiefern die Verhältnisse dieser gewiss sehr jungen Braunkohlenablagerungen 

mit localen Störungen und mit den Hauptstörungen des Karstgebirgs-Systems in 

Zusammenhang stehen, ist eine schwierige und vor der Hand noch offene Frage.

i)  Dasselbe verdanke ich den Herren Gebrüdern R an z i n g e r ,  Glashiittenbcsilzern in Gottschee.
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Ich hoffe bei der genaueren Untersuchung eines Theiles des Karstes, welche mir 

für diesen Sommer bevorsteht, Gelegenheit zu erlangen, zur Lösung dieser 

Frage etwas beitragen zu können.
Eine Parallelisirung dieser jüngeren Braunkohlenbildungen des Karstlandes 

mit derartigen Ablagerungen anderer Länder ist, bei der geringen bisher bekannt 

gewordenen Petrefacten-Anzahl und der Schwierigkeit ihrer specifischen Bestim

mung, dermalen noch nicht durchzuführen. Ebenso wenig würde jetzt schon eine 

speciellere Vergleichung und Parallelisirung der früher behandelten Meeres-, 

Brakwasser- und Süsswasserbildungen des Savegebirgs-Systems in Unter-Krain, 

selbst mit dem nächstliegenden steierschen und den Ablagerungen des Wiener 

Beckens, zu stichhaltigen Resultaten führen können.

Eine kurze Uebersicht des bisher Erörterten gibt die beifolgende Tabelle:

Tabellarische Uebersicht der ans Unter-Krain bekannt gewordenen neogenen Tertiär-Petrefacte.
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IV. Das Leitmeritzer vulcanisehe Mittelgebirge in Böhmen.

(O e s t l i c h e r  The i l . )

Von Johann J o k 6 l j .
Bericht über die Aufnahme im Jahre 1887.

Von dieseir; Gebirgszug, der in seiner Gesammtheit kurzweg das böhmische 

Mittelgebirge benannt wird, und bereits durch so manche Forschungen sich 

den Ruf eines classischen Bodens älterer vulcanischer Thätigkeit erworben hat, 

gleichwie die ihm ebenbürtigen vulcanischen Gebote von Mittel - Deutschland, 

Ungarn, Italien und Frankreich, wurde mir im Jahre 1857 von der Direction der 

k. k. geologischen Reichsanstalt jener Theil zur Aufnahme übertragen, welcher, 

der Generalstabskarte Nr. VII und II entsprechend, rechts von der Elbe die Gegend 

von Leitmeritz (Triebich), Auscha (Gräber) und Wernstadt bis zu seinen nörd

lichsten Verzweigungen, bei Böhmisch-Kamnitz und Tetschen einnimmt, ferner der 

sich von Aussig bis zu den östlichen Ausläufern des Erzgebirges und dem 

Quader der Gegend von Eulau hinziehende Theil, links von der Elbe. Den übrigen 

südwestlichen T!) eil dieses Gebirges hat Herr Dr. Hoch st e t te r  ein Jahr bevor 

untersucht, mit Ausnahme der westlichsten Ausläufer in de.1 Gegend von Brüx, 

welche in der Folge, nebst dem Liesener Basaltgcbirge, auch noch näher berührt 
worden sind.

In orographischer Beziehung ist das Leitmeritzer Mittelgebirge, welche 

Benennung ihm seiner Lage (im Leitmeritzer Kreise der ältesten politischen
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Eintheilung) nach und im Gegensätze zu dem Saazer oder Duppau-Lieseqer Mittel

gebirge eigentlich zukommt, von dem angränzenden Quadergebirge und Erz

gebirge ziemlich scharf geschieden. Es erhebt sich von allen Seiten sogleich steil 

und schwankt in den mittleren Höhen nur wenig, bis es in den eigentlichen 

centralen Theil, der Gegend von Reichen und Wernstadt, seine höchste mittlere 

Höhe von 2800 —  3000 Fuss erreicht. Weniger scharf dagegen gränzt es 

sich ab von den benachbarten Gebirgen im geologischen Sinne, indem die zahl

reichen, isolirten basaltischen und phonolithischen Kuppen, die dasselbe auf 

einen Umkreis von vielen Meilen umgeben und anfangs nur vereinzelt auf

treten, dann immer dichter an einander schliessen, bis sie, mit der Masse des 

Mittelgebirges innig verschmelzend, nur dieselbe Bildungsepoche mit jener 

theilen. Demungeachtet aber erscheint dieser Gebirgszug gleichsam als centraler 

Kern des weithin zerstreuten eruptiven Vorkommens3 wie gesagt, orographisch 

schon als ein streng geschiedenes Ganze und verräth durch seine scharfen 

Contouren und die zahlreichen kegelförmigen Emporragungen, Spitzen und 
Zacken in seinen Reliefverhältnissen auch schon von Ferne her einen, van 

den übrigen sedimentären und krystallinischen Gebirgen auffällig abweichenden 

Charakter.

Der Hauptsache nach lässt er sich, abgesehen von jenen ringsum auftau- 

chenden isolirten Kuppen und Kegeln, als eine im Mittel 2-5 Meilen breite und 

zwischen Hayda und Bilin gegen 7 S Meilen langen, nahezu von Nordwesten in 

Südwesten verstreckte Bergkette bezeichnen, die jedoch theils durch die Elbe, die 

fast der Mitte nach quer durchbricht, theils durch grössere oder kleinere, meist 

sehr schroffe Bachthäler, namentlich in dem Theile östlich von der Elbe, nahezu 

in paralleler Richtung durchschnitten wird, und dadurch in mehrere Nebenketten 

oder Joche (Rücken) sich auflöst, die mit ihren Auszweigungen, denen in der 

Regel in Kuppen und Kegeln aufgehende basaltische und phonolithische, seltener 

trachytische Stöcke zum Kerne dienen, mit verschiedenen Namen belegt 

werden').'
In dem hier zu betrachtenden Gebirgstheil sind die eminentesten Ilöhen- 

puncte, welche zugleich zur Bezeichnung je Einer orographischen Gruppe dienen 

können: der Geltschberg, der Lungenberg mit dem Kubaberg (nördlich von 

Leitmeritz), im Anschlüsse daran das Schreckensteiner Gebirg mit jenem von 

Binowe und Tauchorschin, das Joch des Zinkensteines mit den phonolithischen 

Höhen von Klein-Zinken und mit den Gügel-, Hus- und Eichberg (zwischen Auscha 

und Sandau) —  dieses gleichsam den centralen Theil des Gebirges östlich von der 

Elbe einnehmend —  das Joch-des Kronhübls und Hannbuschberges (zwischen 

Reichen und Benzen), —  nördlich vom Pulssnitzathal der Doberner Berg mit 

dem Poppenberg —  der Bockenberg mit dem Hofberg bei Sandau, im Anschlüsse 

daran die Basaltkuppen der Gegend von Böhmisch-Kamnitz, endlich links von 

der Elbe das Gebirge zwischen Aussig und Eulau, welches seine höchsten 

Puncte in der Gegend von Böhmisch-Bochun und Ohren erreicht, und sich in 

einzelnen Ausläufern bis Kulm zum Rande des Erzgebirges und nahe bis Boden

bach auszweigt.
Bevor der Bau dieses Gebirges näher auseinandergesetzt wird, mögen 

einige allgemeine Bemerkungen vorangehen. Südlich und nördich werden die 
vulcanischen Gebilde von Gliedern der Kreide- und Tertiärformation begränzt, 

welch letztere hier theils einer älteren, theils einer jüngeren Periode angehören als 

die Basalte und Alles, was damit zusammenhängt. Daraus und aus den allgemeinen

*) Vergleiche F. X. M. Z i p p e  in Som m e r ’s Topographie des Leitmeritzer Kreises 1833.

äl*
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Lagerungsverliältnissen aller dieser Gebilde geht es hervor, dass die Haupt

ablagerung der vulcanischen Bildungen innerhalb einer Terraineinsenkung statt

fand, welche aber nicht, wie es anfänglich den Anschein haben mag, hier während 

der Basalteruption erst entstanden ist, sondern sie musste lange bevor noch die 

ersten Hauptdurchbrüche des Basaltes erfolgt waren, durch andere plutonische 

Kräfte hervorgerufen worden sein, durch Kräfte, welche den Spaltenbruch des 

Erzgebirges an seinem Südrand und dessen Fortsetzung in die Quadergebirge bei 

Eulau und der sächsich-böhmischen Schweiz, so wie jene Spalte erzeugten, welche 

in den Verwerfungen der Kreidegebilde längs des Egerthales und am Nordrande 

des Rakonitzer Gebirges, und weiter in Nordosten längs der Thaleinsenkung von 

Liebeschitz, Auscha und Gräber sich kund gibt. In dieser, zwischen diesen beiden 

Hauptvenvcrfungsspalten befindlichen thalförmigen Einsenkung im Bereiche des 

Leitmeritzcr und Saazer Kreises, fingen die untersten Glieder des Tertiären erst 

an sich abzulagern, wurden dann später von Basalten durchbrochen und überlagert 

und erlitten nachher, sammt diesen und ihren Tuffen und Conglomeraten, durch 

die Eruptionen jüngerer Basalte, so wie der Phonolithe und Trachyte, noch so 
manche Störungen in ihren Niveauverhältnissen, so dass sie zusammengenoinmen 

in ihren mittleren Höhen das benachbarte, auch ausser dem Verwerfungsgebiete 

gelegene Quadergebirge stellenweise bedeutend überragen.

Sämmtliche Gebilde, wclche das Leitmeritzer Mittelgebirge in dem auf

genommenen Theile zusammeasetzen, zerfallen, abgesehen von dem quartären An

schwemmungen, in viererlei Gebirgsarten. Zu den einen gehören die basaltischen 

Bildungen, Basalte und Dolomite mit ihren Tuffen und Conglomeraten, zu den 
anderen Phonolithe und trachytische Gesteine, hin und wieder ebenfalls von ihren 

Tuffen oder Conglomeraten begleitet, zu den dritten unteren Tertiärbildungen, 

vertreten durch Mergelschiefer, mehr minder schiefrige Thone, beide stellen

weise mit Braunkohlenflötzen und Sandsteine, welclie zusammen eigentlich 

das Grundgebirge für die vulcanischen Bildungen in sich fassen. Endlich 

erscheinen noch, ausser den Kreidege<bilden älterer Gebirgsar'.en: .schiefrige 

und mehlige krystallinische Gesteine, welche im Bereiche des Basaltgebirges 

entweder in tieferen Thaleinschnitten, an der Elbe, entblösst sind, oder während 

der Eruption der vulcanischen Gesteine zur Oberfläche emporgehoben, sonst 

wie blossliegen.

Basal t  und D o le r i t  und ih re  Tuffe und Cong lom era te .

Unter allen vulcanischen Erzeugnissen haben die Basalte und Basalttuffe, 

sammt den Conglomeraten, hier bei weitem die grösste Verbreitung und unter 

diesen sind es wieder die letzteren, welche ihrer Masse nach vorwiegen und 

gleichsam Grund und Boden für alles Uebrige abgeben. Auch sind es diese 

Schichten, die bei ihren vegetabilischen Ueberresten nicht allein zur Beurtheilung 

der Altersverhältnisse der vulcanischen Bildungen einige Anhaltspuncte gewähren, 

sondern auch durch ihre Braunkohlenführung in industrieller Beziehung einig« 

Wichtigkeit erlangen.

Durch diese pflanzlichen Ueberreste, so wie durch die Art ihres Auftretens 

in vollkommen deutlich entwickelten Schichtencomplexen, ist die sedimentäre 

Natur dieser basaltischen Tuffe und Conglomerate ausser allem Zweifel gesetzt. 

Eigentliche Reibungsconglomerate oder Tuffe sind im Vergleich zu jenen 

A:ischwernmungsproducten hier viel untergeordneter. Sie zeigen sich auf 
verhältnissmässig kurzen Strecken, bloss in der unmittelbarsten Nähe grösserer 

Basaltstöcke oder Gänge, haben daher an der Zusammensetzung des Gebirges 

einen nur geringen Antheil.



Das Leitmcritzer vulcanisßhe Mittelgebirge in Böhmen. 401

Die sehr detaillirte Beschreibung der petrographischen Beschaffenheit 

und der Lagerungsverhältnissc dieser Ablagerungen, sowie der Basalte selbst von 

mehreren hierher bezüglichen Localitäten, die Herr Professor Dr. A. Reuss in 

seinem verdienstvollen „Geognostischen Skizzen aus Böhmen“ ') gibt, macht es 

überflüssig diesen Gegenstand hier im Allgemeinen ausführlicher zu behandeln. 

Weiter unten wird überdiess bei den Braunkohlenzeclien, namentlich über Tuffe, 

auch noch ein Näheres zu berühren sein.

Der Hauptsache nach sind die Tuffe unter Mitwirkung von Gewässern aus 

der Zerstörung vulcanischer Massengesteine hervorgegangen; zum Theil sind sie 

auch ejicirte und später conglutinirte vulcanische Aschen vnd Sande. Sie bestehen 

daher aus feinen Partikeln dieser Gesteine, hier bezugsweise der Basalte, 

gebunden durch ein theils thoniges, theils sandiges Cement, welches gewöhnlich 

auch ihre vorherrschend gelben, grauen, grünlichgrauen oder braunen, mitunter 

auch ziegelrothen oder violetten Farben bedingt. Auch enthalten sie, namentlich 

die compacten Varietäten, fast alle dem Basalt porphyrartig eingestreute 

Mineralien, als: Augit, Hornblende, Labrador, Glimmer, zersetzten Olivin und in 

Blasenräumen oder auf Klüften, die meisten Zcolitharten, so wie Kalkspath und 

Arragonit. Ob unter diesen namentlich Augit, Hornblende und Labrador sich 

innerhalb der Tuffe stets auf secundärer Lagerstätte befinden, ist in Hinblick auf 

ihre oft sehr vollkommen entwickelten Krystallgestalten wohl in Zweifel zu ziehen. 

Man ist vielmehr geneigt, sie als palingenetische Bildungen anzusehen, gleichwie 

so manche tuffartige oder thonige Basalte, so wie auch die Wacken nicht stets 

zersetzte, sondern oft regenerirte Basalte sein dürften. Es gewinnt diess um so 

mehr an Wahrscheinlichkeit, als solche Tuffe oder Wacken häufig auch in Basalte 
übergehen.

Durch Aufnahme grösserer Fragmenten, zum Theil auch von Geschieben 

oder concentrisch-schalig sich absondernden Kugeln von Basalt, nicht selten auch 

von Bruchstücken tertiärer, Kreide- und krystallinischer Gesteine, entwickeln 

sich aus den Tuffen Basa l tcong lomerate ,  mit ihnen theils schichtenweise 

wechselnd, theils auch grössere Strecken ganz für sich einnehmend. Ihre stets 

deutliche Schichtung verweist auch sie in die Reihe der sedimentären Bildungen. 

Wenn auch petrographisch nicht wesentlich, so sind sie ihrer Entstehung nach 

von den Reibungs - Conglomeraten dennoch unterschieden, welche, so wie die 

Reibuugs-Tuffe, durch Friction während des Empordringens der vulcanischen 

Massengesteine entstanden sind und dieselben mantelförmig umhüllen. Accessorisch 

enthalten die Tuffe und Conglomerate häufig Nester und Mugeln vonBrauneisenstein 

oder thonigem Sphärosiderit.

Palagonitische Umwandlungen, wie sich solche bei den ähnlichen Bildungen 

der Rheingegenden so häufig zeigen, lassen sich hier fast gar nicht beobachten.

Durch den Druck der über den Tuffen uud Conglomeraten lagernden Basalt

oder Phonolithströme erhielten die ersteren oft eine bedeutende Festigkeit und, 

indem sie so der Erosion leichter widerstehen, bilden sie in vielen Thälern, 

besonders im Elbe- und Pulssnitzthal, im tollen Graben bei Wesseln und am 

Westreyberg, sehr schroffe, mitunter fast senkrechte Wände.

Eine ganz eigentümliche Erscheinung ist es bei den Basaltconglomeraten, 

dass die sie häufig durchziehenden, von Zeolithen, Kalkspath oder Arragonit erfüllten

•) Es enthält dieses Werk auch das Verzeicliniss der auf dieses Gebirg bezüglichen Literatur.
■— Einen wesentlichen Beitrag zur Vorkenntniss von einem Theile dieses Gebirges, östlich- 
von der Elbe, bot in chartographis^her Beziehung vor Allen die von Herrn Prof. Dr. C. F. 
N a u m a n n  zusammengestellte „Geognostische Karte des Königreiches Sachsen und der 

angrenzenden Länderabtheilungen“.
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Fi^ur 1.

Klüfte und Schnüre (««. Fig. i )  von der weichen, milden Masse des Tuffes, 

welcher die Grundinasse des Conglomerates 

bildet, ununterbrochen in die Basaltgeschiebe 

oder Kugeln hinübc.rsetzen, ohne durch sie 

in ihrer Richtung die mindeste Ablenkung zu 
erfahren.

Durch Ausscheidung des thonig-kiescligen 

Bestandteiles der Tuffe, oder auch durch 

ursprünglichen Bildungsvorgang bedingt, ent' 

wickeln sich aus ihnen stellenweise P o I i r- 

sch ie fer ,  wie bei Skalitz (Mentauer Förster

haus), Kundratitz und Zierde.

Viel häufiger und in grösserer Mächtigkeit 
erscheinen dagegen in ihrem Bereich thon ige 

oder merge l ige ,  mitunter auch sandige 

Schichten von meist schiefriger Beschaffenheit. Sie bilden gewöhnlich das 

Liegendste der Tuffe, wechseln aber auch häufig mit ihnen. Mit diesen Schichten 

ist gleichsam der Absatz der basaltischen Sedimente eingeleitet worden. Sie 

bilden das Verbindungsglied zwischen jenen und den vorbasaltischen Ablage

rungen, den unteren mürben Sandsteinen und plastischen Tbonen. Man beob

achtet diese mergeligen Schicferthone an vielen tiefen Puncten im Bereiche des 

Basaltgebirges. Am besten entblösst sind sie aber an seinen Rändern, namentlich 

in der Gegend von Gräber, Konoged, Zierde, Ober- und Nieder-Nösel, Kuttlitz 

Triebsch, Rzepnitz, Mirzowitc Trzebutscbka (Skalken- und Horzieglberg) und 

am nördlichen Rande bei Leukersdorf, Eulau, Alt - Böhmen und zwischen 

Tetschen und Böhmisch-Kamnitz. Im Innern des Gebirges gelangen sie zum 

Vorschein in den Thaleinschnitten von Klinge, Wernstadt, Waldek (Raben

steiner Revier), Wesseln, Nestersitz und in geringer Verbreitung noch ander

wärts. Vielfache Krümmungen und Windungen ihrer Schichten bezeugen die 

Einwirkungen, welche dieselben durch die vulcanischen Massen erlitten hatten. 

Dieses Verhältniss, so wie ihre Auflagerung auf den unteren tertiären Sand

steinen, lässt sich am besten an der jüngst neu angelegten Strasse zwischen 

Alt-Lenzel und Ober-Tenzel beobachten (Fig. 2).
Mitunter kommen mit den 

Tuffen auch p l a s t i s c h e  Figur

Thone von verschiedenen, oft. 
ziegelrothen Farben vor. Hier

her gehören unter anderen die 

plastischen Thone von Gügl, 

wo man sie schachtmässig ge
winnt1).

Aehnliche Thone hatte man 
früher auch bei Haadorf und 
Ober-Koblitz gewonnen.

Viel untergeordneter als 
die Basalttuffe sind im Bereiche dieses Gebirges die Doler i t- ,  Phonol i th- 

und Trachy  t-Tuffe oder Conglomerate. Jm Allgemeinen scheinen bei diesen 

die Rcibungserzengnisse häufiger zu sein, als die angeschwemmten Ablagerungen;

(t TJütertertiSrer mürber Sandstein m it Lagen festen Qtiarzsaaifotcinef. 

f* Gelber Ihonig-er Saud m it Fragmenten von Q n aT iaaoätteia  u a i  rail 

Baaaltgeröllen, •/$— 1 Fass, c Lichlgrnuer Mergelschiefer.

' )  Die Schiulitcnfolge ist dort: Basalltuff, darunterSchieferthon (beide40—50 Fuss mächtig), 

dann plastischer Thon (4— 6 Fuss), tuffartiger Saud und endlich mürber Sandstein.
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beide sind aber in der Regel durch die theils älteren, theils jüngeren Basalttuffe 

den Blicken entzogen.
Wie bereits Eingangs angedeutet, erstrecken sich die Tuffe und Conglomerate 

über das ganze Gebiet des Mittelgebirges, ja sie sind selbst an jene isolirle 

basaltische Puncte gebunden, die rings um dasselbe im Tertiären, in der Kreide 

und im Krystallinischen auftauchen. Ihre Verbreitung ist daher so allgemein, 

dass eine Aufzählung aller dieser Localitäten völlig überflüssig wäre. Dieselbe 

Bewandtniss hat es mit der Art ihres Auftretens. Ihr Verhältniss zu den Basalten 

ist so mannigfaltig, so wechselnd, dass es durch einen allgemeinen Umriss nur 

schwer wiederzugeben wäre.
In der Regel sind die Tuffe und Conglomerate, seien sie nun in geringerer 

oder grösserer Mächtigkeit entwickelt, vollkommen deutlich geschichtet. Eine 

horizontale Schichtenlage ist bei ihnen vorherrschend. Sie zeigt sich allerwärts, 

wo die Schichten durch jüngere vulcanische Massen, worunter Phonolithe und 

Trachyte die wesentlichste Rolle spielten, in ihrer ursprünglichen Lagerung 

keine Störungen mehr erlitten hatten. Dieses Verhältniss findet vorzugsweise 

gegen die äusseren Ränder des Gebirges Statt, so wie auch bei allen jenen isolirten 

Basaltkuppen, wo der Basalt auf Tuff deckenförmig lagert. Sonst aber bieten 

sich bei ihnen mitunter auch nicht geringe Störungen. Es ist diess namentlich der 

Fall im centralen Theile des Gebirges, um Wernstadt, Triebsch, Schrecken

stein u. a., wo auf diese Weise auch das bedeutende Niveau erklärlich wird, zu 

welchen jene Schichten, und selbst auch die unter-tertiären Gebilde, empor

steigen.

Zur Beurtheilung des Alters der Tuffe, so wie zugleich jener Basalte, die mit 

ihnen genetisch am engsten Zusammenhängen, gehen die darin vorkommenden 

pflanzlichen Ueberreste wohl nicht den Ausschlag, dennoch aber gewähren sie 

ein Bild der Vegetationsverhältnisse jener Periode, welcher diese Schichten 

entstammen.

Die zahlreichsten Pflanzenreste bot der Ilolai-Kluk bei Binowe und darunter, 

nach der gütigen Bestimmung des Herrn Prof. Dr. U nge r ,  als vorherrschende 

Formen: Glyptostrobus europaem Heer, Podocarpus eocenica Ung., Carpinus 
grandis Ung., Populus mutabilis Heer, Celastrus Andromedae Ung., Juglans 
elaenoides Ung. Aus den, dem Aufnahmsgebiete jedoch nicht mehr angehörigen 

Basaltluffe von Waltsch1) sind ferner noch bekannt: Sargassites Stembergii 
Stemb., Asterophyllites charaef-ormis Göpp-, Pinites oviformis Endl., Pinus 
ornata Brongn. und Stcinhauera oblonga Sternb., und aus den ebenfalls in die 
Basaltperiode fallenden Kalkmergcln von Atschau und Männelsdorf: Carpinus 
grandis Ung. und Lastraea stiriaca Heer (Goniopteris stiriaca Al. Br.). Im 

Polirschiefer, gegenüber vom Mentauer Jägerhaus (nördlich von Leitmeritz) 

fanden sicha) : Ulmus bicornis Ung., Salix varians Göpp., Cinnamomum Scheuch- 
zeri Reer ( Daphnogene polymorpka Ett ) .

Die Vergleichung dieser Formen mit solchen anderer Localitäten ergibt ihre 

grosse Uebereinstimmung mit den einerseits als eocen gedeuteten Horizonten 

von Sotzka, Sagor, Häring, andererseits auch mit den älteren ueogenen 
(ol igocenen)  Schichten, wonach nun diese basaltischen Sedimente gleichsam 

den Uebergang zwischen den alt-tertiären, echt eocenen und den jüngeren 

Ablagerungen des Wiener Beckens vermitteln. Dass für ein solches Alter selbst auch 
die Lagerungsverhältnisse und die Art und Weise ihrer Verknüpfung mit den

')  F, U t igc r ,  Genera et speeies Plantarum fossilium.
2) Nach Herrn Krnner ’s Angabe.
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vor- und nach-basaltischcn Bildungen des Saazer Beckens sprechen, kann hier 

bloss berührt, nicht aber weiter auseinandergesetzt werden. Näheres über diese 

Verhältnisse wird ein anderer Aufsatz, über die Tertiärablagerungen des Saazer 

Beckens, in einem der nachfolgenden Hefte dieses Jahrbuches bieten. Ueber die 

Uraunkohlenfiihrung der Basalttuffe folgt weiter unten das Nähere.

Bezüglich der thierischen Ueberreste, zum Theil auch der vegetabilischen, 

der bereits ausserhalb des Aufnahmsgebietes gelegenen Basalttuffe und Conglo

merate, so wie der Polirscliiefer von Kutschlin u. a. 0. und der opalführenden 

Tuffe von Luschitz ist auf das oben angeführte Werk des Herrn Prof. Dr. Reuss 

und auf dessen „Tertiäre Süsswassergebilde des nördlichen Böhmens und ihre 

fossilen Thierreste“ (Palaeontographica II. Bd.) zu verweisen.

Unter den Augit- und Labradorgesteinen des Leitmeritzer Mittelgebirges ist 

der Basalt das vorherrschende Massengestein, eigentlicher Dolerit dagegen in 

seiner typischen Entwickelung nur höchst untergeordnet. In seiner Beschaffenheit 

zeigt der Basalt, ungeachtet der zahlreichen und vielfältigen Ausbrüche, welche 

im Laufe der ganzen Basaltperiode erfolgten, nur wenig solche unterscheidende 

Merkmale, die gleichsam petrographisch durch die geologischen Verhältnisse 

bedingt wären. So weit es indessen einigermassen möglich und zulässig erschien, 

sind die nachfolgenden Basaltvarietäten in diesem Sinne aufgefasst und angeführt 

worden. Im Wesentlichen lassen sich .darunter, mit Inbegriff des Dolerites, 

folgende Abänderungen unterscheiden:

Ol iv in-Bas alt. Gewöhnlicher grauschwarzer, gemeiner Basalt von mikro- 

krystallinischer bis dichter Beschaffenheit, mit mehr minder zahlreich ein

gestreuten Körnern von Olivin und titanhaltigem Magneteisenerz, stark magnetisch. 

Durch Beimengung grösserer Mengen von Augitkrystallen geht po rphyr is cher  

Basalt hervor. An Uebergemengtheilen ist er meist arm. Das zersetzte Gestein ist 

gewöhnlich schmutzig grau oder braun. Vorkommen sehr häufig.

A n a m c s i t a r t i g e r  B a s a l t 1)- Höchst feinkörnig bis dicht, Von etwas 
lichterer Farbe als der Olivin-Basalt, oft mit bläulicher Nuance. Titaneisen in 

Schuppen und Körnern oder fein vertheilt. Meist stark magnetisch. Olivin selten, 

fehlt gewöhnlich auch ganz, häufig dagegen eingestreute Krystalle und Körner 

von Labrador, Augit und hasaltischer Hornblende, wodurch sich an vielen Orten 

ein ausgezeichneter Basa l t-Porphyr  entwickelt. An Uebergemengtheilen 

erscheinen brauner Glimmer, in Körnern und auf Schnüren, Kalkspath, Dolomit 

Zeolithe und Kiesu. Bei dieser Abänderung scheint die Grundmasse wesentlich aus 

Labrador und titanhaltigem Magneteisenerz zu bestehen, welch ersterer oft 

auch durch Oligoklas zum Theile vertreten sein dürfte; beim Olivin-Basalt hin

gegen mag der Feldspath mehr durch Augit oder Hornblende ersetzt werden, 

daher auch seine stets dunkleren Farben und das höhere specifische Gewicht von 

2'98— 3'40, während das des anamesitartigen im Mittel 2-90 beträgt.
Diese Abänderung ist auch ziemlich weit verbreitet; man findet sie 

insbesondere bei Ilinter-Nessel, Loschwitz, am Beilaberg bei Hundorf, Gutberg 

bei Mersendorf, am Zinkenstein, östlich von Babutin, am Hofberg nordöstlich bei 

Sandau, westlich von Klein-Bocken, bei Uuter-Birkigt; südöstlich bei Kolmen

')  Die Bezeichnung „ an amcs i t a r t i g e r  Basalt“ wurde hier gewühlt, um damit die nähere 

Verwandtschaft dieses Gesteines zu jenen anzudeuten, welche ihrer mineralischer Zu
sammensetzung nach den Doleritfin schon niiher stehen und gleichsam denUebergang ver

mitteln zwischen diesen und den echten Basalten, als deren Hauptrepräscntant der Olivin- 
Basalt zu betrachten ist. Jene Benennung hat daher nur eine Beziehung auf die i nne re  

Beschaffenheit des Gesteines und keineswegs auch auf die Struetur desselben, denn cs ist 
gewöhnlich ebenso dicht oder mikrokrystalliniscli als der echtc Basalt seihst
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(S. Tetschen), östlich bei Stabig, am Gratschenberg bei Grätschen, Tannbusch
berg bei Gross-Wöhlen u. a.

Basa l t-Mande ls te in .  Er entwickelt sich meist aus den beiden ersteren 

Abänderungen, wenn das Gestein blasig wird und die Hohlräume von den bei 
ihnen sonst nur accessorisch verkommenden Gemengtheilen theils ganz ausgefüllt, 

theils von ihnen überkleidet werden. Fehlt aber diese Ausfüllung ganz, so hat 

das Gestein eine sch lack ige  Structur. Im angegriffenen oder zersetzten 

Zustande wird die Grundmasse des Mandelsteins lichtgrau, oft auch rothbraun, und 

es treten dann die Bestandteile (Augit und Feldspath) viel deutlicher hervor, das 

Magneteisen ist aber dabei höher oxydirt. Jene Uebcrgemengtheile, welche fast 

durchgehends secundärer Natur sind, bestehen hauptsächlich aus Chabasit, 

Phillipsit, Analzim, Natrolith, Heulandit, Glimmer, Bronzit, Rubellan, Kalkspath, 

Braunspath, Clialcedon, Hyalit, Quarz und aus Kiesen, von denen die einen bald 

da, bald dort mehr vorwiegen.

Die wackenar t igen  oder th on igen  Gesteine, welche sich aus der einen 

oder anderen der vorgenannten Abänderungen entwickeln, scheinen in manchen 

Fällen aus der Zersetzung derselben hervorgegangen zu sein, öfter noch sind es 

aber, nach ihrer Verknüpfung mit jenen zu schliessen, schon ursprüngliche Bil

dungen, gleichsam Schlammslröme, ein halb pyrogenes, halb sedimentäres Product.

Auch die Basalt-Mandelsteinc haben eine grosse Verbreitung; man trifft sie 

unter anderen sehr reich an Nebengemengtheilen: am Langenberg nördlich von 

Leitmeritz, bei Hundorf, Weisskirchen, Petrowitz, in der Gegend von Naschowitz, 

nordöstlich bei Reichen, südlich von Leschtine, westlich und südlich von Biebers

dorf (Matreligberg), westlich von Konoged, am Rahenstein bei Binowe, am 

Krobberg (Hannbuschberg, westlich Algersdorf).
Do le r i t a r t  i gcr Basa 11 (Anamesit ) .  Ein dem anamesitartigen Basalt 

sehr nahe verwandtes Gestein und gleichsam ein zwischen eigentlichem Basalt 

und Dolerit mitten inne stehendes Uebergangsglied. Es nähert sich daher bald 

diesem, bald jenem, ist theils deutlich fein- oder kleinkörnig, theils mehr weniger 

dicht, wobei jedoch Labrador den vorherrschenden Bestandteil bilden dürfte; 

daher ist auch die Farbe des frischen Gesteins gewöhnlich lichter als bei den 

vorhergehenden Abänderungen. Es ist stets magnetisch und führt gewöhnlich 

Labrador- (Oligoklas-?) und Augit-Einsprenglinge, bisweilen auch Hornblende, 

Nephelin und Kiese, und wird bei grösserem Kalkspath- und Zeolithgehalt auch 

mandelstei i i  artig.  Im angegriffenen Zustande hat die Grundmasse eine mehr 

minder bräunliche oder röthlichgraue Farbe. Die Verbreitung dieses Gesteins 

ist im Allgemeinen nur gering, so wie auch die des Dolerits.

Dolerit .  Klein- bis grobkörniges Gemenge von Labrador und Augit mit 

titanhaltigem Magneteisenerz, durch eingestreute Augitkrystalle auch porphyrisch. 

Brauner Glimmer zeigt sich mitunter auch. An einigen Orten ersetzt Nephelin 

den Labrador und das Gestein ist dann füglich als Nep he l in-Do le r i t  zu 

bezeichnen.

Geotekton isehe  Verhä 11nisse.

Wirft man einen Blick auf die geologische Karte dieses Gebietes, so fällt es 

vor allem auf, dass der Basalt selten in grösserer Ausdehnung stetig fortsetzt, 

dass er vielmehr inmitten der Tuffe und Conglomerate gewöhnlich nur isolirte 

Partien bildet, die höchstens durch einige gangförmige Anastomosen mit einander 

in Verbindung stehen. Der Grund dieser Erscheinung beruht nun sowohl in der 

Art des Auftretens der basaltischen Bildungen, als auch in dem sehr coupirten 
Terrain selbst. Bei der leichten Zerstörbarkeit derTuffe und Conglomerate wuschen

K. k . geologische ReichtansUH . 0. Jahrgang I8Ü8. I II .
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sieh nach und nach tiefe Schrunden und Thäler aus, —  denn Auswaschungs- 

thäler sind es grösstentheils, welche das Gebirge durchziehen, —  und so zerfiel es 

in eine Unzahl von Jochen und Rücken. AufdieseVVeise wurden auch die ursprünglich 

zusammenhängenden Basaltmassen grösstentheils zerstört, so dass davon gegen

wärtig bloss einzelne Theile als isolirte Lappen rückständig sind. Schroffe Basalt

kegel, welche die flacheren, theilweise plaleauformig ebenen Rücken einzeln oder 

auch in grösserer Anzahl überragen, erscheinen nun auch meist isolirt in den Tuffen 

oder in den tertiären Schichten; dort jedoch nicht selten rings umsäumt von Partien 

oder Streifen anderer Basalte, die lagenförmig zwischen den Tuffen und Conglo

meraten lagern und so an den Thalgehängen oder Thalsohlen zu Tag ausgehen.

Aus diesen Andeutungen schon ergibt sich die dreifache Art des Auftretens 

der Basalte: das lagen- oder s t r om fö rm ige ,  das gang- und stock

f ö rm ige  Auftreten. *

Für die erstere Art des Auftretens, das s t r o m fö rm ig e ,  ist eigentlich 

das ganze Basaltgebirge selbst ein Beispiel; denn in der Hauptsache ist es eben 

nur ein Complex von wechselnden Tuff- (Conglomerat-) Schichten und Basalt

lagen, welche sich von unten aus unter Wasserbedeckung während eines 

verhältnissmässig nicht unbedeutenden Zeitraumes über einander abgelagert haben. 

Die bereits gebildete sedimentäre Hülle ward nämlich zu wiederholten Malen von 

Basalten an zahlreichen Puncten gesprengt, gangförmig durchbrochen und dann, 

je nach der Menge der so emporgedrungenen Basaltmasse, in grösserer oder 

geringerer Mächtigkeit und Ausdehnung strorn- oder deckcnförmig von ihr über

lagert. Als diese Schichten und Ströme erhärtet waren, erfolgten nachher die 

Durchbrüche der jüngsten Basalte in stock- und gangförmigen Massen und 

bewirkten so manche Störungen in den Lagerungsverhältnissen der älteren Basalte, 

so wie auch der Tuffe und der darin vorkominenden Braunkohlenflötze. Die 

Basalte dieser Bildung, einigermassen auch petrographisch von den Strombasalten 

unterschieden, erscheinen als isolirte Kegel oder als langgestreckte Berg- oder 

Hügelrücken (Züge) mit meist auffällig scharfen und zackigen Contouren.

Beispiele für das ström- und deckenförmige Auftreten des Basaltes bieten 

fast alle Thäler, die das Basaltgebirge tiefer durchfurchen, so wie die plateau
förmig geebneten Rücken der meisten Joche. Eine Aufzählung aller dieser Puncte 

wäre daher überflüssig. Ein Blick auf die Karte vermag darüber die besten Auf

schlüsse zu gewähren, wo die langgezogenen Streifen entlang der Gehänge der 

einzelnen Berge oder ganzer Joche sich sogleich als die relativ höheren oder 

tieferen Basaltlagen erkennen lassen, während die anderen mehr isolirten Partien 

zum Theil die rückständigen Reste der obersten Basaltdecken darstellen.

Vor Allem bemerkenswert!) ist aber in dieser Beziehung das tiefe 

Pulssnitzthal, namentlich in der Gegend von Scharfenstein und Bensen. Hier 

lassen sich besonders z w e i  mächtige Basaltströme unterscheiden, der eine 

zwischen diesen beiden Orten an beiden Thalgehängen dicht an der Thalsohle, der 

andere weiter oben, wo er einerseits am Nordabfalle des Ilannbuschberges zu Tage 

ausgeht, der correspondirende Theil andererseits an der rechten Thallehne in fast 

gleicher Höhe östlich von Bensen über Ullgersdorf nahe bis Gross-Bocken zu ver

folgen ist. Die ähnlicherweise im Basalttuffe ausgehenden Basaltlagen an den Thal

gehängen flussauf- und abwärts bis Birkigt können nur als die weitere Fortsetzung 

jener Ströme betrachtet werden. Tritt hier dieses Verhältniss stellenweise auch 

minder deutlich hervor, so beruht diess, so wie an vielen ähnlichen Puncten, 

nur in den auf mancherlei Art erfolgten späteren Störungen, die einzelne Theile 

dieser Schichtcncomplexe betrafen. Bei den unten aufznführenden Braunkohlen

Bergbauen worden diese Verhältnisse noch specieller nachgewiesen werden.
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Das Elbethal bietet für dieses Auftreten gleichfalls manche interessante Erschei

nungen, so namentlich an der rechten Thalseite yon Schreckenstein an bis Zirkowitz, 

und unter den Nebenlhälern insbesondere das Leschtiner Thal, wo unterhalb der 

deckenfrirmigenBasaltmasse des dieses Thal begründenden Zinkenstem- undMatzen- 

stein-Joches an beiden Lehnen, nebst einigen geringen, ein ziemlich mächtiger 

Basaltstrom zwischen Tuff- und Conglomeratschichten ausstreicht und auch jenseits 

dieser Rücken zum Vorschein gelangt. Dieselhen Erscheinungen wiederholen sich 

am Bergzug des Langenberges (zwischen Pohorzan und Babina) und in den 

Thälern von Voitsdorf, Mertendorf u. a. 0. vielfältig.

Für Beste einstiger Ströme (Decken) müssen ferner noch zahlreiche basal

tische Kuppen angesehen werden, die an den Rändern des Basaltgebirges oder doch 

nahe daran auftauchen, so wie manche völlig isolirte, mehr domfönnig gewölbte 

Basaltberge, die schon ausserhalb des eigentlichen Mittelgebirges im Bereiche der 

Kreide- oder Tertiärgebilde befindlich sind. Unter anderen gehören hierher die 
meist von Tuffen und Conglomeraten unterlagerten Basalte der vereinzelten Berge 

und Hügel der Gegend von Lewin, Pokratitz, des Eisberges bei Kumaik, jene 

von Zirkowitz, Niesenbahn, Deutsch - Kahn, Dobern, Klein-Bocken, Sandau, 

Bühmisch-Kamnitz.

Je weiter diese Puncte von der Peripherie des Basaltgebirges gelegen sind, 

in dem Maasse nehmen sie auch an Höhe ab. Es scheint diess anzudeuten, falls 

der innere centrale Theil des Gebirges nicht durchaus späteren Erhebungen sein 

höheres Niveau verdankt, dass die Basaltströme von da, wo ohne Zweifel die 

Hauptdurchbrüche erfolgt waren, unter grösserem oder geringerem Gefälle nach 

jenen Richtungen hin sich ergossen hatten.

Zu erwähnen wäre noch eine eigenthümliche Erscheinung bei den Basalt

strömen, namentlich in Bezug ihres Verhaltens zu den darunter in den Tuffen 

und Conglomeraten lagernden Braunkohlenflötzen. In der Regel fallen nämlich die 

letzteren von allen Seiten der Gehänge widersinnig ein gegen solche Basalt

kuppen oderRücken, welche ausdeckenförmig ausgebreitetem Basalt bestehen, oder 

die sich vielmehr als die rückständigen Lappen eines einstigen Stromes erweisen. 

So auffallend dieser Umstand in mancher Beziehung auch zu sein scheint, so beruhter 

nach vielen Beobachtungen nur in dem unebenen Untergrund, der, auf welche Art 

immer herbeigeführt, auf die Ablagerung der braunkohlenführenden vulcanischen 

Sedimente derart maassgebend war, dass eine muldenförmige Einlagerung oder 

überhaupt eine unregelmässig - wellenförmige Ablagerung dieser Gebilde hervor

ging, die sich dann selbst auch bei den darüber stromartig übergeflossenen 

Basalten wiederholte. Doch füllten diese letzteren zumeist die muldenförmigen 

Vertiefungen aus und sammelten sich da in mächtigeren Massen an. Diese 

waren es nun, welche während der späteren Hebungen und während der Thal

bildung, für deren Richtung sie vielleicht selbst auch von Einfluss waren, den 

zerstörenden Wirkungen einen grösseren Widerstand boten und so, vor Zerstörung 

leichter gewahrt als die weniger mächtigen Lagen, nun in Form der jetzigen 

Bergkuppen und Rücken als rückständige Ienticulare Reste jener Ströme sich 

darstellen (Fig. 3, s. Seite 408).

Der Basalt dieser Vorkommen ist theils Olivin-Basalt, theils der anamesit- 

artige und der Basalt-Mandelstein. Der letztere entwickelt sich in der Regel aus 

dem erstem, und zwar gewöhnlich gegen seine Gränzen hin, während der Olivin- 

Basalt mehr selbstständig auftritt und in manchen Fällen einem eigenen Bildungsact 

angehören dürfte. Er vertritt vorzugsweise die tieferen Basaltströme, so wie 
meistentheils die, die einzelnen Lagen verbindenden gangförmigen Verzweigungen 

und deren in die Tiefe niedergehende Stiele.

52»
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Figur 3.

Bemerkenswerth ist die Ab so n de rungsar t  bei diesen Basalten. Sie gibt 

sich besonders in zweierlei Formen kund, als lagenförmige, die sich bis in die 

feinsten Details der Textur erstreckt, und als säulenförmige. Beide stimmen aber 

darin überein, wie diess überhaupt bei allen vulcanischeri Massengesteinen der 

Fall ist, dass die Absonderung stets in einer gewissen Beziehung steht zu den 

Abkühlungsflächen; die Basaltlagen nämlich dazu parallel, die Säulen hingegen 

darauf senkrecht. Bei den Strömen findet man nun überall aufrechtstehende, bei 

den gangförmigen Auszweigungen, je nach ihrer Neigung, bald wagrechte, bald 

mehr minder mit der Kreuzstunde des Yerflächens zusammenfallende schiefe 

Richtungen der Säulen. Nicht selten steht diese Structur mit der ellipsoidischen 

in Verbindung; die einzelnen Säulen lösen sich in kugelige Massen auf. Doch oft 

ist die Absonderung auch weniger deutlich ausgeprägt und, statt in Säulen oder 

Platten, erscheint der Basalt bloss in mehr weniger unregelmässige Pfeiler oder 

nach allen Richtungen hin zerklüftete polyedrische Massen abgesondert. Häufig ist 

er auch vollkommen massig, wie gewöhnlich der Basaltmandelstein. Schöne 

verticale Säulen des Olivin-, zum Theil auch des anamesitartigen Basaltes bieten 

die Gehänge des Pulssnitzthales, viele Stellen des Elbethales, dann der Hügelzug 

bei Postitz und zwischen Kulm und Böhmisch-Neudörfl. Mitunter bilden die Quer- 

hrüche der Basaltlagen bei ihrer senkrecht pfeilerförmigen Absonderung höchst 

pittoreske Felsgehänge, und groteske Felsparlien, wie unter anderen am Raben

stein, an der Mache, im Faulen-Berg bei Sebusein, in der Skala bei Hliney, am 

Nelkenstein und Klein-Wostrey im Prutscheltlial bei Birnay, am Richterstein bei 

Hinter-Nessel u. a. a. 0.

Zn einem eigenen Bildungsvorgange gehören die sowohl aus den basaltischen 

als aus den benachbarten sedimentären Gebilden emporragenden Basal tkegel . 

Für die bereits oben ausgesprochene Annahme des verhältnissmässig jungen 

Ursprungs dieses Basaltes spricht sowohl sein Auftreten selbst, als auch der 

Umstand, dass er, nebst Bruchstücken von tertiären Sandsteinen oder Schiefer- 

thonen und Quader oder Pläner, auch solche von den älteren oder Strom-Basalten in 

grösserer oder geringerer Anzahl einschliesst. Diesen Kegeln liegen nach den 

obigen mehr minder unregelmässige und bald geringere, bald mächtigere S töcke  

zu Grunde, die sich nach oben zu entweder konisch zuspitzen oder trichterförmig 

erweitern. Viele der Störungen, die sich sowohl bei den vorerwähnten älteren 

Sedimentgebilden als auch bei den braunkohlenführenden Tuffen und den Basalt

strömen kund geben, rühren von diesen Basalten her. Petrographisch bestehen 

sie grösstentheils aus jener Abänderung, welche als „anamesilartiger Basalt“ 

bezeichnet wurde, und oft bilden sie fast eine Art von Mittelglied zwichen ersteren 

Basalten und doleritischen Gesteinen. Doch zeichnen sie sich dabei meist durch 

eine höchst feinkörnige bis fast ganz dichte Beschaffenheit aus.

Am besten lässt sich die Art dieses Auftretens beurtheilen, wenn diese 

Basaltstöcke aller Umhüllung von Tuffen und Conglomeraten bar, als spitze Kegel
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unmittelbar aus tertiären oder Kreideschichten emporragen. Ein ausgezeichnetes 

Beispiel gewährt dafür unter anderen der Kamnitzer Schlossberg, der Eulenberg 

bei Schüttenitz, der Georgen- oder Ripberg südlich von Raudnitz, der Kuppen

berg bei Schönborn (südwestlich von Tetschen), der Rosenberg und Hutterberg 

bei Windisch - Kamnitz und der Ertelsberg bei Neustadtei. Aehuliche Kegel, 

die jedoch von Tuffen entweder ringsum begränzt werden oder auch ganz in 

ihrem Bereiche sich befinden, sind der Panaberg bei Rübcndörfl, der Radobilberg 

bei Leitmeritz und zahlreiche kleine Kuppen bei Koblosclika im Pläner, ferner der 

Bonberg bei Gräber, der Kubaberg bei Kundratitz, (1er Wostrey Östlich von 

Schreckenstein, der Pfaffenberg bei Bodenbach, und andere kleinere Kuppen in 

dieser Gegend, so wie bei Böhmisch-Kamnitz und anderwärts.

Nicht üherall reichen jedoch diese Basaltstöcke unmittelbar bis an die 

Oberfläche. Viele von ihnen keilen sich oft vollkommen in den Tuff- und 

Conglomoratschichten aus. Unter so vielen dieser Vorkommen möge hier nur Eines 

graphisch näher dargestellt werden (Fig. 4). Es ist diess ein etwa 4 Klafter

Figur 4.

a S lro m b as a ll. 6 D icb lp r  O liv inbasa lt, m m  T he il M andel stein, c BusalU iiff nnd Cong-lomernl.

mächtiger Stock, wie er am linken Thalgehänge der Pulssnitz, südlich von 

der Scharfensteinmühle, an einer durch die Chaussee entblössten Wand zu 

beobachten ist. Interessant ist dieser Punct auch noch durch das Verhalten 

des hier gleichfalls entblössten Lagenbasaltes zu diesem Basaltstock und 

durch die eigentümliche säulenförmige Absonderung, wie sie in dieser 

Weise eben nur diesen stockförmigen Massen eigen ist. Die diesem Puncte 

gegenüberliegende Ruine Scharfenstein steht ebenfalls auf einem ähnlichen, doch 

mehr gangförmig gestreckten Stock, von dem besonders der seltenen Anordnung 

seiner Säulen willen hier ebenfalls eine Skizze beigefugt sei (Fig. 5, s. Seite410). 

Ein ausgezeichnetes Vorkommen dieser Art bietet auch die Karolinenhöhe an 

der linken Elbeseite, unterhalb Priessnitz.

Ausser den bereits erwähnten gangförmigen, meist stielförmig in die Tiefe 

verlaufenden Verzweigungen der Strombasalte gibt es noch solche G a n g 

b i l d u ng e n ,  welche selbstständige Spaltenausfullungen sind und dabei nur als 

Ergebnisse der letzten vulcanischen Kraftäusserungen betrachtet werden können. 

Sie durchsetzen nämlich nicht nur allen übrigen Basalt, sondern selbst auch den
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Trachyt, der doch seiner Bildungszeit nach, allen Beobachtern zufolge, zu den 

jüngsten Eruptivmassen des hiesigen Mittelgebirges gehört. Sehr lehrreich ist 

in dieser Beziehung der Bass- fi

Streicher Steinbruch bei Binowe u' r

(Fig. 6 ), wo unter anderen, im 

Basalttufie aufsetzenden Trachyt- 

und Basaltgängen, auch ein 2 bis 

2 y aFuss mächtiger, aus dichtem 

Olivin-Basalt bestehender Gang 

einen etwa 10 Klafter mächtigen 
Trachytstock in Stunde 1 —  2 ° na«aitinir. r> Trachvi. <.■ oiivinhaaaii.

durchh rieht.

Bei den anderen Basaltgängen, die an vielen Orten in Unzahl die Tuffe und. 

Conglomerate, so wie die darunter lagernden tertiären Sandsteine und mergeligen 

Schieferthone des Pläners, oft auch in Gemeinschaft mit Trachytgängen, durch

schwärmen, lässt sich ihr relatives Alter nicht so genau bestimmen, denn die viel

fachen Schichtenstörungen des Nebengesteins, welche wohl nur auf jüngere 

derartige Einflüsse hindeuten, konnten eben so gut durch sie als auch durch die 

Trachyte bewirkt worden sein. Allein auch das obige Beispiel, stünde es selbst 

vereinzelt da, würde schon hinlänglich genügen, um die Thatsache zu constatiren, 

dass im Bereiche dieses Mittelgebirges entschieden auch n a ch- t r a chy t i s che  

Basalt-Eruptionen stattgefunden haben.

Herr Prof. R eus s  beschreibt a. a. 0. Basaltgänge von vielen auch hierher 

bezüglichen Localitäten. Eine so detaillirte Schilderung derselben, wie sie dort 

gegeben ist, kann hier füglich nicht erfolgen, wo es sich doch nur um ein mehr 

allgemeines Bild sämmtlicher Verhältnisse handelt. Ausgezeichnete Gangvor- 

kommen des Basaltes bieten überhaupt alle Baue auf basaltische Braunkohlen; 

besonders zahlreich sind sie aber bei Sales! und Binowe, wo auf den detaillirten 

Grubenkarten die meisten dieser Basalte, sowie nebstbei die hier aufsetzenden 

Trachytgänge dargestellt sind. Vor Allem ist ein Basaltgang auf dern Segen- 

Gottes-Stollen durch sein Verhalten zur Braunkohle bemerkenswerth. Von der 

Richtung des Stollenmundloches aus trifft man ihn zuerst im Liegenden des
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sanft in Norden geneigten und etwa 1 </2— 2 Fuss mächtigen Flötzes. Weiter hin 

durchbricht er es und schleppt sich auf eine gute Strecke mit ihm im Hangenden, 

wo er die Kohle vielfach verdrückt und verkoket, bis er sie nochmals durchbricht 

und dann im Liegenden bei nicht näher bekannter Richtung unterhalb der 

Stollcnsohle fortsetzt (Fig. 7). Das Streichen der Gänge in dieser Gegend ist 

vorherrschend zwischen Norden 

und Nordosten und der Basalt, so 

hier, wie auch anderwärts, gewöhn

lich Olivin führend oder mehr 

weniger der anamesitartigen Ab

änderung genähert.

Manche dieser Gänge beissen 

im Binower Thal aus, und auch 

östlich bei Salesl1, an der Strasse 

im Hohlweg. Im Thale von Klein-Priesen, namentlich im Westen bei Leschtine, 

hier im metamorphischen Plänermergel, mit zahlreichen Trachytgängen in 

Gesellschaft, im tollen Graben bei Wesseln im Tuff, bei Schreckenstein im 

Tuff und tertiären Sandstein u. a. lassen sich ähnliche Basaltgänge in grösser 

Anzahl und auf das Beste beobachten. Im angegriffenen Zustande haben 

manche gangförmige Basalte eine deutlich körnige, daher oft doleritähnliche 

Beschaffenheit. Eigentlichen Doleriten dürften sie aber nur in den allerseltensten 

Fällen angehören.

Bezüglich der D o 1 e r i t e ist schwer etwas Bestimmtes zu entscheiden. 

Nicht allein, dass schon ihre Verbreitung sehr beschränkt ist, ist auch ihr 

Auftreten innerhalb der übrigen basaltischen Gebilde, von denen sie grösstentheils 

umhüllt sind, derart maskirt, dass über das gegenseitige Verhalten nur wenig 

sichere Anhaltspuncte geboten sind. Ihr mehr stockförmige9 Auftreten lässt 

sich jedoch wohl kaum bezweifeln, noch auch, dass sie genetisch zu dem 

ähnlicherweise auftretenden anamesitartigen Basalt in nächster Beziehung stehen, 

wenn es übrigens auch zweifelhaft bleibt, welches von beiden Gebilden dem 

anderen in seiner Entstehung voranging.

Die grösste Masse bildet der Dolerit im Lechenberg bei Wittin, wo ihn 

südlich Basalttuff, nördlich, und zum Theil westlich an seinem schroffen Abfalle 

gegen die Elbe, tertiärer Sandstein und metamorphischer Plänermergel begränzen. 

Ein hier entwickelter Trachytgang dürfte so ziemlich zwischen dem Dolerit und 

den letzteren Schiefern aufsetzen, deren Umwandlung in ein sehr festes 

kieseliges, stellenweise fast jaspisartiges Gestein vielleicht von beiden zugleich 

herrührt. Ein anderer Punct ist der Leschtiner Berg. Hier-dürftc sich der Dolerit 

stellenweise über Tuff und tertiärem Sandstein, die an der Thalsohle sichtbar sind, 

überschohen haben; wenigstens scheint das fast in Eine Ebene fallende schroffe 

Längenprofii dieser Lehne dafür zu sprechen. Ob der Dolerit auch den, in 

einer geringen Partie an ihn östlich grunzenden Phonolith überlagert, bleibt wegen 

des mangelhaften Aufschlusses unentschieden. Endlich erscheint Dolerit noch 

in grösserer Ausdehnung bei Blankenstein, wo er den nordwestlich verlaufenden 

langen Rücken der Hohen-Treibe einnimmt. Basalte, die an mehreren Stellen 

an ihn gränzen, sind wohl nur die Reste eines von ihm durchbrochenen und 

theilweise bedeckten Basaltstromes.

Diese drei Doleritpartien fallen genau in eine von Südwesten in Nordosten 

verlaufende Linie und es ist dadurch ohne Zweifel der Verlauf einer mächtigen 

Spalte bezeichnet, durch welche der Dolerit seinen Weg nahm, bis an die 

Oberfläche jedoch nqr an den bezeichnten Stellen emporgedrungen ist.

Figur 7.

c  Baealttuff.
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An einer ganz unbedeutenden Bergkuppe findet sich noch Dolerit östlich bei 

Seesitz. Ein mehr trachytartiges Gestein ist hingegen das, welches den Hügel

rücken rechts vom Wege, der von Walschnitz nach Wrarta führt, einnimmt, wo 

einst eine Feste stand. Wirklicher N e p h e l i n - D o l e r i t  fand sich anstehend nur 

an Einem Puncte, südwestlich von Waltirze, unweit der Schiffmühle, an einem 

Hügel, wo das Gestein jüngst durch den Bau einer Strasse blossgelegt ward.

Ausser diesen echt doleritischen Gesteinen gibt cs hier mitunter noch 

solche, welche petrographisch bald jenen, bald den Basalten ähneln. Oben sind 

sie als d o l e r i t a r t i g e r  Basa l t  angeführt. Sie linden sich hauptsächlich in 

dem zwischen Aussig und Eulau gelegenen Gebirgstheil, wo sie, allem Anscheine 

nach Slrombildungen, langgestreckte, sehr flache und völlig abgerundete Berg

rücken bilden. Man trilTt sie besonders amBergzug zwischen Doppitz undGatschken 

und an der Bergkuppe westlich von ersterem Orte, dann am Kaimberg (bei 

Böhmisch-Kahn), an den Ohrener Bergen (südlich von Eulau) und zum Theil am 

Bergzuge der Hohen-Treibe, wo sie aus dem deutlichen Dolerit hervorgegangen 

sein dürften, endlich am Strizowitzberg (nordwestlich von Aussig). Auch am 

Meschnikberg (nord-nordwestlich von Lewin) zeigt sich in Blöcken ein ähnliches 

Gestein. An den meisten dieser Puncte sind diese Gesteine von einer Art Doler i t- 

T u f f  und C o n g l o m e r a t  begleitet, welche von den meist darunter lagernden, 

also wohl nur älteren Basalttuffcn und Conglomeraten sich bloss dadurch unter

scheiden, dass sie aus fein zertheilten Partikeln und Bruchstücken oder 

Geschieben, auch Kugeln mehr minder doleritähnlicher Gesteine bestehen. Am 

mächtigsten sind diese Conglomerate am Strizowitzberg.

P h o n o l i t h  und Trachy t .

Betrachtet man die Art und Weise, wie die phonolithischen und trachytischen 

Gesteine entwickelt sind, wie überhaupt ihre Wechselbeziehung zu den Gesteinen 

der Basaltreihe, so bleiht man nicht lange darüber im Zweifel, dass sie alle 

zusammengenommen, so wesentlich sie in ihrer Zusammensetzung und 

Structnr von einander unterschieden sind, und wie abweichend sonst auch 

ihr gegenseitiges Verhalten sein möge, dennoch nur als die Ergebnisse einer 

Reihe neben- und n a ch e i n a nd e r  erfolgter Aeusseruugen Einer und der

selben vulcanischen Kraft betrachtet werden können. Welche Einflüsse aber 

besonders thätig dabei waren, dass Massen, Einem und demselben Herde 

entstammend, bei ihrem Weg nach oben in so wechselnden und verschieden

artigen Modificationen des Gefüges und der Zusammensetzung sich äusserten, wie 

es die Gesteinsreihe aufweisf, deren Endglieder einerseits Dolerit, andererseits 

Trachyt sind, ist immerhin noch eine offene Jh’age. Ihre Altersverschiedenheit 

kann diesen Verhältnissen allein nicht zu Grunde liegen, sondern es müssen 

dabei noch andere Einflüsse, vorzugsweise wohl chemischer und pyrogener 

Natur, mitgewirkt haben, worüber jedoch erst die Zukunft ein gehöriges Licht 

verbreiten kann.

Die enge petrographische Verschmelzung der Labrador- und Sanidin- 

Gesteine macht, dass auch bezüglich ihrer mineralischen Zusammensetzung nur 

höchst schwierig sich genügend scharfe Gränzen zwischen ihren einzelnen Gliedern 

ziehen lassen, und in gewissem Sinne gibt es auch solche nicht einmal, eben 

so wenig als sich eigentliche Gränzpuncte in ihrem geologischen Auftreten nach- 

weisen lassen. Durch Aufnahme von für je Eine Gesteinsgruppe bezeichnenden 

Bestandtheilen verlaufen die Repräsentanten der Labradorgesteine allmählich 

in Sanidingesteine, sie erlangen einen phonolithischen Charakter, und aus den 

Phonolithen entwickeln sich wieder eben so unmerklich trachylische Gesteine,
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ja selbst vollkommene Trachyte. Auf diese Weise knüpfen sich an eine pefrogra- 

phische Sonderung dieser Gesteine so manche Schwierigkeiten, die dadurch 

noch vermehrt werden, dass bei den letzteren durch eigentümliche Zersetzungs- 

Processe ihr ohnehin unvollkommener Gesteinscharakter noch mehr verwischt 

wird. Durch diese erlitten ihre ursprünglichen Bestandteile mannigfache Wand

lungen. Die leicht löslichen Substanzen, wie unter anderen der Nephelin des 

Phonoliths, schwanden aus der Gesteinsmasse, dahei traten an ihre Stelle andere 

in die Zusammensetzung derselben ein, und so wird es nach diesen Umständen, 

besonders bei den Sanidingesteinen, oft sehr schwierig, über die ursprüngliche 

Zusammensetzung des Gesteins einen sicheren Schluss zu fällen.

Gestützt auf mineralogische Analysen lassen sich folgende drei Haupt- 

Abänderungen der Sanidingesteine aufstellen:

B a s a l t ä h n l i c h e r  P ho n o l i t h .  —  Dunkelbläulich- oder grünlich-graue, 

mikrokrystallinische bis dichte, fettglänzende phonolithische, dem Anscheine Dach 

hauptsächlich aus Nephelin, Sanidin (Labrador) und Amphibol bestehende 

Grundmasse, gewöhnlich mit eingestreuten Amphibol- oder auch Augit-Krystallen, 

Körnern von Magneteisen und Pyrit, selten Titanit; stets magnetisch, mitunter 

auch polarisch. Der Gehalt an Augit und Labrador (Oligoklas), welcher oft 

den Sanidin ganz oder zum Theil vertritt, bedingt die basaltische Beschaf

fenheit des Gesteins. Im*zersetzten Zustande hat es gelbliche oder bräunliche 

Farben. Dieses Gestein findet sich hauptsächlich an folgenden Localitäten: am 

Eichberg bei Eicht, am Holey-, Skalken- und Horziglberg bei Zahorzan, im Norden 

von Wernstadt, südlich von Klein- Priesen, im Südwesten bei Sobenitz, am Tann

busch (südwestlich von Pohorzan), am Slrizowitzberg (nordwestlich von Aussig), 

bei Kuttlitz, am südlichen Gehänge des Beileberges (südöstlich von Munker), 

;im Rabenstein (nördlich von Leitmeritz), am Blankenstein (nordöstlich von Aussig), 

an der kleinen Kuppe südlich bei Algersdorf, am Tannbusch und Hanken

stein (nordwestlich und südöstlich von Gross-Wöhlen), nordwestlich bei München, 

im Westen von Leukersdorf (auf dem Wege nach Böhmisch-Kahn), am Weschen- 

berg (südwestlich bei Weschen).

G e m e i n e r  ( e ch t e r )  Phono l i t h .  — Die Hauptbestandteile der hiesigen 

Phonolithe lassen sich, wenn sie auch auf mikroskopischem Wege wegen der 

zumeist dichten Beschaffenheit des Gesteins nur sehr schwer zu bestimmen sind, 

namentlich auf Grund der darin ausgeschiedenen Einsprenglinge, ihren Quantitäts

verhältnissen nach im Wesentlichen durch folgende Reihe bezeichnen: Nephelin1), 

Sanidin, Amphibol, —  eine mikrokrystallische dichtc, meist stark fettglänzende

1 Masse bildend, worin nebst den gewöhnlich ausgeschiedenen grösseren Krystallen 

und Körnern der genannten Minerale, noch Körner von Magneteisen und Pyrit, 

und nur ausnahmsweise Titanit Vorkommen, iiberdiess in Blasenräumen und auf' 

Klüften Zeolithe aller Art, so wie Kalkspath. Im frischen Zustande hat das Gestein 

dunkelbläulich-, zumeist aber grünlich-graue bis ölgrüne Farben und ist dabei 

nicht selten rö tlich  oder bräunlich gefleckt. In zersetztem Zustande werden 

hingegen die Farben licht bis graulich-weiss, und dann hat das Gestein dem 

äusseren Ansehen nach schon einige Analogie mit den phonolithischen Trachyten.

’) Herr Je n z s c h  hat, zuerst mit Sicherheit den N e p h e lin  als Hauptbestandteil der 
hiesigen Phonolithe erkannt, und cs dürfte auch seine Ansicht über die, namentlich von der 
basaltischen oder anderen Hornblenden abweichende Beschaffenheit des in den Phonolithen 
enthaltenen amphibolartigen Bestandtheiles, den Herr J e n z s c h , seines Mangangehaltes 
wegen als A r fv e d s o n i t  ähnlichen A m p h ib o l  bezeichnet, seine volle Richtigkeit 

haben (Beiträge zur Kenntniss einiger Phonolithe des böhmischen Mittelgebirges. Zeit
schrift der deutschen geologischen Gesellschaft VIII. Band, 2. Heft).

K. k. geologische Reicbsaiistalt. 9. Jahrgang1 1858. 111. !53
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Diese Bleichung, unverkennbar mit der Fortführung des leicht löslichen 

Nephelins verbunden, zeigt sich besonders auffällig an den Verwitterungskrusten. 

Im Allgemeinen tritt bei diesem Zustande des Gesteins namentlich der Amphibol 

in seinen höchst feinen Nädelchen auch für das freie Auge schon aus der Grund

masse deutlich hervor und verleiht ihr ein eigenthümliches gesprenkeltes Ansehen. 

(Radiskaberg bei Schwaden, Kalkenbcrg bei Nestomitz); doch auch der Amphibol 

scheint au vielen Functen Umwandlungen erlitten zu haben, namentlich in ein 

grünes chloritartiges Mineral, das oft in seiner höchst feinen Vertheilung auch 

das Pigment bilden dürfte.

In seiner typischen Beschaffenheit zeigt sich der Phonolith im Bereiche des 

Aufnahmgebietes an folgenden Puncten, und zwar ö s t l i c h  von d e r E l b e :  am 

Geltschberg und Mühlberg bei Geltschhäuser, in Norden von Sobenitz, am Plesche- 

berg (nordöstlich von Triebsch), in einigen geringen Partien am östlichen Abhange 

des Langenberges (westlich von Michzen und Stankowitz), am Riedetzka- und 

Spitzberg (südlich und südwestlich von Ritschen), an der Rowney (zwischen 

Ritschen und Taschow), am Hinterberg (nordwestlich von Rzettaun), Steinberg 

(zwischen Tschersink und Nemtschen), in Osten von Zirkowitz, bei und in 

Proboscht, am Schmiedenberg (westlich von Hasslitz), Maschneyberg (westlich 

von Salesl), im Nordosten von Presey, am Radiskaberg (zwischen Schwaden und 

Waltirze), Hirschberg und Fuchshübl (südlich und nordöstlich bei Walschnitz), 

zwischen ßiebersdorf und Rittersdorf, am Reileberg (bei Hundorf), am blauen Berg 

(westlich von Hermsdorf), Hut- und Jobener Berg (bei Gross-Jober), Haselberg 

(westlich bei Mertendorf), bei der Kirche von Algersdorf, am Sperlingstein (bei 

Babutin), am Jungfernsprung (bei Meschwitz), an der Netterskoppe (westlich bei 

Hortau). Von der E l b e  w e s t l i c h :  Am Schlossberg von Teplitz, am Kalkenberg 

(bei Nestomitz), oberhalb Rongstock an der Elbe, im Süden von Topkowitz, im 

Süden bei Kartitz, im Nordosten von Gleimen, im Südwesten von Maschkowitz, im 

Norden von Barken, an einigen flachen Kuppen im Nordwesten von München und 

zum Theil am Hegeberg bei Eulau.

P h o n o l i t h a r t i g e r  T r a chy t .  —  Durch seine, theils dem Phonolith, theils 

dem Trachyt genäherte Beschaffenheit hat dieses Gestein, das hier auch eine 

weit grössere Verbreitung besitzt als der gemeine Trachyt, einen oft dermassen 

schwankenden Charakter, dass es schwer fällt, cs in die eine oder andere Gesteins

gruppe einzuschalten. Viele der oben genannten Phonolithe nehmen, wie bereits 

erwähnt, im angegriffenen Zustande eine den phonolithischen Trachyten analoge 

Beschaffenheit an; von diesen werden wieder manche den echten Phonolithen 

mehr minder ähnlich, so dass man fast geneigt wäre, das hier ausgeschiedene 

Gestein bloss für einen durch Auslaugungsprocesse metamorphosirten Phonolith 

anzusehen, wenn sich nicht bei allem dem dennoch einige unterscheidende Merk

male an ihnen huffinden Hessen, die, offenbar durch eine schon ursprünglich 

verschiedene Zusammensetzung des Gesteins bedingt, eine petrographische 

Trennung beider nothwendig machten. Nach der diesbezüglichen Untersuchung 

besteht dieses Gestein nämlich vorherrschend aus Sanidin, der aber oft durch 

Oligoklas theilweise ersetzt sein dürfte; dazu gesellen sich, meist nur in unter

geordneten Mengen, Nephelin und Amphibol. Diese zusammen bilden die Haupt

bestandteile des feinkörnigen bis mikrokrystallinischen und von Farbe perl

grauen, grünlichgrauen oder graulich-, grünlich- und gelblich-weissen Gesteins. 

Im untergeordneten Verhältniss, dabei aber keineswegs als unwesentliche Gemeng

theile, da sie, wenn auch manche nur als secundäre Bildungen erscheinen, 

fast immer vorhanden sind und dadurch zur Charakterisirung des Gesteins das 

ihrige beitragen, gesellen sich zu jenen Bestandtheilen, welche meist auch,
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namentlich der Sanidin, in grösseren Krystallen ausgeschieden sind, noch Titanit 

Titaneisenerz, Pyrit, Magneteisenerz, Augit, brauner Glimmer, welche zum Theil 

oft auch die porphyrische Structur des Gesteins mitbedingen, und endlich in 

Blasenräumen, Drusen, Adern, Trümmern und Klüften, Kalkspath, bisweilen 

Arragonit, dann Analzim, Desmin, Comptonit (Mesolith), Phillipsit, Chabasit, Hyalit, 

Die Gegenwart von Magneteisen bedingt die magnetische Eigenschaft des Gesteins, 

doch ist es im Allgemeinen niemals so stark magnetisch als der Phonolith, 

polarisch magnetisch hingegen nur selten.

An mehreren Orten wird das sonst ausgezeichnete krystallinische Gestein, 

wahrscheinlich in Folge der Zersetzung, mehr weniger erdig, porös, rauh, und 

hat dann eine v o l l k ommen  t r a c h y t i s c h e  Beschaffenheit, wie unter anderem 

bei Rübendörfl, bei Rongstock, am Holaikluk und im Bassstreicher Steinbruch bei 

Binowe, am Haidebergel bei Geltschhäuser und bei den meisten gangförmigen Vor

kommen der Gegenden von Welhotta, Sulloditz, Rinowe, Mosern (im tollen 

Graben), Pömmerle, Böhmisch-Bockau, Prossein, Babutin, W ittin, Leschtine und 

Klein-Priesen. Am Michzenherg bei Michzen hat das rauhe, mehr minder erdige 

und gangförmig auftretende Gestein eine perl- bis schwarzgraue Farbe. Bei Wittin 

bestehen wieder einige Trachytgänge aus einem bräunlich-schwarzen, dichten, 

fast hornsteinähnlichen festen Gestein mit eingestreuten Amphibol- und Sanidin- 

Krystallen.

Nach den angeführten Bestandtheilen dieses Gesteins lässt sich schon 

erkennen, in wie weit es von den echten Phonolithen unterschieden ist, und wenn 

man auch aus der Gegenwart der secundären Bildungen, wozu die meisten der 

untergeordneteren Bestandtheile gehören, bei ihnen auf nicht geringe stattgehabte 

Umwandlungsprocesse zu schliessen berechtigt ist, so ist es dabei, wie schon 

hervorgehoben, doch keineswegs ausgemacht, diese trachytischen Gesteine seien 

sammt und sonders bloss metamorphische Bildungen des Phonoliths; denn es ist 

nicht abzusehen, wie bei sonst gleichen örtlichen Verhältnissen nicht alle hiesigen 

Phonolithe ähnlichen Wandlungen unterlegen wären. Der Umstand, dass die 

Phonolithe in der Regel ein höheres Niveau besitzen, als jene trachytischen 

Gesteine, unter solchen Verhältnissen daher Umwandlungen bei diesen leichter 

stattfinden konnten, als bei den kegelförmig über die übrigen Basaltgebilde auf

ragenden Phonolithen, kann hier von keinem besonderen Gewichte sein, zumal 

sich auch echte Phonolithe an solchen Stellen vorfinden, wo ähnliche Umwand

lungen nothwendig hervorgegangen wären, wenn das Gestein sonst durch seine 

ursprüngliche Beschaffenheit schon die nöthigen Vorbedingnisse dazu besessen 

hätte. Dass bei so bewandten Umständen das Vorwiegen des Sanidins über die 

anderen Bestandtheile auch nicht allein aufKosten, namentlich des aus der Gesteins

masse geschwundenen Nephelins zu deuten ist, beweist ihr oft noch vollkommen 

frischer und höchst krystallinischer Zustand, der so immerhin nur auf eine, der 

ursprünglichen Zusammensetzung genäherte Gesteinsbeschaffenheit hindeuten kann. 

Ueberhaupt ist es bei den Sanidingesteinen so gut wie bei den Labradorgesteinen, 

wenn man auch in Hinblick auf die Wassergehalte mancher ihrer Bestandtheile 

mannigfaltige Umwandlungen bei ihnen voraussetzen muss, nicht leicht denkbar, 

dass, besonders bei den in Rede stehenden Gesteinen, der Effect solcher Metamor

phosen ein, man möchte sagen, so gesetzmässiger sein könnte, wenn man es hier 

bloss mit Gesteineir Einer Gattung zu thun hätte und nicht mit solchen, denen in 

Vorhinein schon eine typische Verschiedenheit nicht zu Theil geworden wäre.

Diese trachytischen Gesteine, welche in der Folge kurzweg als „Trachyte“ 

bezeichnet werden mögen, finden sich an nachstehenden Puncten: am Weinberg 

bei Pitschkowitz, an mehreren Puncten bei Ternobrand und Ober-Koblitz, am

53*
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Litteinschberg bei Geltschhäuser, am Ratzkenberg bei Lewin, bei Pöckel, am Drei

berge bei Kudeslawitz, am Kelchberg bei Triebsch, Gemeindeberg bei Taucher- 

schin, Welknofzeberg bei Luppitz, bei Welhotta, westlich bei Tiinscht, bei 

Tlutzen, am Heidelberg bei Winterberg, nördlich von Rzepnitz, südöstlich von 

Zirkowitz, am Schreckenstein (südlich Aussig), bei Kogetitz, am Affenberg (nörd

lich von Presey), bei Wital, am Schlosshiibl bei Warta, am Matzensteinberg und 

Schenkershübl (südwestlich von Leschtine), bei Saubernitz, bei Klein-Priesen, 

westlich bei Bensen, am Marien- und Steinberg bei Aussig, am Galgenberg bei 

Mosern, Ziegenberg bei Nestomitz, am Meischlowitzer Berg bei Meischlowifz, in 

der Gegend von Rongstock, bei der Schickelmühle (westlich von Leissen), am 

Gratschenberg bei Grätschen, Hegeberg bei Leukersdorf, am Koppen und Hutberg 

bei Schönborn.

Die Ph o n o l i t h -  und T r a c h y t - T u f f e  und  C o n g l o m e r a t e  sind, wie 

oben erwähnt, im Vergleiche zu den analogen Sedimenten der Basaltreihe im Be

reiche des Leitmeritzer Mittelgebirges sehr untergeordnet, und überdiess von diesen 

auch selten so deutlich geschieden, dass zwischen beiden eine scharfe Gränze 

zu bestimmen wäre. Gewöhnlich umhüllen sie mantelförmig das massige Gestein, 

zunächst demselben meist als Frictionsgebilde, und erscheinen so die ersteren 

namentlich am Maschneyberg (nordöstlich von Maischen) und in grösserer Aus

dehnung bei Pömmerle und Rongstock, hier zum Theil auch in Trachytconglo- 

merate übergehend. Ein sehr ausgezeichnetes Trachytconglomerat bildet zum 

grössten Theil den Michzenberg bei Michzen. Weniger ausgesprochen sind diese 

Ablagerungen an den anderen phonolithischen und trachytischen Puncten; hier 

verschwimmen sie völlig mit den Basalt-Tuffen und Conglomeraten.

S t r u c t u r  und  g e o t e k t o n i s c h e  Ve r h ä l t n i s s e .

Ganz dieselben Erscheinungen des Auftretens, wie sie sich bei den Labrador

gesteinen zu erkennen geben, bieten auch die Phonolithe und Trachyte. Sie 

erscheinen als Stöcke, Decken (Ströme) und Gänge, und dabei wiederholen sich 

auch bei ihnen die sonstigen Structurerscheinnngen im Kleinen, wie bei den 

basaltischen Gebilden; plattenförmige, zu den Abkiihlungsflächen parallele, oder 

säulen- und pfeilerförmige, zu diesen Flächen senkrechte Absonderungsformen, 

nicht selten aber auch ganz massige oder sonst unregelmässige Structurcn.

Bemerkenswerth ist es, dass die Platten bei vielen stockförmigen Massen in 

der Regel nach aussen gegen ihre Peripherien abfallen, während sie im Innern 

mehr weniger dem Senkrechten sich nähern. Auf diese Weise convergiren sie, 

worauf bereits Herr Prof. Dr. Na u m a n n  aufmerksam machte, gegen einen 

Punct, der weit über das gegenwärtige Niveau des Rerges fällt; ein Umstand, 

welcher wohl nur in der erfolgten theilweisen Zerstörung der Stöcke beruhen 

kann. Seltener ist die Erscheinung, dass die Platten, wie am Kelchberg bei 

Triebsch, an der Kuppe des Berges horizontal liegen.

Unter den in Kegel ausgehenden P h o no l i t h s t ö c  ke n sind am meisten aus

gezeichnet durch Höhe und Form: derGeltschherg, derEichberg bei Konoged, der 

Maschneyberg bei Salesl, Riedetzka- und Spitzberg bei Ritschen, der Sperlingstein 

bei Babutin, der Blankensteinberg bei Blankenstein und der Teplitzer Schloss

berg. In den meisten dieser Kuppen erreicht der Phonolith die höchsten Höhen, 

die es in diesen Theilen des Mittelgebirges überhaupt gibt, und an vielen dieser 

Puncte bietet sein Verhalten zu den Basalttuffen und den unteren tertiären Sand

steinen manche bemerkenswerthe Erscheinungen. Beide letzteren, besonders aber 

die Sandsteine, hebt er zu bedeutendem Niveau empor und verursacht in ihren 

Lagerungsverhältnissen manche nicht unerhebliche Störungen. Im Allgemeinen
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waren es auch hauptsächlich die Phonolithe, welche, nach völligem Absatz der 

basaltischen Gebilde, in deren Lagerung sowohl, wie in ihren Höhenverhältnissen 

gegenüber dem angränzenden Quadergebirge die wesentlichsten Abweichungen 

hervorriefen, und in der Hauptsache dem Mittelgebirge seine jetzige Gestalt 

verliehen hatten.

Geringere stockförmige Vorkommen bietet der Phonolith noch an den meisten 

der' Eingangs angeführten Orte. An anderen wieder erscheint er in s t r o m 

a r t i g  über Tuffe, ßasaltdecken und tertiäre Sandsteine ausgebreiteten L a g e n  und 

unter solchen Verhältnissen namentlich um Mühlberg (südwestlich von Geltsch- 

häuser), auf der Rowney (zwischen Taschow und Rzettaun), am Tannbuschberg 

bei Pohorz3 an der Steinwand bei Tschersink, zwischen Hiebersdorf und Ritters

dorf, am Beileberg bei Hundorf, im Norden von Wernstadt, am Hut- und Gross- 

Jobener Berg (zwischen Gross-Jober und Rabenstein) und an einigen anderen 

Puncten. Ueberall ist hier seine Auflagerung, selbst auf Braunkohlen führenden 

Tuffen, durch den Bergbau ausser Zweifel gesetzt, so wie durch manche Schichten

störungen das stielförmige oder gangförmige Niedergehen mehrerer dieser 

Ströme zur Tiefe. Bei einigen der genannten Partien ist diess letztere aber nicht 

immer der Fall, denn sie sind bloss rückständige Reste eines früheren aus

gedehnteren Stromes.

Im Allgemeinen lässt sich aber eine scharfe Sonderung zwischen stock- und 

deckenförmigem Auftreten des Phonoliths, wie mitunter auch beim Basalt, nicht 

so leicht erzielen, denn es mögen viele solcher Vorkommen, wo jetzt der Phonolith 

eine einfache stockförmige Gestaltung besitzt und so in mehr minder schroffen 

Kegeln aufragt, bloss die übriggebliebenen Stiele eines früher dagewesenen 

Stromes bezeichnen. Einfache Gangvorkommen gehören beim Phonolith zu den 

seltensten Erscheinungen.

Wenig verschieden vom vorigen ist auch das Auftreten des Trachy tes ,  

ein theils stockförmiges, theils gangförmiges. Eigentliche Ströme lassen sich 

bei ihm nirgend in der Art nachweisen, wie beim Phonolith oder Basalt, was 

wohl nur in den verschiedenen Aggregationszuständen, in der mehr zähen bis 

halbstarren Beschaffenheit seiner Masse beruht haben mochte, als sie gegen die 

Oberfläche empordrang. An allen den vorhin aufgezählten Puncten ist das Auf

treten des Trachytes ein solch stockförmiges, mitunter auch begleitet von 

Schichtenstörungen der Basalttuffe und Conglomerate, selbst auch der unteren 

tertiären Sandsteine und Plänermergel, wie unter ändern bei Luppitz, Mosern, 

Algersdorf. Besonders erwähnenswerth ihrer grotesken Formen wegen sind der 

Schreckenstein und Marienberg bei Aussig und der Ziegenberg bei Nestersitz, 

mit ihren fast senkrechten Abfällen gegen die Elbe. Höchst interessant ist 

ferner der Holaikluk bei 

Binowe durch das Ver

halten des Trachytes 

zu den braunkohlen- 

fiihrenden Basalttuffen.

Hier überfliesst er sie 

zum Theil und lagert 

so unmittelbar über der 

Glanzkohle, wobei er 

sie theils verkoket, 

theils vertaubt hat. Der 

Trachyt selbst (Fig. 8) 

ist in pfeilerförmige

Figur 8.
Holaikluk.
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Massen abgesondert, die zu dem 2S>— 30° in Nordosten geneigten, bis 1 Fuss 

mächtigen Flötz (a ) ') senkrecht stehen. Unter der Glanzkohle, folgt sandiger 

Basalttuff, zum Theil gefrittet und buntfarbig angelaufen, dann wieder ein Fuss 

mächtiges Glanzkohlenflötz (6) und darunter BasalttufT mit Einlagerungen von 

pflanzenführenden braunen oder lichfgelben, thonigen Schichten.

Eben so bemerkensvverth ist in anderer Beziehung der Ratzker Berg bei 

Lewin und der Heidenberg bei Algersdorf. Im ersteren bildet der Trachyt einen 

kreisförmig geschlossenen Wall mit steiler nach innen, als nach aussen einfal

lenden Lehnen, also ofFenbar einen E r h e b u n g k r a t e r ,  von etwa 260 Klaftern inf 

Durchmesser, lieber den das Innere desselben, sowie seine Umgebung einnehmen

den tertiären Sandstein erhebt er sich stellenweise um etwa die Hälfte seines 

Durchmessers; an anderen Stellen, namentlich im westlichen Theil, ist diese Höhe 

indess auch viel geringer; es verläuft da der W all mehr hügelartig. Der Trachyt 

selbst ist in Platten abgesondert, die unter 40 —  70° fast allseits gegen die 

Peripherie abfallen.

Aehnlich diesem, wenn auch nicht so prägnant ausgedriiekt, ist das Vor

kommen des Trachytes am Heidenberg, zwischen Algersdorf und Schneppendorf. 

Der im Mittel 120 Klafler mächtige Trachytwall ist bei einer hufeisenförmigen 

Gestalt nach Nordosten offen, und nur in diesem Theile erhebt er sich über den 

ihn rings umgebenden BasalttufT etwas schroffer, um 10— 18 Klafter, während er 

an seinem äusseren Rande oberflächlich mit diesem allmählich verläuft, eine sanft 

gegen das Schneppendorfer Thal geneigte und grösstentheils von diluvialem Lehm 

bedeckte Lehne bildend. In dem an der Südostseite des Walles ziemlich weit auf

geschlossenen Steinbruch, wo dieses Gestein zu architektonischen Gegenständen 

gewonnen wird, fallen seine ziemlich dicken Platten 8 bis 10 Grad in Südwesten, 

also nach aussen, und ähnlich dürften sie sich auch in den übrigen, leider zu wenig 

aufgeschlossenen Theilen des W'alles verhalten. Am seinem nördlichen Schenkel 

gränzt an den Trachyt ein röthlich-brauner, mehr minder wackenartiger, zum Theil 

auch schlackenartiger Basalt, mit zahlreichen Krystallen von Augit und Zeolith

mandeln. Er ist offenbar eine Strombildung, in deutliche, 45— 50° in Süden bis 

Südost-Süden, daher gegen den Trachyt einfallende schichtenförmige Lagen 

abgesondert. Ohne Zweifel ist dieser Basalt älter als der Trachyt, von dem er zum 

Theil überlagert zu werden scheint. Innerhalb des letzteren tauchen aber noch 

zahlreiche kleine Küppchen eines dichten Olivin-Basaltes auf, der dem Trachyt 

gegenüber wieder nur jünger sein kann; denn für losgerissene Schollen jenes 

Stromes können sie,, auch abgesehen von der abweichenden Beschaffenheit des 

Gesteines, schon desshalb nicht angesehen werden, weil sich an den meisten 

dieser Kuppen eine ganz so regelmässige Anordnung der Säulen zu erkennen 

gibt, wie sie eben nur dem selbstständigen stockförmigen Vorkommen eigen 

zu sein pflegt. Es wäre diess daher nur ein weiterer Beleg zur Bekräftigung 

des jüngeren Alters eines Theiles der Basalte des hiesigen Mittelgebirges 

gegenüber den Trachyten.

Yon gleichzeitiger Entstehung mit jenen Stöcken sind wahrscheinlich die 

Gänge des Trachytes, welche, namentlich im centralen Theil, das Basaltgebirge 

in grösser Anzahl durchschwärmen, und sich so zu förmlichen Gangziigen ver

einigen. Vorwiegend sind es selbstständige Spaltenbildungen; an einigen Puncten 

scheinen sie sich jedoch auch aus grösseren stockförmigen Massen auszuzweigen, wie 

namentlich hei W ittin, Rongstock, Meischlowitz, Welhotta u. a. Der bedeutendste

Dieses Flötz soll dem e rs te n  abbauwürdigen Flötz der Johann der Täufer-Zcche 

entsprechen.
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Zug unter allen ist jener, welcher bei Wittin und Leschtine rechts von der Elbe 

beginnt und weiter am entgegengesetzten Ufer über Pömmerle bis Mosern und 

Luschowitz fortsetzt (Streichen der einzelnen Gänge zwischen Nordosten und 

Südosten). Am besten lassen sich diese Gänge bei Leschtine, hier im meta- 

morphischen Plänermergel, ferner im „tollen Gi'aben“ bei Mosern beobachten, 

wo sie 3 — 9 Fuss mächtig, aus dem Basalttuff und Conglomerat in Form 

stehender mauerähnlicher Massen emporragen. Sie streichen hier vorherrschend 

Stunde 3— 6.

Einen zweiten Zug, mit einem Streichen zwischen Norden und Nordosten, bietet 

die Gegend zwischen Rongstock und Prossein. Hier sind, besonders an der Elbe 

unterhalb und oberhalb vom ersteren Orte, durch die Tracirung der Eisenbahn 

die Trachytgänge vorzüglich gut blossgelegt, und ihr Aufsetzen in den, zum 

Theil metamorphischen Plänermergel, gleichwie bei Leschtine, auf das deutlichste 

zu beobachten. W ichtig ist diese Gegend ferner noch dadurch, dass man hier über 

das relative Alter der Trachytgänge dem Phonolith gegenüber vollkommen sichere 

Aufschlüsse erlangt. Oberhalb Rongstock setzt im Basalt, zum Theil im Phonolith- 

Conglomerat, ein viele Klafter mächtiger Phonolithstock quer gegen das Thal 

auf und scheint sich weiter in Nord westen oben am Plateau über jenes theilweise 

auch stromartig auszubreiten. Diesen Stock durchbricht nun fast seiner Milte 

nach ein etwa 2 S Klafter mächtiger Trachytgang, bei fast nordwestlichem Verlauf, 

und richtet dessen Platten, in die der Phonolith abgesondert ist, mehr minder 

steil empor, oder zertrümmert und zerwirft sie mannigfach. Im Thale von Prossein 

durchschwärmen die Trachytgänge zumeist den tertiären Sandstein, setzen aber 

von dort auch in die darüber lagernden BasalttufFe und Conglomerate hinauf. 

Zwischen Babutin und Vogelgesang, östlich von der Elbe, beobachtet man im 

Basalttuff ebenfalls viele Trachytgänge mit nahezu nordsiidlichem Streichen.

Zahlreiche Trachytgänge bietet ferner das Gross-Priesener Thal; besonders 

häufig sind sie zwischen Binowe und Welhotten, wo sie, meist bei nordöstlichem 

Streichen, im Basalttuff und Conglomerat auftreten und dabei auch die Binowe- 

Salesler Glanzkohlenilötzc in Gemeinschaft mit Basaltgängen durchsetzen und 

vielfach verwerfen. Bei Welhotten heben sie auch tertiäre Sandsteine und 

Plänermegel in mehr minder mächtigen Schollen empor.

Vo r ko m me n  der  Brau  nkoh l e  in den  Ba sa l t t u f f e n .

Im Ganzen wird diese Braunkohle an nicht wenigen Orten gewonnen, doch 

sind die Ertragskosten bei ihr durchschnittlich viel geringer als bei den nach

basaltischen Braunkohlen des benachbarten Saazer Beckens und der Teplitzer 

Bucht. Denn ausserdem, dass ihre Mächtigkeit, von höchstens 4 Fuss, jenen um vieles 

nachsteht, wird auch die Art ihres Abbaues durch die zahlreichen Schichten

störungen und Verwerfungen viel complicirter als dort und somit auch kostspieliger. 

Ueberdiess wird die Braunkohle selbst, wenn sie auch im Allgemeinen eine aus

gezeichnete Beschaffenheit besitzt, doch sehr häufig durch die Einwirkungen der 

vulcanischen Gebilde derart vertaubt, dass man sie bisher höchstens zu Dünger

asche verbrannt hat. Bei alledem hat sie aber ihrer guten , oft sogar anthracitischen 

Qualität und nicht geringen Verbreitung wegen eine Zukunft und wird, wenn 

einmal die Lignite der Egerbecken zur Neige gehen, noch ohne Zweifel ein 

vielgesuchter Artikel werden.

Gegenwärtig bestehen im Bereiche des heurigen Aufnahmsgebietes an 

folgenden Orten Baue auf diese Kohle:

B i n o w e  und  Sa l es  1. Bei den hier in Betrieb stehenden Bauen kennt man 

von den, im mehr minder thonigen oder mit thonigen Schichten wechsellagernden
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Basalt -Tuff vorkommenden Braunkohlenflötzen 12 bis 14 an Zahl, doch sind 

darunter nur 3 Flötze abbauwürdig, von einer durchschnittlichen Mächtigkeit von 

18— 24 Zoll. Bei den übrigen ist diese oft nur 6 Zoll. Alle diese Flötze haben, 

abgesehen von den localen Störungen, eine Neigung von 6 — 15° inNord-Nordosten. 

Im Ganzen bestehen hier jetzt 4 Baue: die Segen-Gottes-, Johann der Täufer-, 

Mariahilf- und Bombelles-Zeche. Von diesen gehört die letztere Sr. Majestät 

dem Kaiser F e r d i n a n d ,  die übrigen einer sächsischen Gewerkschaft.

Bei der S eg e n  - Go t t e s  - Z ec he  (westlich von Binowe an der linken 

Thalseite) ist der Stollen in Stunde 13 eingetrieben, bis auf etwa 300 Klafter 

im gewerkschaftlichen und auf SO Klafter im Bombelles-Maass. Luftschächte sind 

zwei. Nach Herrn C as t e l l i ’s Mittheilung ist hier, im Allgemeinen so wie bei den 

anderen Zechen, mit nur geringen Abweichungen die Schichtenfolge nach abwärts:

Fuss Zoll

Thoniger Basalttuff von wechselnder Mächtigkeit.

G l a n z k o h l e ................................................................................—  7

Sandiger grauer Basalttuff.........................................................24 —

G l a n z k o h l e ........................................................................... —  6—  8

Basalttuff, zum Theil Conglomerat ...........................................12 —

Thoniger T u f f ........................................................................... 24 —

G l a n z k o h l e ........................................................................... — 18

Basaltcongloinerat und Tuff . ................................................30 —

Schieferthon mit v i er  6— 8 zölligen Glanzkohlen-Flötzchen 12 —

G l a n z k o h l e 1) ............................................................................—  24

Sandiger tuffartiger Letten ........................................................ —  6—  8

G l a n z k o h l e  ............................................................................—  6— 10

Sandiger grauer T u f f ..................................................................  6

G l a n z k o h l e ................................................................................—  10

Basaltconglomerat .......................................................................33 —

Tuffartiger Schieferthon mit P flanzenres ten ........................ 3 —

G l a n z k o h l e  ........................................................................... —  7—  8

Sandig-thoniger T u f f ..................................................................—  12

G l a n z k o h l e  .................................................... ............................—  20

Sandig-thoniger Tuff mit Lagen plastischen Tliones.

Der Bau der J o h a n n  der  T ä u f e r z e c h e  (südöstlich bei Salesl) erfolgt 

durch den Laurenzi-Stollen, welcher dem dritten abbauwürdigen Flötz nach in 

Stunde 20 verstreckt ist, und zwar bis auf 180 Klafter. Das erste und zweite Flötz 

sind durch diesen Stollen querschlägig aufgeschlossen. Die Qnerschläge und 

Kunststrecken verzweigen sich nach dem Streichen der hier ebenfalls 3 an Zahl 

abgebauten Flötze bis nahezu 300 Klafter Erstreckung. Luftschächte sind 8.

Sowohl bei dieser Zeche, als auch bei der vorhergehenden, werden die Flötze 

von mehreren, zwischen Stunde 1 — 4 streichenden und bis zu 9 Klaftern mächtigen 

Basaltgängen durchsetzt und sowohl durch sie, als durch ähnlich streichende 

Klüfte oft bis zu mehreren Klaftern verworfen. Manche Gänge gabeln sich nach

4)  Dieses oder das sogenannte zw e ite  abbauwürdige Flötz soll dem zweiten Flötze der 
Bombelies-Zeche entsprechen, wenigstens schlies9t man diess aus seinem, diesem ent

sprechenden tieferen Niveau. Es ist aber immerhin möglich, dass diesem Umstande bloss 

Verwerfungen zu Grunde liegen und dass das eine nur der verworfene Theil des anderen 
ist; und dafür scheint selbst die Terraingestaltung zu sprechen, nach welcher man das 

Binower Thal, so wie manche andere Neben - Thäler noch für Spaltenthäler zu halten 
geneigt wird, die nicht ohne erhebliche Verwerfungen der Tuffschiohten entstunden sein 

konnten.



oben oder es schleppt sich mitunter auch der Basaltgang mit dem Flötze, wie 

eines solchen Falles bereits oben näher gedacht worden ist, sowie auch bei der 

Hcrrenmühlc im Thal.

Die M a r i a h i l f  - Z e c h e  (östlich bei Binowe) hat einen in Stunde 7 ver

streckten und 170 Klafter langen Stollen. Das hier in Abbau stehende Flötz, 

welches dem sogenannten ersten Flötz oder den oberen der Bombelles-Zeche 

entsprechen soll, hat man in der 50. Klafter vom Stollenmundloch angefahren, bei 

einer sanften Neigung in Südosten. Im Luftschacht, der 26 Klafter tief ist, hat 

man bisher noch kein Flötz erreicht. Bei dieser Zeche ist die Schichtenfolge im
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Allgemeinen nach abwärts folgende:
Fuss Zoll

Basalttuff und Conglomerate von verschiedenen Farben,

theils mehr thonig, theils s a n d ig ............................................... ISO —

G l a n z k o h l e .......................................................................—  24

Thonig-sandiger T u f f .........................................................—  6

G l a n z k o h l e .......................................................................—  6— 8

Durch weiteren Bohrversuch fand man:

Grauen sandigen Basalttuff, zum Theil Conglomerat . . 60 —

und hoffte dann in einer nicht mehr zu bedeutenden Tiefe das zweite abbau

würdige Flötz zu erreichen.

Durch den genannten Stollen wurde, nebst anderen geringeren, 3— 6 Fuss 

mächtigen und zwischen Stunde 1— 3 streichenden Basalt- und Trachytgängen, 

nicht ferne vom Stollenmundloch noch ein 6— 7 Klafter mächtiger und 55° nahe 

in Osten fallender Trachytgang durchfahren, welcher, seiner süd-s’udwestlichen 

Streichungsrichtung nach zu schliessen, der Fortsetzung des Trachytes vom 

Bassstreicher Steinbruch angehören dürfte und wahrscheinlich auch jener nicht 

unbedeutenden Verwerfung zu Grunde liegt, in deren Folge das Braunkohlen- 

flötz jenseits des ersten Luftschachtes nahe um 7 Klafter tiefer liegt als der 

übrige Theil.

Beim B o m b e l l e s - S c h a c h t  (nördlich bei Salesl) wurden bis zum 

dortigen 20zölligen ersten abbauwürdigen Flötz Basalttuffe und Conglomerate, 

welche nach unten in verschieden gefärbte, dunkle, blaue, rothe und grünlich

graue, zum Theil mergelige Schieferthone übergehen, auf eine Mächtigkeit 

von 34 Klaftern durchsunken. Unter diesem Flötz fand man durch ein Gesenke 

weiter:

Sandigen Tuff 6 Fuss, G l a n z k o h l e  6 Fuss, sandig-thonigen Tuff und 

Conglomeratschichten, unter denen man, nach den Aufschlüssen der übrigen 

Zechen, das zweite abbauwürdige Flötz in der 10. Klafter zu erreichen hofft

Die Braunkohle dieser Localitäten ist eine der besten des ganzen Mittel

gebirges und als sogenannte „Salonkohle“ , zu welcher Benennung ihr das 

compacte, glänzende, elegante Ansehen verhalf, weit auch über die Gränzen 

des Landes bekannt und vielfach gesucht. Nicht selten enthält sie Ausscheidungen 

von E r d h a r z  (Pyroretin), oft bis über 1 Fuss stark, das hin und wieder 

auch eine bernsteinartige Beschaffenheit annimmt1). (Siehe, bei Berichtigung 

der Ortsnamen: Kohlen-Analysen im Jahrbuche der k. k. geologischen Reiehs- 

anstalt 18S8, 9. Jahrgang, II. Heft, Seite 297 u. f.).

W e r n s t a d t  u nd  U mg eb u ng .  In dieser Gegend, so wie bei den benach

barten Orten Tschiauschl, Bichersdorf und Nieder - Schönau bestehen die

>) Vergleiche Dr. A. E. R euss  in den Sitzungsberichten der Kais. Akademie der Wissen

schaften in Wien 1854, Seite 531.

K. h. geologische Heichsaostalt. 9. Jahrgang 185#. III 54
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Braunkohlenbaue schon seit geraumer Zeit. An der J o h a n n  Nepomuk-  

Z ec he  (südlich bei Wernstadt), einer der ältesten darunter, ist die Schichten

folge von oben aus:
Fuss

Basalt, deckenförmig gelagert............................................................. 3—  6

Grauer compacter B a sa lttu ff ............................................................. —  6

Gelber T u f f ..........................................................................................1— 2

Brauner und rother thoniger T u f f ....................................................—  6

First, compacter grünlichgrauer tuffartiger T h o n ........................6—  8

Brandschiefer .....................................................................................2— 6

B r a u nk o h l e ,  zum Theil G la n z k o h le ...........................................1— 2s/4

Sohlgestein (analog der F i r s t ) .........................................................—  12

Thoniger T u ff..........................................................................................—  6

Brandschiefer oder taube K o h le .........................................................—  %

Sohlgestein.

Neigung schwach in Süden bis Süd-Südwesten.

Bei der früheren An t on i - Ze ch e  hatte man 2 Flötze: ein oberes, doch 

stellenweise taubes von 1 Fuss, und ein unteres von guter Glanzkohle von 3 Fuss 

Mächtigkeit mit südlichem Fallen.

An der E d ua r d i - Z e c he ,  östlich bei Tschiauschl, liegt das % — 1 */a Fuss 

mächtige Flötz nahezu 9 Klafter tief und fällt 9— 10° in Süd-Südosten. Unter 

dem 1 Klafter mächtigen Sohlgestein wurde mit dem Stollen Basalt angefahren, 

der allem Apscheine nach zu jener stromartigen Basaltlage gehört, die sich längs 

des nördlichön Abfalles vom Zinkensteinjoch, sowohl gegen Wernstadt als gegen 

Biebersdorf zu , verfolgen lässt und hier im Stollen der Go t t h a r d  - Zeche ,  

unterhalb des 1/2— 4 Fuss mächtigen und nach Süd-Südwesten geneigten Braun- 

kohlenflötzes in horizontaler Richtung mehr als 100 Klafter weit verfolgt wurde. 

Ueberdiess setzen auch in dieser Gegend Basaltgänge auf, welche die Braunkohle, 

wie namentlich an der alten Gottvater-Zeche, durchsetzen, verdrücken, und 

vielfach verwerfen. So ist auch wahrscheinlich die unterhalb Tschiauschl an der 

Thalsohle ausbeissende Kohle der verworfene Theil des genannten Flötzes von 

der Eduardi-Zeche.

Südöstlich bei Wernstadt, beim Schiesshaus, bestand früher auch ein 

Versuchsbau, wo die Kohle fast horizontal, aber tief, schon unter der Thalsohle 

lagert. Und in diesem Umstande mag es auch beruhen, dass man an der von 

Wernstadt nördlich befindlichen Thallehne bisher, trotz eifriger Schürfungen, 

noch nirgends Braunkohlenflötze vorfand. Ein südlich bei Nieder - Schönau 

unlängst begonnener Bau bat bis jetzt kein günstiges Resultat geliefert, indem 

man bis auf eine Teufe von 184 Fuss bloss ein etwa 28 Fuss mächtiges Brand- 

schieferflötz mit nur äusserst schmalen Glanzkohlenlagen erreicht hat. Zur 

Pa r a f f i n-  und Photogen-Erzeugung würde es sich hingegen, so wie andere 

Brandschiefer des Mittelgebirges, ganz wohl eignen. Die Schichten sind auch 

hier gegen den Bergrücken zu, in Südwesten oder Südosten geneigt.

S c h n e p p e n d o r f  u n d  Mer t endor f .  Am Nordabfalle des nördlich 

von Wernstadt ziehenden Bergrückens sind bei diesen Orten mehrere, ver

schiedenen Gewerken angehörige Zechcn in Betrieb, und zwar die Joseph i - ,  

S a l v a t o r - ,  Ba r b a r a- ,  L a u r e n z i - ,  S egen - Got t es  - und Pau l us- 

Zeche .

Bei der Joscphi-Zeche (südöstlich bei Schneppendorf), der westlichsten unter 

ihnen, hat man im Fundschacht oben am .Gehänge theils schachtmässig, theils 

durch Bohrung durchfahren:



Fuss

Basalttuff und C ong lom erat.............................................................  —  12

Braunen eompaeten Tuff mit Fragmenten und Kugeln von Basalt

Mandelstein ................................................................................................... —  12
Rothbraunen verhärteten Tuff mit zahlreichen Augit- und

Glimmer-Krystallen .....................................................................................  —  3

Grauen, sandig-thonigen Tuff mit Lagen von Schiefcrthon und

fettem eisenschüssigem Tuff, e t w a ......................................................... — 100

B r a u n k o h l e .....................................................................................  ‘/g— 2

Sohlgestein (grünlichgrauer, compacter, thonig-sandiger Tuff) —  24

B r a u n k o h l e ..................................................................................... 1— l 1/^

Tuff.

Die Neigung der Schichten ist im Allgemeinen 8— 10° in Süd-Südosten; 

doch finden davon stellenweise Abweichungen dadurch Statt, dass der ganze 

Schichten-Complex, wie diess auch anderwärts oft der Fall ist, eine wellig 

gekrümmte Lagerung besitzt, wobei die Braunkohle sich linsenförmig verdrückt 

und bisweilen auch ganz auskeilt.

Durch den vom Thale aus in Süden, dann in Südwesten getriebenen Stollen 

hat man auch hier, in etwa 48 Klafter Entfernung vom Mundloch, dichten Olivin- 

Basalt durchfahren und auf 92 Klafter horizontal weit verfolgt. Er ist in dicke 

Platten abgesondert, die, so wie die Tuffschichten, sanft, südlich einfallen. Es ist 

diess offenbar.eine stromartige Masse, von ungefähr 4 Klafter Mächtigkeit.

Westlich von dieser Zeche finden sich Spuren alter Baue, bei denen die 

Braunkohle dicht an der Thalsohle zu Tag ausstreicht. Gegenüber jener der 

letzteren Zeche hat sie ein viel tieferes Niveau, was ohne Zweifel auf grösseren 

Verwerfungen durch Lettenklüfte beruht, von denen sich geringere Anzeichen 

auch bei den übrigen Zechen bemerkbar machen.

Bei den anderen östlicher gelegenen Zechen sind die Verhältnisse der Lage

rung nahezu dieselben, nur dass die Flötze dort ein mehr südwestliches Ver

flachen besitzen. Auch diese Zechen bauen bloss auf das erste F lötz, das hier 

jedoch stellenweise bis 3 Fuss mächtig wird. Die oben erwähnte Basaltlage zieht 

sich auch herüber und ist, mit Ausnahme der östlichsten Paulus-Zeche, deren 

Stollen über den Basalt hinweggeht, mit allen Stollen durchfahren worden.

Der auf den Rücken dieses Bergzuges dcckenförmig ausgebreitete Phonolith 

übt auf die Tuffschichten und Flötze gar keinen merkbar störenden Einfluss aus, 

ausser dass er, angeblich in der 260. Klafter vom Stollenmundloch der Barbara- 

Zeche, einen gangförmigen Stiel in die Tiefe senden und so die Braunkohle 

abschneiden soll. Auf der entgegengesetzten, gegen Wernstadt abfallenden Lehne 

dieses Bergrückens sind, wie bereits erwähnt, bisher noch nirgends Brauukohlen- 

flötze aufgefunden worden, ungeachtet man die Flötze der letzteren Zechen nur 

für die Fortsetzung jener von Wernstadt und Tschiauschl arischen kann. Allem 

Anscheine noch beruht jener Umstand auf Verwerfungen längs Spalten, worunter 

eine mit dem Thale von Wernstadt, eine andere nahezu mit der Kammlinie 

dieses Rückens zusammenfallen dürfte, und der zwischen beiden befindliche Theil 

oder die jetzige Südlehne desselben würde den niedergegangenenTheil repräsen- 

tiren, wo dann die Braunkohlen erst in bedeutender Tiefe, unter dem Horizont 

der Thalsohle aufzufinden wären (Fig, 9 auf der nächsten Seite).

Oestlich von Mertendorf baut gegenwärtig auch eine Zeche, die Eduardi- 

Zeche, doch hat man bisher in der 9. Klafter bloss ein 6— 8zölliges Flötz 

erreicht, das zur Sohle einen 18zölligen tauben Brandschiefer hat, worunter 

wieder Tuffe folgen. In grösserer Teufe vermuthet man aber noch ein zweites
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Flötz. Die Schich

ten fallen hier 5 bis 

10° in Ost-Süd

osten, also gegen 

den Bergrücken 

(Hutberg) zu, ein, 

welchen eine mäch

tige Phonolithdecke 

zusammensetzt. Der 

im Thulß von
«  BasalttulT und Conglomerat. ft Glanzkohle, c Basalt, d Phooolitli. x x  VerwerfuDgsflpaltcn.

tendorf, am West-

abfalle dieses Berges ausbeissende Basalt gehört wohl nur einem Strome an , der 

sich unter jene Braunkohlenflötze hinzuziehen scheint.

B l a n k e r s d o r f  und  Hermsdor f .  Die Zechen dieser Gegend bieten viele 

interessante Aufschlüsse, besonders über die deckenförmige Lagerung des Basaltes. 

Die oberen Schichten der S e g e n- Go t t e s - Z e c h e  (nördlich von Blankersdorf), 

welche an den höheren, gegen den Kronhübl sich erhebenden Gehängen abgeteuft

sind, zeigen im Allgemeinen von oben folgende Schichtenreihe:
Fusa

B a s a l t ........................................................................................................—  44

Rother thoniger T u f f ...........................................................................  6— 18

Graues, tuffartiges verhärtetes Thongestein.................................  . 12— 18

First (grünlich-grauer tuffartiger zum Theil sandiger Thon) . . —  30

Brandschiefer (K oh lensch ie fe r).........................................................—  4

G l a n z k o h l e .........................................................................................  ‘/a— 2

Sohlgestein (analog der F ir s t) ............................................................. —  8

G l a n z k o h l e ......................................................................................... </4— '/3

Sohlgestein.

und unter diesen vermuthet man noch ein drittes Flötz.

Die Neigung der Schichten ist 8— 10° in West-Siidwesten, also ebenfalls

gegen den Bergrücken hin gerichtet, und dieses widersinnige Einfallen der Flötze 

macht sich auch bei den östlich von Hermsdorf befindlichen Zechen, L a u r en z i -  

und Mar i a-Theo  dor ,  bemerkbar, so zwar, dass hier die Tuff-Schichten von 

allen Seiten gegen die flache aus Basalt bestehende Bergkuppe einfallen und so 

eine Mulde bilden, deren Inneres jener Basalt einnimmt. Hier kennt man zwei 

bis zu einem Fuss mächtige Flötze, ein oberes in etwa 124 Fuss Tiefe und ein 

zweites 5 Fuss darunter. Diese Schichten setzen bereits den nördlichsten Aus

läufer des zwischen dem Blankersdorfer und Hermesdorfer Thal sich hinziehenden 

Kronhübler Joches zusammen, und schon aus diesem orographischen Verhältniss 

ist es leicht zu erkennen, dass die Flötze der letzteren Zeche ein bedeutend 

tieferes Niveau besitzen müssen, als jene der Segen-Gottes-Zeche. Da man aber 

nach der ganz analogen Beschaffenheit und Wechselfolge dieser Schichten sie 

nur für correspondirende Theile, und nicht jene der Laurenzi-Zeche für einen 

tieferen Schichtencomplex, ansehen kann, so müssen sie nur durch Verwerfungen 

gegen einander verschoben worden sein, denen allem Anscheine nach die hier 

Stunde 9 — 10 aufsetzenden Basaltgänge zu Grunde liegen (Fig. 10 auf der 

nächsten Seite). Bestärkt wird diess auch durch das Ausgehen der unteren 

tertiären Sandsteine am rechten Gehänge des Blankersdorfer Thaies, die 

man am linken, wo eben die hier in Rede stehende Zeche befindlich ist, 

in einer unter die Thalsohle bedeutend tief niedergehenden Teufe noch nirgend 

erreicht hat.

Figur 9.
Tachiauscbl. Wernsladt.

Jusephi- Sclmep- 

Zeeho. pendorf.
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Figur 10.
a

V o r de r - Ne s s e l  ( Lukowi t z ) .  Die hier bestehende An n a -Ga b r i e l l a -  

Zeche baut unter ziemlich ungünstigen Verhältnissen. Denn nicht allein, dass sehr 

bedeutende Schichtenstörungen den Abbau erschweren, ist auch die Braunkohle 

äusserst schlecht, meist taub, namentlich in Berührung mit Basalten. In dem 

Schachte zwischen Lukowilz und Vorder-Nessel hat man von oben folgende 

Schichten durchfahren: '
Fuss

Grauen oder röthlichen thonigen T u f f ....................................................  30

Basaltcong lom erat.....................................................................................  18

Grauen und gelben L e t t e n ....................................................................... 5

Gelben T u f f ...................................................................................................  6

Braunen verhärteten klüftigen T u f f ......................................................... 12

Blauiich-grauen oder gelben M erge lsch ie fe r......................................  18

Dunkelgrauen bis graulich - weissen kalkigen, sehr dünnblättrigen

Schieferletten ........................................................................................................ 3

Sandig-thonigen T u f f ................................................................................  4

B r a u n k o h l e  (zumeist t a u b ) ..................................................................  2

Schwarzen Sand mit Süsswasscrschnecken und Thierknochen . . .  y*

Brandschiefer............................................... ............................................... 24

Grauen Tuff

Hauptverflächen in Südwest, doch davon an vielen Puncten vielfache und 

auch namhafte Abweichungen, welche theils durch den unebenen Untergrund, 

theils durch zahlreiche Basaltgänge hervorgerufen werden, die die Flötze durch

setzen und auf mehrere Klafter hin verwerfen.

An der entgegengesetzten Lehne dieses Berges hat man bei Hinter-Nessel 

bei früheren Versuchen die Braunkohle von Tag aus in 40 Klafter Teufe erreicht. 

Sie fällt da in Ost bis Nordost.

F r e u d e n h a i n  und Ko l lmen .  Bezüglich des Kohlenbergbaues ist diese 

Gegend weniger wichtig, als in Hinsicht auf die Lagerungsverhältnisse der Tuffe 

und der unteren Sandsteine. Am ersteren Orte gehen die letzteren am Fuss des 

Berges, an dessen nordöstlichem Gehänge die L eo p o l d - Z e c h e  besteht, rings 

zu Tag aus, und in ihnen ist auch der Stollen auf eine ziemlich weite Strecke 

ausgerichtet worden. Hier fällt der gelblich-weisse, sehr mürbe und in dicke 

Bänke abgesonderte Sandstein 30— 40° in Süd bis Siidwest, und zwar gegen den 

aus Basalt bestehenden Rücken des Berges ein. Bei gleicher, doch viel geringerer 

Neigung, von nur5— 10°, folgen darauf die Tuffe, in Berührung mit dem Sandstein 

stark eisenschüssig oder von Brauneisensteinlagen durchzogen (Sohlgestein), im 

mehrfachen Wechsel mit thonigen pflanzenführenden Schichten und mit ein oder 

zwei dünnen Basaltlagen. Das einzige bisher bekannte Flötz einer mehr
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lignitartigen Braunkohle hat bloss 6 —  18 Zoll Stärke und wird von einem dünn- 

blättrigen schwarzbraunen Kohlenletten (Brandschiefer), von etwa 1 Klafter 

Mächtigkeit, unterlagert. Doch kennt man ausserdem im Sohlgestein noch 

geringere linsenförmige Braunkohleneinlagerungen, die sich besonders durch 

zahlreiche Ueberreste von F r ö s c h e n  (nach Herrn Prof. Suess ’ Mittheilung 

Palacobatrachm Goldfussi Tschudi)  auszeichnen.

An der entgegengesetzten, gegen M a r k e r s d o r f  abfallenden Lehne dieses 

Bergzuges wurden früher gleichfalls Baue auf Braunkohle geführt, doch ohne 

besonderen Erfolg. Ueberhaupt lässt sich ein solcher in dieser Gegend, bereits 

an den Rändern des Basaltgcbirges, füglich auch nicht recht mehr erwarten, da 

die braunkohlenführenden Tuffe bereits eine verhältnissmässig nur geringe 

Mächtigkeit besitzen und gleichsam die liegendsten, dem unteren tertiären Sand

stein unmittelbar aufgelagerten Schichten der Basaltperiode repräsentiren, die 

demnach ausser einem Flötz kaum ein weiteres abbauwürdiges mehr bergen 

dürften.

Aehnlich sind die Verhältnisse auch bei Kollmen (südöstlich von Tetschen), 

doch sind sie hier für die Braunkohlenführung in so ferne günstiger, als die Tuff

schichten bei weitem eine bedeutendere Mächtigkeit besitzen, als bei Freuden

hain, und daher auch die Wahrscheinlichkeit für das Vorhandensein mehrerer 

bauwürdiger Flötze grösser. Die der Gemeinde Altstadt gehörige Zeche baut im 

sogenannten Kl i nsborn ' ,  bloss mit einem in Südwost getriebenen Stollen, von 

dessen Mundloch man das 1— 2 Fuss mächtige Flötz in der S. Klafter erreicht 

hat. Die Braunkohle hat eine ganz ausgezeichnet, jener von Binowe ähnliche 

Beschaffenheit und lagert in einem grauen lettigen Tuff bei 0— 10° Fallen in 

Süd-Südosten. In einer Tiefe von 6— 8 Fuss findet sich darunter ein zweites 

6 — Szölliges Glanzkohlenflötz. Durch diese Flötze sötzt, ungefähr in der 

28. Klafter von Mundloch, ein 2— 3 Fuss mächtiger Basaltgang durch, bei einem 

Streichen Stunde 9 und steilem südwestlichem Fallen, und durch ihn sowohl, 

wie noch durch andere ähnliche Basaltgänge werden sie stellenweise bis über

2 Klafter verworfen.

Unter diesen Schichten tiefer erst, dicht am Fusse des, wahrscheinlich durch 

vordiluviale Verwerfung blossgelegten, gegen die Tetschener Diluvialebene 

abfallenden Gehänges, treten die tertiären Sandsteine zu Tage aus. Es ist daher 

immerhin möglich, dass sowohl oberhalb als unterhalb der bekannten Flötze noch 

einige andere abbauwürdige sich vorfinden können. Freilich müsste dann, wenn 

der Bau ertragsrcicher sein sollte, der bisher höchst mangelhafte Betriebsplan 

einem zweckmässigeren weichen, wie diess denn im Allgemeinen auch bei den 

meisten vorgenannten Zechen höchst wünschenswcrth wäre.

Versuchsbaue auf basaltische Braunkohlen wurden letztere Zeit noch bei 

Bensen ,  am Kesselberg, und bei O be r -Po l i t z  eingeleitet. Bis zur Zeit der 

Aufnahmsarbeiten hat man aber an diesen Orten noch keine Flötze erreicht.

Diess wären die Puncte an denen gegenwärtig wirkliche Abhaüe auf diese 

basaltischen Braunkohlen staltfinden. Nun gibt es aber noch zahlreiche andere 

Localitäten, wo das Vorhandensein derselben durch frühere Versuchsbaue und 

Schürfungen oder Ausbisse bekannt geworden ist. Einer allgemeinen Ucbersicht 

dieser Vorkommen willen mögen diese Puncte daher noch kurz verzeichnet 

werden. Hauptsächlich durch Versuchsbaue fand man sie: bei Grünwald, im 

Norden von Taucherschin, bei Hundorf, am Eichberg (östlich von Algersdorf), 

bei der Mertendorfer Kirche, in Nordwest von Gottesberg bei Wernstadt, bei 

Gügel, Nemtschen, Maischen, Sedl, Presey, Hummel, Gebina, an der Frasche 

bei Gross-Priesen, bei Withal, in Süd von Winterberg, bei Kohlbruch (nördlich
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von Aussig), Slabisch, Saara, Reindlitz und Hostitz. Bei Ratsch war einst ein 

ziemlich ausgedehnter Bau, doch hatte man wegen der zahlreichen Verwerfungen 

die Braunkohle verloren und ist desshalh vom weiteren Betrieb abgestanden. 

Ausbisse finden sich bei Steinbach und unterhalb der Siebermühle bei Tschersink. 

Hier sollen zwei Flötze Vorkommen.

Hl i ney.  Nicht so sicher als die vorangegangenen Braunkohlenvorkommen 

lassen sich die der Huberti-Zeohe bei Hliney ihrem relativen Alter nach bestimmen. 

Wohl lagern auch hier über den braunkohlenführenden Schieferthonen Basalttuffe, 

allein da beide mit einander in keiner Wechscllagerung zu stehen scheinen, so 

dürften jene Schichten der vorbasaltischen Periode angehören, sammt dem 

tertiären Sandsteine, von dem sie hier unmittelbar unterlagert werden. Für 

diese Annahme spricht übrigens noch der Umstand, dass die Braunkohle hier 

auch viel mächtiger ist, als diess sonst bei basaltischer Braunkohle der Fall zu 

sein pflegt, und ferner weist ihre Beschaffenheit, hauptsächlich Moorkohle, auf 

einen ruhigen Absatz h i n , während die basaltische Braunkohle in den meisten 

Fällen aus zusammengeschwemmten Holzmassen hervorgegangen zu sein scheint. 

Im oberen Schacht (östlich beim Orte) wurden durchfahren:
Fuss

Brauner T u f f ..............................................................................................  84

Grauer Lettenschiefer................................................................................ 254

Moor  k o h l e ..............................................................................................  6

Blauer, mehr weniger plastischer L e tte n ................................................ 12

B r a u n k o h l e ,  zum Theil l ig n ita r t ig .................................................... 6— 8

Dann Brandschiefer und grauer sandiger Schieferletten.

Im unteren Schacht hat man unter einer IS  Klafter mächtigen Tuffdecke 

sogleich den tertiären Sandstein angefahren, der im unteren Theile des Ortes 

auch zu Tage ausgeht und sich an der Sohle dieses Nebenthaies über Tlutzen 

ununterbrochen bis zum Elbethal unterhalb der Tuffe verfolgen lässt. Derselbe 

Sandstein oder Sand gelangt auch am Fusse des basaltgekrönten Hradischken- 

berges zum Vorschein. Er hat also hier ebenso, wie im letzgenannten Schachte, 

ein höheres Niveau als jene Braunkohlen führenden Schieferthone, die sich an 

diesem Berge, falls sie nicht auch hier vor der Ablagerung der Tuffe in Folge 

von Hebungen zerstört worden sind, erst höher an den Lehnen, unter den vom 

Basalt bedeckten Tuffen vorfinden können (Figur 11). Ein stolleumässiger 

Versuch an diesen Puncten wäre wohl der Mühe werth.

Figur 11. 
d

Eine ähnliche Braunkohlenbildung soll bei W  e 1 b i n e vorhanden sein, 

und früher bestand da auch ein Versuchsbau. Dass sich ferner auch noch an 

anderen Puncten dieser Gegend ähnliche Braunkohlenschichten vorlinden können, 

ist kaum zu bezweifeln. Ob aber bei ihnen ein Abbau stets auch lohnend sein 

würde, ist weniger ausgemacht, da man es hier eben nur mit grösseren oder
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geringeren, von basaltischen Gebilden umhüllten Schollen zu thun hat, bei denen 

nicht allein die Ausdehnung der Braunkohlenflötze eine nur beschränkte, sondern 

auch ihr Abbau ein nur höchst schwieriger sein kann.

Wollte man nach allen hier aufgeführten Puncten des Vorkommens der 

basaltischen Braunkohle einen Schluss über die Verhältnisse ihrer allgemeinen 

Verbreitung ziehen, so wäre diess, da sich Spuren von ihr eigentlich fast im 

ganzen Gebiet vorfinden, eine schwierige Sache. Nur so viel lässt sich feststellen, 

dass, abgesehen von der durch locale Verhältnisse und Einflüsse bedingten 

Qualität und Mächtigkeit derselben, die Anzahl der Flötze im centralen Theil 

des Gebirges stets eine grössere ist als in dessen Gränzregionen. Diess erklärt 

sich einfach dadurch, dass diese letzteren Theile des Gebirges, wenn sie auch 

einerseits durch die jüngeren eruptiven Massen, namentlich die Phonolithe und 

Trachyte, in ihren Lagerungsverhältnissen verhältnissmässig viel geringere 

Störungen erlitten hatten, als jene, sie andererseits durch die zerstörenden 

Wirkungen der Erosion in weit grösserem Maasse heimgesucht worden waren, 

als die mehr centralen Theile des Gebirges, die durch jene jüngeren vulcanischen 

Massen gegen die genannten Einflüsse eigentlich noch geschützt wurden. Während 

also hier die basaltischen Schichten noch grösstentheils erhalten sind, finden sich 

dort nunmehr die liegendsten Theile, oder bloss isolirte Lappen von ihnen, und 

daher auch im Allgemeinen eine geringere Anzahl von Braunkohlenflötzen.

V o r b a s a l t i s c h e  T e r t i ä r g e b i  1 de.

Bereits mehrmals wurde im Vorhergehenden jener Terliärablagerungen 

gedacht, welche im Liegenden der basaltischen Gebilde an zahlreichen Puncten 

Vorkommen und so gleichsam die Basis für dieselben bilden, das Innere jener 

Vertiefung zum*Theil erfüllend, welche durch die Eingangs bezeichneten Ver

werfungsspalten erzeugt wurde. Sie bestehen meist aus gelblich-weissen Quhrx- 

sandsteinen, oft auch bloss aus compacten Sunden, wie die analogen Bildungen 

der unteren Abtheilung des Saazer Beckens, und aus grauen oder gelblichen, auch 

grünlichen Schieferthonen, zum Theil aus plastischen Thonen, welche gewöhnlich 

den Sanden oder Sandsteinen eingelagert zu sein pflegen. Nicht selten enthalten 

die letzteren, gerade so wie im Bereiche der Egerbecken, Bänke von sehr 

compacten, oft hornsteinähnlichen Sandquarzen. Diese Sandsteine enthalten 

häufig lagen- und gangförmige Ausscheidungen von thonigem oder sandigem 

Brauneisenstein, oder auch von Sphärosiderit. Abbauwürdig sind diese jedoch 

niemals. An organischen Ueberresten sind diese Schichten sehr arm und nur 

hie und da finden sich darin undeutliche Blattabdrücke, Stengel, noch seltener 

Süsswassermollusken, wie unter anderen nach Prof. Reuss  Steinkerne von 

Anodonten im Sandsteine bei Prossein.

Wohl liesse sich nach diesen Ueberresten schwer oder gar nicht ein 

bestimmter Horizont für diese Schichten festslellen, böte dazu, nebst der Flora 

der BasalttufFe, ihr petrographischer Charakter, besonders aber das Verhältniss 

ihrer Lagerung, nicht ein hilfreiches Mittel an die Hand, wornach sie nur mit der 

unteren Abteilung des Saazer Beckens zu parallelisiren sind, und daher gleich 

dieser den als O l i g o cen  (unterste Abtheilung des Neogen) gedeuteten Schichten 

Nord- und Mittel-Deutschlands, so wie den analogen, zwischen echt eocenen und 

miocenen Bildungen mitten inne stehenden Schichten von Sotzka, Radoboj, 

Thalheim u. s. w. entsprechen.

Grösstentheils auf Kreidegebilde lagernd, gelangen diese Schichten an den 

Rändern des Basallgebirges fast ringsum zum Vorschein, und überdiess gibt es 

im Bereiche desselhen kein tieferes Thal, wo sie nicht blossgelegt wären, sei es
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einfach durch Zerstörung der früheren Decke basaltischer Ablagerungen, oder 

durch Hebungen jüngerer vulcanischer Massengesteine. Im letzteren Falle oft zu 

einem weit höheren Niveau emporgehoben, als es ihr einstiges war, begränzen 

diese Sandsteine (oft in Gemeinschaft mit Plänermergeln, wie am Hegeberg bei 

Eulau, bei Schönhorn, Alt-Bohmen u. a.) viele Basalt-, Phonolith- und Trachyt- 

stöcke und fallen in der Regel unter grösserer oder geringerer Neigung nach 

Aussen ab. Diese Verhältnisse lassen sich am besten beobachten um den 

Phonolithstock des Geltschberges (zwischen Auscha und Triebsch), dann zwischen 

Skalitz (Pohorzan) und Proboscht, in welcher Gegend der Sandstein eine 

bedeutende Mächtigkeit besitzt und zum Theil durch die pyrogenen Einflüsse 

der Eruptivgesteine in stehende pfeiler-, mitunter auch säulenförmige Massen 

abgesondert ist.

Ebenso beisst er an zahlreichen Stellen, mitunter schroffe Wände bildend, 

unter den basaltischen Sedimenten im Elbethal aus, auf der ganzen Streike 

zwischen Zirkowitz und Tetschen, dann im Tlntzenthal, im Klein-Priesener Thal, 

von der Elbe ununterbrochen bis Stankowitz, im Pulssnitzthal bei Bensen, Sandau 

u. s. w. und in dessen Nebenthälern, namentlich in der Gegend von Gersdorf, 

Markersdorf, Waltersdorf, Mertendorf, Voitsdorf, so auch unterhalb Wernstadt 

und bei Konoged, Tirzowitz u. a.

Die festen quarzitähnlichen Sandsteine (Trappsandsteine), welche, wie oben 

erwähnt, den mürben Sandsteinen schichten- oder bankweise eingelagert sind, 

entsprechen ihrer petrographischen Beschaffenheit nach vollkommen jenen des 

Saazer- und Elbogner Beckens und finden sich auch hier meist in Blöcken umher 

zerstreut, nachdem sie durch Zerstörung ihres weicheren Nebengesteins alles 

Haltes beraubt worden sind. Wegen ihrer festen und dabei doch leicht formbaren 

Beschaffenheit sind diese Sandsteine, ebenso wie manche Abänderungen des 

Quaders oder Plänersandsteins zu Steinmetzarbeiten, namentlich zu Thür- und 

Fensterstöcken, sehr brauchbar. Es werden auch alle solche Blöcke, welche oft 

kolossale Dimensionen erreichen, auf das sorgfältigste aufgesucht und so lange 

verarbeitet, bis nur ein halbwegs brauchbares Fragment von ihnen übrig bleibt. 

Am häufigsten sind diese Sandsteine in der Gegend des Geltschberges um Lewin, 

dann um Loschwitz, Nieder-Schönau, Alt-Thein, Waltersdorf, Petersdorf, Zössnitz, 

am Plescheberg bei Triebsch, bei Ober-Tenzel, östlich von Babina, bei Stankowitz, 

Skalitz, Pohorzan und am Teplitzer Schlossberg. Am westlichsten Fusse des 

Eichberges bei Sandau steht der Sandstein zu Tage an, innerhalb des mürben 

Sandsteins, in ziemlich mächtigen, 8 — 12° in Südwesten geneigten Schichten, 

ebenso nordöstlich von Tschersink bei einem Verflachen 10— 15 Grad in Nord- 

west-Westen.

K r e i d e  - und  k r y s t a l l i n i s c h e  G e b i l d e  im Be r e i c h e  des Basal t-

Ge b i r g e s .

Durch die jüngeren vulcanischen Ausbrüche wurden nicht allein die unteren 

tertiären Schichten in ihren Lagerungsverhältnissen an mehreren Puncten gestört, 

sondern auch die darunter lagernden Kreidegebilde, so wie krystallinische Schiefer

und Massengesteine, welche letzteren den durch Verwerfungen niedergegangenen 

Theil des Erzgebirges in sich begreifen und,  nach den hier auftauchenden 

isolirten Partien derselben zu schlicssen, im Leitmeritzer sowie im Saazer Kreise, 

fast durchgängig die Grundfesten jener sedimentären Massen bilden dürften. So 

erscheint P l ä n e r me r g e l  bei Kogetitz in einer ziemlich mächtigen, 25— 30Grad 

in Osten bis Südosten geneigten Scholle, rings umgeben von Basalttuff, und stellen

weise auch durchsetzt von Basalt. Westlich daran gränzt Trachyt, und ohne Zweifel

R . k. geologische Reichsaoitalt. 9. Jahrgaog 18“»8. III. £ 5
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war es auch dieser, welcher die Hebung des Pläners bewirkte. Dasselbe scheint 

der Fall mit dem Pläner am südwestlichen Fusse des Kelchberges bei Triebsch, 

wo er sich gleichfalls in mehr minder verhärtetem Zustande bruchstücksweise 

vorfindet. Bei einem bedeutend hohen Niveau wurde Plänermergel neuerlichst bei 

einer Brunnengrabung am südlichen Fusse des Babinaberges in Babina, unter 

einer 12 Fuss mächtigen Decke des tertiären Sandes, bis zu 62 Fuss Tiefe durch- 

sunken. Das graue schiefrigeGestein enthält Lagen von reinem Kalkstein, doch nur 

höchst undeutliche Reste von Bivalven.

An mehreren Orten sind diese, ebenso petrefactenarmen Plänermergel 

durch die Einwirkungen der jüngeren Eruptivmassen vielfach me t a mo r pho s i r t  

worden. Sie erhielten eine äusserst feste, hornstein- oder jaspisartige, mitunter 

auch kieselartige Beschaffenheit, so dass man sic von einigen Seiten sogar für 

Urthonschiefer gehalten hat. Dass sie diess jedoch nicht sind, beweist theils 

ihr grösserer oder geringerer Kalkgehalt, theils der Umstand, dass sie 

gewöhnlich Einlagerungen von Sandstein enthalten, der dabei auch gefrittet, 

mehrfach umgewandelt, von zeolithischen Bestandtheilen mehr minder stark 

imprägnirt ist, wie sich diess an der Eisenbahn unterhalb Rongstock, an 

dem steilen linken Elbeufer, am besten beobachten lässt. Hier sind diese 

Schichten von zahlreichen Gängen von Basalt und Trachyt durchsetzt und 

vielfach gehoben und zertrümmert und vom letzteren theilweisc auch bedeckt. 

Weiter nordwärts, gegen Tohkowitz zu, nehmen sie aber allmählich ihre 

gewöhnliche lettige Beschaffenheit an. Unter ganz ähnlichen Verhältnissen findet 

man solche Schiefer auch unterhalb Pümmerle und am entgegengesetzten 

rechten Elbeufer zwischen Ober - Welhotten und Klein - Priesen, theils mit 

Trachyt, theils mit Dolerit in Berührung. Besonders gut entblösst sind sie 

unterhalb Leschtine, wo sie gleichfalls zahlreiche Basalt- und Trachyt-Gänge 

durchschwärmen und Busalttuffe überlagern. In geringerer Verbreitung, grössere 

oder kleinere Schollen bildend, trifft man diese metamorphischen Schiefer 

noch am Hirschberg (südlich bei VValschnitz) und im Südwesten bei Gross- 

Priesen; an beiden Orten im Contacte mit Phonolithen. Nördlich bei Biebers- 

dorf fand man bei einem Schachtabteufen in etwa 1 %  Klafter Tiefe auch 

ähnliche Schiefer, und bei Eulau (am südlichen Ende, östlich von Leukersdorf) 

sind die Mergelschiefer stellenweise in der Nähe der dortigen Trachyt-Apo- 

physe, welche sich vom Stocke des Hegeberges östlich auszweigt, ebenso 

metamorphosirt.

Von krystallinischen Gesteinen ist westlich von Rongstock an den Gehängen 

des dortigen Nehenlhales g r aue r  Gn e i s s  entblösst, überdeckt von Phonolith- 

TulT; an dem linken Gehänge des Elbethales bei und in Rongstock dagegen steht 

kleinkörniger amphibolitartiger S y e n i t  in einer ziemlich bedeutenden Masse 

an und zieht sich, zum Theil durchsetzt und bedeckt von Phonolith und Trachyt, 

bis zum nördlichen Theile des Ortes. Hier besteht gegenwärtig in dessen Bereich 

eine Zeche auf Bleiglanz, welcher darin, nebst silberhaltigen Kiesen und Blende, 

auf Gängen brich t1)- Aehnliche soll man früher auch im Gneiss abgebaut 

haben.

Wenn auch in seiner Nachbarschaft, so doch eigentlich schon ausserhalb des 

Basaltgebirges, ist unterhalb Gross-Czernosek, an den beiden schroffen Elbe

gehängen und den Abfällen gegen die Ebene von Libochowan, theils r o t he r  

Gn e i s s ,  theils granatführender G l i m m e r s c h i e f e r  entblösst, welcher, wahr

scheinlich von jenem durchbrochen, darin schollenartige Massen bildet. Der rothe

1)  Vergleiche Dr. A. E. Rc us s  a. a. 0. Seile 19,1.
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Gneiss, sonst von gleicher Beschaffenheit wie im Erzgebirge, zeigt auch hier eine 

deutliche Plattung und Streckung seiner Bestandtheile, und zwar in Stunde 1— 12 

bei einer Neigung der Platten in Osten. Der Glimmerschiefer gränzt im Elbethal 

südlich an den rothen Gneiss und birgt am rechten Gehänge ein Lager körnigen 

K a l k s t e i n s ,  welcher, ebenso wie jener, 80* in Süd-Südosten verflacht. 

Davon etwas weiter nördlich enthält der Glimmerschiefer noch zwei lagerartige 

Massen eines feinkörnigen dioritartigen A m p h i b o l s c h i e f e r s .  In geringen 

Partien gelangt ein phyllitartiger Glimmerschiefer auch noch südlich von 

Rzepnitz zum Vorschein, namentlich am westlichen und nördlichen Gehänge des 

Libienaberges. An der linken, jedoch schon ausserhalb des Aufnahmsgebietes 

gelegenen Seite des Elbethales wird der rothe Gneiss von Felsitporphyr bedeckt, 

und beide lassen sich an den beiden Gehängen des Woparner Thaies noch 

weiterhin westlich verfolgen.

Ueber diesen krystallinischen Gebilden lagert Q u a d e r  oder unmittelbar 

auch P l ä n e r s a n d s t e i n ,  bereits den höheren plateauförmigen Theil ein

nehmend, und erst weiter von da breiten sich darüber die mergeligen P l ä n e r 

s c h i c h t en  aus, worauf«dann Tuffe und Conglomerate folgen. Offenbar sind die 

ersteren Gebilde mit Einschluss des Quaders über einer mächtigeren, ostwestlich 

verlaufenden Erhebungsspalte gelegen, welche den Basalteruptionen, und wohl 

den jüngeren darunter, ihre Entstehung verdankt.

In den Bereich des Basaltgebirges gehören eigentlich auch noch die Felsi t- 

P o r p h y r e  der Teplitzer Gegend, und die darauf lagernden Kreidebildungen, 

worüber sich bereits bei Wisterschan, Zwettnitz und Neudörfel die basaltischen 

Gebilde ausbreiten. Es bedarf nur eines Blickes auf die geognostische Karte dieses 

Terrains, um sogleich zu erkennen, dass die Porphyre den correspondirenden, 

durch Verwerfungen niedergegangenen Theil des ähnlichen Porphyres vom Erz- 

gebirg bilden. Der Porphyr erscheint da in einem ziemlich breiten, und nur bei 

Settenz durch die Plänerdecke mehr verengten Streife, der vom Fusse des Teplitzer 

Schlossberges ununterbrochen bis Janegg fortzieht und, mit Ausnahme der höheren 

Schönauer Höhe, einen flach gewellten Hügelzug bildet, der mit dem ähnlich 

gestalteten Pläner fast völlig verschwimmt. Eine kleine, rings vom Tertiären 

begränzte Kuppe bildet der Porphyr auch noch im Louisenfels bei Weisskirchlitz.

Petrographisch gleicht der hiesige Porphyr jenem von Zinnwald vollkommen, 

nur zeigen sich darin hin und wieder einige Modißcationen in so ferne, als 

durch eine in grösserer Menge vorhandene amphibolartige Substanz, die in der 

dichten, meist röthlich-braunen oder grauen Felsit-Grundmasse fleckweise in 

körnig-schuppigen Aggregaten ausgeschieden ist und mitunter auch derselben eine 

grünliche Färbung verleiht, das Gestein sich mehr weniger dem Syenitporphyr 

nähert; es unterscheidet sich von diesem jedoch wesentlich durch den Mangel an 

so ausgezeichneten Orthoklas-Einsprenglingen, wie sie dieser im Erzgebirg stets 

führt. Da es ferner auch mit dem gewöhnlichen Porphyre ganz allmählich verfliesst, 

wie diess namentlich im Steinbruch auf dem Wege von Schönau nach Thurn zu 

beobachten ist, so kann von einer späteren Bildung desselben, wie diess vom Syenit

porphyr des Erzgebirges gegenüber dem Felsitporphyr gilt, hier keine Rede sein. 

Zeigt sich auch bei ihm stellenweise, wie in Schönau hinter dem Hause „zum 

Breitenberg“ , am Anfänge der „Sandgasse“ , eine einigermassen schärfere 

Sonderung vom gemeinen Porphyr, so beruht diess hier offenbar nur auf Ver

werfungen, wodurch die etwas ungleichartiger beschaffenen Theile der Porphyr

masse gegen einander verschoben worden sind. Ein % — 3/4 Fuss mächtiger, aus 

aufgelöstem Porphyre bestehender Gang, der an diesem Orte nahezu in Stunde 6 

aufsetzt, liegt unverkennbar dieser Erscheinung theilweise zu Grunde.

5S ’
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Von solchen Gängen oder auch leeren Klüften, die theils zwischen Stunde 

4 — 8, theils Stunde 11— 12 streichen, wird der Porphyr noch an zahlreichen 

Orten dieser Gegend durchschnitten, und sie sind es hauptsächlich, welche die 

vorherrschend pfeilerförmige und daraus hervorgehende kubische Absonderung 

desselben bedingen. Dass in den meisten Fällen diese, selten mehr als 1 Fuss 

mächtigen grusausgefiillten Klüfte oder Gänge Folge der Abkühlung sind und 

daher mit der Gesteinsstructur in naher Beziehung stehen, beweist der Umstand, 

dass jene pfeiler- oder plattenförmigen Absonderungstheile sich oft auch inr 

concentrisch-schalige Kugeln auflösen, wie sich diess um Teplitz an mehreren 

Puncten auf das schönste beobachten lässt.

Auch dürfte es kaum einem Zweifel unterliegen, dass der obere Lauf der 

Teplitz-Schönauer T h e r m a l - Q u e l l e n  eben durch jene Spalten oder ihre 

Kreuzungsklüfte in seiner Richtung beeinflusst wird, möge auch der eigentliche, 

jedenfalls vulcanische Herd der Quellen tief in dem verworfenen Theile der kry- 

stallinischen Gebilde des Erzgebirges gelegen sein. Nebst diesem, mehr auf locale 

Verhältnisse beruhenden Umstande zeigt sich aber in der Richtung, nach welcher 

die Quellen zur Oberfläche gelangen, eine auffallende Cebereinstimmung mit der 

Hauptrichtung des Südabfalles vom Erzgebirg. So wie diese eine nordöstliche ist, 

ist es auch jene Linie, mit welcher die hiesigen Quellen nicht nur einzeln, sondern 

auch alle zusammengenommen, zusammenfallen. Es reihen sich nämlich in 

Teplitz nordöstlich an die Quellen des Stadtbades (Urquelle und Weiberbad

quelle), die des Fürstenbades (fürstliche Frauenbadquelle und Sandquelle); voll

kommen in diese Richtung fallen auch die Schönauer Quellen des Stephansbades 

(Stephanbadquelle, Tempelbadquelle und Wiesenquelle), des Stein- und Sand

bades (Steinbadquelle und Sandbadquelle, nebst einigen unbedeutenden Quellen 

längs des Saubaches), und weiter die des Neubades (Hügelquelle nebst den 

Quellen der zwei hcissen Sammelbecken). Ausserhalb dieser Richtung sind 

bloss die Quellen der Trinkanstalt (Augen- und Trinkquelle) in Teplitz gelegen, und 

zwar nördlich davon, und südlich die des Schlangenbades (Schlangenbadquelle mit 

fünf anderen Ausbruchsquellen der einzelnen Badelogen) in Schönau, die anderen 

geringeren, doch ähnlich verlaufenden Parallelspalten angehören dürften.

Dass diese Quellen, sammt jenen der benachbarten Badeorte (Karlsbad, 

Marienbad), genetisch nur Einen Ursprung theilen, und dass dieser in der hier 

immer noch latenten vulcanischen Kraft zu suchen sei, bedarf wohl kaum einer 

näheren Beweisführung. Ein weiteres Eingehen in diesen Gegenstand liegt aber 

ausser der Aufgabe dieser Arbeit *).

Q u a r t ä r e  A b l a g e r u n g e n .

Es gibt nur wenige Thäler im'Leitmeritzer Mittelgebirge, wo jüngere 

Anschwemmungen, durchgehends l e h m i g e r  Natur, die Bette derselben nicht 

erfüllten oder sich an deren Gehänge anlehnten. Besonders sind es die Nebcn- 

thäler der Elbe und Pulssnitz, wo sie sich in grösserer Mächtigkeit und dabei auf 

bedeutend hohem Niveau vorfinden, während in den genannten beiden Hauptlhälern, 

mit Ausnahme einiger kesselförmiger Erweiterungen derselben, wie namentlich an 

der Einmündung der grösseren Nebenthäler bei Aussig und Tetschen, ähnliche Ab

lagerungen fast gänzlich fehlen oder nur höcht untergeordnet sind, und dann bereits 

mehr den Charakter a l t e r  Alluvien theilen. Uebrigens gilt das letztere auch fast

*) Das „medicinische Jahrbuch der Thermalquellen von Teplitz-Schönau, begründet und 

bearbeitet von den Badeärzten Dr. Franz B e r th o ld  und Dr. Joseph S e ic h e , Jahrgang 
1854“ enthält über diese Badeorte die vollständige Literatur von der ältesten bis auf dio 

neueste Zeit chronologisch zusammengestellt.



von allen den lehmigen Massen der Hochthäler, wie jenen von Wernstadt, 

Schneppendorf, Hermsdorf u. a. Sie weichen in ihrer Beschaffenheit und der Art und 

Weise ihres Auftretens von dem eigentlichen diluvialen Ziegel-Lehm (Löss) und 

Schotter, wie diese an der Süd- und Weststeite des Mittelgebirges, um Auscha, 

Leitmeritz, Theresienstadt, Aussig, Türmitz u. a. entwickelt sind, wesentlich ab 

und können diesen gegenüber nur für jüngere Ablagerungen gedeutet werden. 

Ihre Bildung fällt grösstentheils in jene Zeit, wo der Durchbruch der Elbe durch 

das Mittelgebirge bereits erfolgt war. Dieser Durchbruch ist aber nach-diluvial, 

oder wenigstens gleichzeitig mit dem letztgenannten Lehm, welcher häufig Löss- 

Schnecken und Ueberreste von Hippotherium, Cervus megaceros und andere 

Säugethierreste beherbergt, und die älteren diluvialen Schotter und Sande, die im 

Bereiche des Kreidegebirges weit über das Flussgebiet der Elbe und Eger hinaus 

verbreitet sind, wo immer er mit ihnen vorkommt, stets überlagert*).

Anhang. —  Der nördliche Theil des Llesener Basaltgebirges und die westlichsten 
Ausläufer des Leltmeritxer Mittelgebirges in der Hegend von Brttx.

Als Anhang zu dem vorangegangenen Bericht über das Leitmeritzer Basalt- 

Gebirge seien hier noch in Kürze die Resultate der Aufnahme verzeichnet, welche 

im Jahre 18S6 im Bereiche des Liesener vulcanischen Mittelgebirges durch

geführt wurde. Sie bezieht sich auf das Blatt der Generalstabskarte Nr. VI oder 

„Umgebungen von Kommotau und Saaz“ und war die Fortsetzung der in der 

Gegend von Duppau von Herrn Dr. Hochs t e t t e r  im Jahre 1855 vollführten 

Arbeiten.

Seiner Ausdehnung nach ist dieses Basaltgebiet im Ganzen weit beschränkter 

als das Leitmeritzer Mittelgebirge. Es ist ziemlich kreisförmig arrondirt und hat 

etwa 2-8 Meilen im Durchmesser. Im Allgemeinen sondert es sich nicht besonders 

scharf orographisch ab von dem benachbarten Rakonitz- (Karlsbader-) Gebirge 

und Erzgebirge, verschmilzt besonders mit dem letzteren zwischen Schiaken- 

werth und Klösterle ganz innig, und nur gegen das Flachland des Elbogner 

und Saazer Beckens, welche beide es zugleich auch von einander trennt, senkt es 

sich schroffer ab, doch auch da am steilsten in der Gegend von Radonitz, während 

es sonst nur vereinzelnte und niederere ßasaltkuppen sind, die seinen Anfang 

bezeichnen. Diese nehmen dann weiter an Höhe zu,’ verschmelzen zu breiteren und 

längeren Rücken, bis das Gebirge in seinem centralen Theile, in der Gegend von 

Liesen, einen hochwelligen, vollkommen ausgeprägten Gebirgscharakter er

langt. Die bedeutendsten Höhen sind hier im Bereiche des Aufnahmsgebietes: 

Der Hengstberg (2594 Fuss) und der Liesenberg, und darüber hinaus der 

Oedschlossberg (2908 Fuss) und die Burgstadtier Höhe (2928 Fuss).

Wenn nun dieses Basaltgebiet orographisch von dem Leitmeritzer Mittel

gebirge, insbesondere durch das Flachland des Saazer Beckens streng geschie

den ist, so ist es in geologischer Beziehung dennoch nur seine Fortsetzung, 

gleichwie beide zusammen in den vulcanischen Gürtel fallen, welcher mit ihnen 

sämmtliche Vulcangebiete Mittel-Deutschlands und der Rheingegenden in sich
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i )  Ueber eine den Basaltgebirgen eigentümliche Erscheinung, die E isg ru b e n  und W ind- 
lo c lie r , wie sie sich auch im hiesigen Mittelgebirge und zwar am schönsten am Eisberge 
bei Ramaik und am Kelchberg bei Triebsch zeigen, gibt Herr J. A. K ra s se r  (Abendblatt 
derWienerZeitung 1857, Nr. 63) eine interessante Beschreibung. Diesen ähnliche Phäno

mene bietet hier noch der „Steinberg“ bei Algersdorf, das „grosse“ oder „lange Loch“ 
bei Tschersink, der Kreuzberg bei Leitmeritz und der Zinkenstem bei Wernstadt, so wie 
noch manche andere Gehänge grösserer Basalt berge, wo bedeutendere Schutthalden von 

Basalthlöcken zusainmengehäuft sind.
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fasst. Ein innerer Zusammenhang und eine nahezu gleichzeitige Bildungsepoche 

derselben unterliegt nun auch kaum einem Zweifel.

In seiner Zusammensetzung und den geotektonischen Verhältnissen gleicht 

dieses Gebirge in der Hauptsache vollkommen jenem von Leitmeritz, allein so 

wie schon das Terrain hier viel weniger coupirt ist, sind auch die Lagerungs

verhältnisse bei weitem nicht so complicirt als dort. Es beruht diess wesentlich in 

der Abwesenheit jüngerer Eruptivmassen, namentlich der Trachyte. Aber auch 

Phonolithe sind hier nur so vereinzelt, dass sie gegenüber dem massenhaften 

Auftreten derselben im Leitmeritzer Mittelgebirge fast verschwinden. Namhaftere 

Störungen in den ursprünglichen Lagerungsformen können daher bloss durch 

die jüngeren Basalte erfolgt sein, wenn auch diese nur untergeordnet sind. Alles 

was in dieser Beziehung an Veränderungen hier erfolgt war, beschränkt sich 

hauptsächlich auf die Zerstörungen durch die Erosion, durch die während der 

Thalbildung und Thaldurchbrüche, worunter jene der Eger voranstehen, Massen 

von Basalttuffen und Conglomeraten fortgeführt und Basaltdecken und Basaltströme 

theilweise zerstört wurden. Iin Allgemeinen sind jedoch auch diese Wirkungen 

hier nicht so grossartig als im Leitmeritzer Mittelgebirg, daher auch der Basalt in 

seinen oberflächlichen Decken viel mehr erhalten ist und so weit ausgedehntere 

Strecken einnimmt als dort, woraus zugleich auch das geringere Coupirtsein 

dieses Terrains erklärlich wird.

Die B a s a l t t u f f e  und  C o n g l o m e r a t e  bilden grösstentheils die Grund

lage für die Basaltströme und Decken, und gelangen, gleichwie an der Peri

pherie des Gebirges, um Kaaden, Klösterle, Schlackenwerth, auch in den meisten 

vom Centrum des Gebirges fast radial auslaufenden Nebenthälern der Eger, und 

auch längs dieser zum Vorschein, wie unter anderen in den Thälern von Rosen

garten, Redenitz, Horn. Am schönsten blossgelegt sind die Tuffe und Conglomerate 

im Egerthal bei W ikw itz, wo man ihre Wechselfolge mit Basaltströmen auf das 

beste beobachtet (Fig. 12).

Fiffiir 12.

a  Fester Olivin-Basalt, b Geschiehleler Uasalltuff. c Rothbrauner, mehr minder wackenartig-er Dasall, d Baaalt-

Conglumerafc. e BaBaHuiaudelsteia.

Am Purberg bei Kaaden lässt sich ein ähnliches Verhältniss beobachten und 

es wird da durch die Wechsellagerung der TufTe mit Basaltlagen die eigenthüm- 

liche, mit einem Festungswerke vergleichbare Form des Berges bedingt. Die 

in senkrechte Pfeiler oder Säulen abgesonderten Basaltlagen bilden die steilen 

terrassenförmigen Abfälle, während die Tuffe und Conglomerate dazwischen viel



sanfter geböscht sind (Fig. 13). Aehnliche Erscheinungen bietet auch der 

gegenüber liegende Schöbaberg, wo eigentlich die dem Purberge correspondireo- 

den Lagen zum Vorschein treten.

Figur 13.
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Interessant werden die Tuffe ferner durch ihre O p a l f ü h r u n g ,  wie bei 

Tschachwitz, und durch die Einschlüsse von G r ü n e r d e ,  welche bereits seit 

einer langen Reihe von Jahren bei Gösen, Atschau und Männelsdorf gewonnen 

wird. —  Die Grünerde kommt unter ganz eigcnthümlichen Verhältnissen mit Süss- 

wasser-Mergeln oder mergeligen Kalksteinen vor, welche wieder für sich mehrere, 

bis über 2 Fuss starke Lagen in den Tuffen bilden, durch spätere Störungen 

aber vielfach verworfen und in zahlreiche Trümmer zersprengt worden sind. Bei 

Atschau, an der nach Kaaden führenden Strasse, sind diese Schichten gut bloss

gelegt und es zeigt sich da ihr Verhältniss zu den Tuffen ganz deutlich (Fig. 14).

Figur 14.

m

Die Grünerde, mehr minder 

plastisch und theils ganz rein, theils 

von den Bestandtheilen des Neben

gesteins in grösserem oder gerin

gerem Maasse verunreinigt, wird 

als Rohmaterial um 3— 4 fl. per 

Centner in das Ausland abgesetzt, 

von wo sie dann wieder als soge

nanntes „Kaadner Grün“ in den 

inländischen Handel kommt. Es 

dient als Oelfarbe, vorzugsweise 

zum Anstreichen von Tischler- 

waaren. Es bedarf kaum mehr als 

darauf hinzuweisen, dass eine 

technische Verarbeitung (Raffi- 

nirung) des Rohmat.eriales an Ort 

und Stelle, oder wenigstens im Inland, nicht nur für den Grünerdebau seihst, 

sondern auch bezüglich der billigeren Herstellung der Farbe von nicht geringem 

Vortheil wäre.

Nach Herrn Karl Ritter von H a u e r 1)  besteht die bessere Sorte der Grün

erde von Atschau in 100 Theilen aus:

-'■jli.|!li;,lUr| iilr  i j LlijjmThTjTnjll Ct

rt Basalt, b Basalttaff, e  Kalkmergel, d Grünerde, f  Braun

eisenstein oder Sphärosiderit.

Kieselerde..................................... 41*0
Thonerde.....................................  3*0
Eisenoxydul................................. 23*4
Kalkerde.......................................  8 • 2

Talkcrdc.......................................  2 '3
Kali................................................ 3-0

Kohlensäure und Wasser...........  19*3

*) Sitzungsberichte der k. k. geologischen Reichsanstalt 1856, IV, Seite 845 f.
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Sie hat demnach mit der Grünerdc vom Monte Baldo, von Cypern und von 

Lossossna in Ostpreussen eine nahezu übereinstimmende Zusammensetzung.

Die Gewinnung derselben erfolgt durch einen geregelten Bergbau. Bei Gösen 

bestanden während der Aufnahmszeit 4 Grubenbaue, verschiedenen Lehnträgern 

angehörig, und zwar der Hafenrichter's, Herold’s, Lindner's und Emich’s Schacht. 

Es sind hier meist zwei sogenannte Flötze bekannt, von denen jedoch gewöhnlich 

nur das obere abbauwürdig ist. Bei diesem ist die Grünerde 1— 14 Zoll mächtig und 

liegt theils ganz im Basalttuff, theils wird sie von diesem nur überlagert, und hat 

eine i/n— 2*/3 Fuss starke Lage von Kalkmergel zur Sohle, worunter wieder 

Basalttuff auf 3 —  6 Fuss bis zum zweiten Flötz folgt. Nicht selten schiebt sich 

aber bei jenem eine mehr weniger dicke Lage von Basalttuff zwischen die Grün

erde und den Mergel ein, so dass dann beide gleichsam als von einander los

gezwängte Schollen erscheinen. Das zweite Flötz besteht entweder aus aufgelöstem, 

mitunter auch festem, dichtem Kalkmergel oder es führt auch Grünerde, die jedoch, 

durch Nebenbestandtheile sehr verunreinigt, wie erwähnt, selten die Gewinnung 

lohnt. Sie ist da 1 Zoll bis 1%  Fuss stark und hat gewöhnlich zur Decke und 

Sohle eine 2 bis 2i/l Fuss mächtige Lage von Mergel, den gleichfalls Basalttuff 

unterteuft. Das Einfallen dieser Flötze ist ziemlich steil (40  —  S0#)  und bei den 

verschiedenenBauen verschieden, theils in Westen, theils in Norden bis Nordwesten, 

was jedenfalls, so wie schon die ziemlich bedeutende Neigung derselben, auf 

gewaltige Störungen hindeutet.

BeiAtschau, ebenso bei Männelsdorf und Weiden, an welchen letzteren zwei 

Orten bisher eigentlich nur Versuchsbaue bestanden haben, sind die Verhältnisse 

mit nur wenigen Abweichungen dieselben, doch scheinen hier, wie eben auch 

bei Atschau, mehrere Lagen von Grünerde vorzukommen. So zeigt sich bei 

Atschau im Gemeindestollen unter dem Basalttuff:
Fuss Zoll

Grünerdc mit dünnen Lagen von mergeligem Kalkstein . . .  1 —

B a s a lt tu f f .........................................................................................—  4

Zersetzter M e rg e l...........................................................................—  1

Fester Mergelkalk von grünlicher F a r b e .................................  1 —

G r ü n e rd e ....................................................................................  —  1— 2

Gelblicher und röthlicher Mergel ..........................................  2 —

G r ü n e rd e .........................................................................................—  i/z
Mergel, darunter Tuff und dann wahrscheinlich noch Ein oder auch mehrere 

Grünerdeflötze.

Das Verflachen derselben ist 25— 30° in Nordwesten bis Westen, an anderen 

Puncten auch in Nordosten, wobei die Schichten stellenweise sehr steil aufge

richtet sind.

Der Mergel und Mergelkalkstein, von gelblicher oder grauer, auch grün

licher Farbe, ist oft sehr kieselerdereich, geht mitunter auch in Hornstein oder 

Halbopal über, doch hat er stellenweise auch eine sinterartige Beschaffenheit. 

An mehreren Puncten zeigt sich in seinem Liegenden eine mehr minder dünne 

Lage von Brauneisenstein oder Sphärosiderit. Nebst Süsswasser - Schnecken 

enthält er auch zahlreiche Pflanzenreste, worunter die Eingangs angeführten 

Formen vorherrschen.

Südlich bei Rachel steht ein ähnlicher Kalkmergel in einer geringen Partie 

auch zu Tage an. Er ist da von Basalttuff seitlich begränzt und lagert 

wahrscheinlich auf den weiter unten in der Schrunde blossgelegten Quader auf. 

Man bricht ihn als Kalkstein. Er bildet einzelne Schichten von i/i —  3 Fuss 

Stärke, die durch mehr minder sandigen oder mergeligen Letten von einander
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geschieden sind. Nebst Cyprisschalen und nicht näher bestimmbaren Achatinen 

führt er noch zahreiche Helix- und Limnaeus-Avten, worunter die häufigsten: 

Helix denudata Rss. (H. glabra Stud.), Helix semiplana Rss. und Limnaeas 
medius Rss. (L. minor Thom.?)\ Formen, welche diese Kalkmergel den Süss

wasserkalken von Tuchorzitz, Lippen und Kollosoruk an die Seite stellen 1).
So wie das Vorkommen der Grünerde einerseits auf das frühere Vorhanden

sein augitischer oder auch hornblendereicher Gesteine, aus deren Zersetzung sie 

herzuleiten sein dürfte, hin weist, so sind andererseits die vorerwähnten Opa l e ,  

besonders jene von Tschachwitz, mit Quellen in Verbindung zu bringen, welche 

ihre Bildung vermittelten; und die an letzterem Orte auch noch gegenwärtig 

thätige Quelle2)  dürfte immerhin nur als das letzte Symptom eines solchen früher 

regsameren Bildungsvorganges zu betrachten sein. Die BasalttufF-Schichten, worin 

der Milchopal zahlreiche und sehr regelmässige, 1— 12 Zoll dicke Lagen bildet, 

sind östlich vom Badhaus am rechten Thalgehänge gut entblösst. Sie fallen 30° 

in Süden bis Südwesten und werden weiter von zähem gelblich-grauem Thon 

bedeckt, der, nebst zahlreichen Gypsknollen in seinen liegenden Schichten, 

namentlich nördlich vom Badhaus, mehr minder mächtige Lagen und Mugeln von 

thonigem S p h ä r o s i d e r i t  enthält. Während der Aufnahmszeit hat man diesen 

auch gemuthet, um darauf einen Versuchsbau einzuleiten.

Die Basalttuffe bergen an mehreren Orten, wie unter anderen bei Atschau, 

verkieselte Holzfragmente, ferner die anfangs in Arragonit, dann aber wieder in 

Kalkspath umgewandelten Stämme von Hölzern bei Schlackenwerth, von Herrn 

k. k. Sectionsrath W . H a i d i n g e r  zuerst erwähnt, endlich die von Herrn Dr. 

F. Hoc hs t e t t e r  beschriebenen und erklärten „Zwerglöcher“ von Zwetbau, als 

Ueberreste der vorhergehenden3). Eigentliche Braunkohlen fanden sich im 

Bereiche der Tuffe dieses Mittelgebirges bisher noch nicht vor, was jedoch 

keineswegs die Möglichkeit ausschliesst, dass sich auch h ier, gleichwie im 

Leitmeritzer Mittelgebirge, noch abbauwürdige Braunkohlenflötze, namentlich 

unter den mächtigen Basaltdecken im Inneren des Gebirges vorfinden können.

Auch mehr minder plastische Thone der verschiedensten Farben birgt der 

Basalttuff lagen- oder schichtenweise, besonders in seinen liegenden Theilen. Unter 

anderen gewinnt man sie südöstlich bei Klösterle (am rechten Egerufer), bei Zie- 

bisch (hier schachtmässig), und am südlichen Abhange des Seeberges bei Nickelsdorf.

Was die Basa l t e  selbst anbelangt, so bieten sich im Bereiche dieses 

Gebirges dieselben Abänderungen dar, wie im Leitmeritzer Mittelgebirge, und 

zwar theils olivinführende oder Basalte ohne Olivin, welche beide wieder durch 

eingestreute Augit- und Hornblende-Krystalle porphyrisch werden, theils Basalt- 

Mandclsteine, aus denen stellenweise blasige oder schlackige Abänderungen, 

zum Theil auch Basaltwacken hervorgehen. Seltener sind Glimmerbasalte mit 

Rubellan und diese gleichsam ein Mittelglied zwischen Basaltporphyr und 

Mandelstein. Doleritische Basalte oder Dolerite selbst fehlen hier gänzlich.

*) Dr. A. E. Reuss: Die tertiären Süsswassergebilde des nördlichen Böhmens und ihre 
fossilen Thierreste (Palaeontographica 11. Band).

2) Diese Quelle des W e n z o ls b a d e s  hat im Mittel eine Temperatur von 14 Grad R. und 

führt namentlich Kohlensäure, kohlensaure Kalkerde und Talkerde, kohlensaures Eisen
oxydul und Natron, schwefelsaures Natron, salzsaure Talkerde, etwas Kieselerde und 
Extractivstoffe, ist daher als ein k o h le n s a u re s , g e l in d  a lk a l is c h e s  e is e n 
h a lt ig e s  M in e ra lw a sse r  zu bezeichnen.

3)  Wilhelm H a id in g e r : Verhandlungen der Gesellschaft des vaterländischen Museum's in 

Böhmen. Prag 1838. —  Vergl. auch Dr. G ö p p e r t :  Ueber fossile Stämme im Basalttuff 
von Schlackenwerth (K ars  tcn ’s und von D ech en’s Archiv 14. Band). — Dr. F. Hq ch- 

s te tte r :  Karlsbad, seine geognostischen Verhältnisse und seine Quellen. 1856, Seite 62.

E . k . geologische Iteiclisanslnlt. 9. Jahrgang 183$. III. 56
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Unter diesen Abänderungen scheint vorzugsweise der Basalt-Mandelstein mit 

seinen verwandten Unterabänderungen die älteren Bildungen zu vertreten; 

wenigstens erscheint er meist in den tieferen Horizonten und auch die Einschlüsse 

in den Conglomeraten und den dichten, zum Theil olivinführendeü Abänderungen 

stammen vorherrschend von diesem Basalte her. Sehr reich an Olivin ist der 

Basalt bei Möritschau, W ikwitz, Permesgrün, Klösterle, Humilz, am Purberg und 

Langenauberg. Durch zahlreiche Augitkrystalle ausgezeichnet porphyrisch ist er 

bei Marletzgrün, Liesen, Heinersdorf, Prödlas, Weiden u. a. Schöne Basalt

Mandelsteine bieten namentlich die Gegenden von Wikwitz, Möritschau, Totzau, 

Harkau, Winteritz, Radonitz, der Humitzberg bei Humitz und der Schöbaberg, 

nördlich von Redenitz; die beiden letzteren Puncte auch porösen, schlacken

artigen Basalt.

Ausser den Strömen und Decken, welche in verschiedener Mächtigkeit mit 

den Basalttuffen und Conglomeraten wechseln oder sie überlagern und gang

förmige Stiele gegen des Innere entsenden, ist das rein gang- und stockförmige 

Auftreten das Basaltes hier selten, oder es lässt sich, wegen der unvollkommenen 

Aufschlüsse, weniger deutlich beobachten als im Leitmeritzer Mittelgebirge. Ent

schieden fehlen aber hier'jene spitzen Basaltkegel, die, wie im letzteren Gebirge, 

unzweifelhaft das stockförmige Aufsetzen des Basaltes beurkunden. Als eigentliche 

Stöcke können nur jene Basaltkuppen betrachtet werden, welche von Tuffen und 

Conglomerate umhüllt, am Rande des Gebirges um Klösterle, Kaaden (Schlossberg, 

Schönburg-, Schwarz-, See-,Königsberg) und in noch mehreren isolirten Kuppen 

(nördlich von der Eger bei Kaaden, am Pröhlberg bei Neuhof, bei Tschermicli, 

Strösau u. a .) , so wie im Bereiche des Erzgebirges auftauchen; doch auch 

diese stehen wahrscheinlich, wie überall, in der Tiefe mit grösseren Spalten im 

Zusammenhang.

Sehr schön lässt sich das gangförmige Niedergehen des deckenförmig 

ausgebreiteten Basaltes zwischen Damitz und Wotsch am linken Egerufer beob

achten. An sieben Puncten wird da der Granulit gangförmig von Basalt durch

brochen und dabei in seiner Lagerung mehrfach gestört (Fig. 15).

Figur 15.
Warta.

a  Granulit. b BasaUtuff. c Dasall.

Bei einigen Gängen, namentlich bei dem ersten östlich von Warta, isl der zum 

Theil porphyrische Basalt in sehr schöne regelmässige Säulen abgesondert, welche 

an dem scharfen Kiel, womit der Gang an dem Gehänge ausspringt, sich gegen 

aussen fächerförmig ausbreiten. Aehnlichc Gänge beobachtet man auch bei 

Tschermich am linken Egerufer, welcher Punct überdiess noch durch das 

Blossliegen des Quaders und der unteren tertiären Schichten ein erhöhtes 
Interesse erlangt.

Der P h o n o l i t h ,  hier nur von untergeordneter Bedeutung, setzt ganz 

flache unansehnliche Berge oder Hügelkuppen zusammen. Er ist gemeiner, zum 

Theil auch mehr minder basaltähnlicher Phonolith. Inmitten des Basaltes



erscheint er in einigen Partien in Süden von Totzau, ferner am Humitzberg, wo er 

in zwei Felspartien bei unregelinässiger Absonderung ansteht, und in Siidosten von 

YVoslowitz. Am Purberg bedeckt er in einer dünnen Lage den Basalt. Schon 

ausserhalb des Mittelgebirges, geht er in einer kleinen stockförmigen Masse im 

Nordosten von Tschirnitz im BasalttufF, den diluvialer Lehm bedeckt, zu Tag aus. 

Ebenfalls im Basalttuff erscheint er, doch mehr gangförmig, am Seeberg (östlich 

von Klösterle), ferner am Rande des Erzgebirges, in horizontalen Platten aufBasalt- 

Conglomerat lagernd, am Hauensteiner Schlossberg, von welchen beiden Orten er 

durch seine zahlreichen und schönen Zeolith-Einschlüsse schon längst bekannt 

geworden is t ')■
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Auf das Blatt der Generalstabskarte Nr. VI fallen auch noch die s ü d w e s t 

l i c h e n  A u s l ä u f e r  des L e i t m e r i t z e r  M i t t e l g e b i r g e s ,  und zwar die 

basaltischen Massen der Gegend von Seidowitz und Rudelsdorf,, so wie die 

Phonolithe von Brüx. Ihrer Richtung nach treffen sie genau mit jener gang

förmigen Auszweigung des Liesener Mittelgebirges zusammen, welche durch die 

Basaltgebilde von Strössau und Tschermich bezeichnet ist. Diese Gangspalte ist 

es nun, durch welche auch schon oberflächlich der innere Zusammenhang der 

beiden vulcanischen Mittelgebirge sich kenntlich macht. Zwar ist ihr Verlauf 

zwischen Nemelkau und Strössau durch basaltische Gebilde nicht bezeichnet, er 

macht sich aber demungeachtet auch über Tag bemerkbar durch die zwischen 

diesen beiden Orten zur. Oberfläche gelangenden unteren tertiären Schichten, 

deren Hebung jedenfalls nur durch die darunter befindlichen Basalte dieser 

Tiefenspalte erfolgt war. Sehr wahrscheinlich ist es ferner auch, dass diese 

Spalte, deren Richtung vollkommen parallel mit dem Südrande des Erzgebirges 

verläuft, zugleich eine dritte Verwerfungsspalte ist, längs welcher und der durch 

die Bruchwände der Kreidegebilde entlang des Egerthales bezeiebneten Spalte 

der zwischen beiden befindliche Theil der krystallischen Gebilde des Erzgebirges 

und der darauf gelagerten Kreidebildungen während der Basaltperiode eine 

weitere oder secundäre Verwerfung erlitten hat.

Zwischen Polehrad und Rudelsdorf bilden die B a s a l t t u f f e  eine sanft 

gewellte Hiigelreihe, welche sich über die flache tertiäre und diluviale Ebene des 

Saazer Beckens von Habran, Tschöppern und Brüx fast unmerklich erhebt. Nur 

dort, wo der meist olivinführende Basa l t  sich über die Tuffe deckenförmig 

ergiesst, wie in der Gegend von Rudelsdorf, oder in kleineren Stöcken daraus her

vorragt, wie bei Seidowitz und Nemelkau, erhebt sich das Terrain auch etwas 

schroffer und bezeichnet so gleichsam den Beginn des Leitmeritzer Mittelgebirges. 

Doch mehr noch als die Basalte dieser Gegend sind es die P h o n o l i t h b e r g e  

von Brüx, Prohn, Böhmisch-Slatnik und Bilin, welche mit ihren steil emporragenden 

Kegeln schon von weiter Ferne her sich als die ersten Vorposten dieses Gebirges 

darstellen. Ausser an diesen ansehnlichen Bergen erscheint der Phonolith, welcher 

sich hier im Allgemeinen durch seine sehr dichte Beschaffenheit auszeichnet, noch 

in drei kleinen, ganz unbedeutenden Hügelkuppcn nördlich von Stirmitz, von denen 

sich eine südlich, die zwei anderen nördlich von der Chaussee befinden und ihrer

')  Wilhelm H a id in g e r :  Comptonit von Hauenstcin, und Fr. X. M. Z ip p e :  Comptonit vom 

Seeberg bei Kaaden (Verhandlungen der^Gesellschaft des vaterländischen Museums in 
Böhmen, Prag 1836). — C. B a m m e ls b e rg : Comptonit, Thomsonit und Mesolith 
vom Hauenstein (L e o n h a rd ’s und B ronn ’s Jahrbuch 1855, 6. Heft). —  D erse lbe : 

Ucber die Identität des Mcsolith’s von Hauenstein mit dem Thomsonit (Lotos 1853, 
Seite 19ü).

S6*
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Richtung nach so genau mit dem Spitzigen Berg (östlich von Brüx) zu9ammtreffen, 

als wären sie zusammen das Ausgehende Einer und derselben Spalte. Eine 

mehr ostwestliche bis nordost-südwestliche Richtung ist es aber, in welcher, 

mit Einschluss des letzteren Berges, die grossen Phonolithberge von Brüx, der 

Rössel-, Breiten- *)> Schlossberg, mit jenen von Prohn (RotherBerg), von Seilnitz, 

Bilin, und denen des centralen Theiles, worunter der Milleschauer oder Donners

berg (440,37° A )  der bedeutendste im ganzen Mittelgebirge, zusammenfallen.

Häufiger als sonst stehen hier die Basalttuffe mit bunten, mehr minder 

plastischen T h o n e n  in Verbindung, zum Theil auch mit eigentümlichen 

verhärteten t u f f a r t i g e n  T h o n e n  von weissen, gelblichen, grauen, grünen, 

grünlichen, rö tlichen oder violetten Farben, mit manchen accessorischen Bestand

te ilen  der Tuffe oder Basalte. Sie sind gleichsam ein Uebergangsglied zwischen 

den sandig-thonigen Schichten der unteren Abteilung des Saazer Beckens und 

den vulcanischen Sedimentgebilden, die sie zum Theil auch hier vertreten und so 

den Uebergang zu den Schichten der oberen Abteilung vermitteln. Am besten und 

in ziemlich bedeutender Mächtigkeit, von 50 —  60 Fuss und darüber, sind diese 

Schichten an den Thalgehängen zwischen Nemelkau und Polehrad, ferner auch in 

den Schrunden und Racheln bei Habran entblösst und lassen sich nordwärts bis 

Püllna, Welbuditz und Seidowitz verfolgen, gegen die dortigen, von diluvialen 

und alluvialen Anschwemmungen erfüllten Thalmulden sanft abfallende Lehnen 

bildend. Im Allgemeinen scheinen diese tuffartigen Ablagerungen ihre jetzige 

Beschaffenheit durch so manche Umwandlungen erlangt zu haben, sei es, dass 

sie durch die Einwirkungen der vulcanischen Eruplivmassen, oder durch heisse 

Quellen und Dämpfe aus den Tuffen selbst, oder auch aus den oben erwähnten 

unter tertiären Schichten hervorgegangen sind. Besonders in der Nähe des 

Phonoliths, wie unter anderen am Rothen-Berg bei Prolin, sind sie in compacte 

O r o p i o n  ähnliche Massen umgewandelt, mitunter auch verschlackt, wie bei 

Stirmitz, und dabei die darin eingeschlossenen thonigen Brauneisensteine in 

ro te n  Thoneisenstein metamorphosirt.

Ueber diesen Schichten lagert bei Wtelna und Skiritz eine für sich ganz 

abgeschlossene B r a u n k o h l e n b i l  d u n g  , welche mit den oberen Braunkohlen 

führenden Schichten des Saazer Beckens in gar keinem Zusammenhange steht, 

so dass man sie vielmehr, wie so manche andere isolirte Braunkohlenbildungen im 

Inneren des Basaltgebirges westlich von der Elbe, für eine selbstständige mulden

förmige Einlagerung innerhalb der basaltischen Gebilde anzusehen genötig t wird, 

mit denen sie auch nahezu ein gleiches, doch schon der oberen A bte ilung des 

Saazer Beckens genähertes Bildungsaller te ilen  dürfte. Sie besteht aus grauen 

oder gelblichbraunen mehr minder sandigen Schieferthonen mit einem, wie an der 

B e n e d i c t - Z e c h e  bei W telna, bis über 4 Klafter und an der F r anz-Ka r l -  

Z e c he  bei Skirnitz sammt der Lösche 22 Fuss mächtigen Braunkohlenflötz. Bei 

den in Norden von Wtelna einst bestandenen Bauen soll das Flötz sogar gegen 

8 Klafler betragen haben. An den Rändern dieser Partie beisst die Kohle mehrorts 

zu Tage aus und keilt sich dabei auch aus, so dass sie, abgesehen von manchen 

späteren Verwerfungen, so ziemlich muldenförmig zwischen 0 und 15® Neigung 

lagert. An mehreren Stellen dieser Ablagerung gehen die Schichten nach oben in 

E r d b r a n d g e s t e i n e  über, und es sind diese besonders mächtig in der Nähe 

des von Wtelna westlich befindlichen Basallzuges, so wie auch am Lauschhübel 

(westlich von Seidowilz). In vereinzelten Partien finden sich gebrannte Schiefer- 

thone noch zwischen Welbuditz und Brüx, bei Püllna und im Thale bei Lischnitz,

')  Auf der Generalstabs-Karte: Kreidenberg.
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gehören aber wahrscheinlich schon zu dem Ausgehenden der Schichten der 

oberen Abtheilung des Saazer Beckens.

Eine der froheren analoge Ablagerung zeigt sich ferner noch bei Polehrad, 

und neigt sich ihrer Beschaffenheit nach auch schon mehr zu den braun

kohlenführenden Schichten der letztgenannten Abtheilung, welche, von Habran, 

Kopertsch und Schaboglück angefangen, in grösserer Verbreitung sich südwärts 

zu entwickeln beginnt. Auf der, in letzterer Zeit noch im Umtriebe gestandenen 

M a g d a l e n a - Z e c h e  (nordöstlich von Polehrad) wurden im Förderungsschachtc 

folgende Schichten durchsunken:
Fuss

Diluvialer Schotter .....................................................................................  9

Dunkler L e t te n .............................................................................................. 21

B r a u n k o h l e  ..............................................................................................  6

Grauer L e t t e n ..............................................................................................  2

B r a u n k o h l e  ............................................... ’ ............................................. 3

Schwarzer Letten

Fallen 6— 8° in Ost-Südosten.

Unter den Ablagerungen d i l u v i a l e n  Charakters, welche durch Schotter 

und mitunter mächtige Lehmmassen (Löss) im Bereiche des Saazer Beckens 

vertreten sind, nehmen die B i t t e r s a l z  f ü h r enden  S c h i c h t e n  von Püllna, 

Saidschitz und Sedlitz ein besonderes Interesse in Anspruch. Sie erfüllen sanfte 

Thalmulden oder lehnen sich an deren Gehänge terrassenförmig an; zum Theil 

sind es aber auch selbst a l l u v i a l e  Anschwemmungen, wie namentlich jene des 

Serpina - und des Nemelkauer Thaies, und sind dann offenbar aus jenen älteren 

Ablagerungen hervorgegangen.

Ueber die Entstehung dieser Bittersalz führenden Schichten, welche aus 

gelben, gelblichgrauen bis blaulichgrauen thonigen Mergeln bestehen, mit einer 

Mächtigkeit zwischen 6 —  30 Fuss, hat man bereits vielfache Ansichten aus

gesprochen. S t r u v e  hat diesen Gegenstand am eingehendsten behandelt und 

vermeint, gestützt auf chemische Analysen, die Entstehung der hiesigen Bitter

salzwasser durch Zersetzung der basaltischen Gesteine und durch weitere 

Auslaugung des auf diese Weise entstandenen Detritus erklären zu können. 

Basaltische Gebilde, hauptsächlich BasalttufTe und die tufTartigen Thone, zum Theil 

auch Erdbrände, wie namentlich bei Püllna, begränzen wohl die Bittersalz führenden 

Schichten fast nach allen Richtungen hin, eine Auslaugung jener konnte daher 

wohl leicht Manches zu den salzigen Bestand theilen dieser Schichten beitragen. 

Allein andere Umstände sprechen auch dafür, dass selbst die tufTartigen Gebilde, 

besonders jene oben erwähnten tufFartigen Thonc dieser Gegend, manchen 

Umwandlungen erlagen, welche, wenn sie auch in nächster Beziehung zu der 

Bildung der Bittersalz führenden Schichten gestanden haben mochten, durch eine 

solche Auslaugung allein doch nicht genügend zu erklären wären. Ohne Zweifel 

wirkten hier noch andere Factoren mit, welche neben der Umwandlung jener 

Gebilde zugleich auch von besonderem Einfluss waren auf die Bildungsvorgänge 

bei den Bittersalz führenden Mergeln. Allem Anscheine nach waren es Quellen, 

welche durch Auslaugung von den durch sie durchströmten braunkohlenfuhrenden 

Tertiärschichten grösstentheils die salzigen Bestandteile jener Ablagerungen 

empfingen und sie an der Oberfläche unter Hinzutritt diluvialer Absätze an 

diese abgaben. Dass aber gegenwärtig die Bittersalzbrunnen hauptsächlich wohl 

nur durch atmosphärische Gewässer gespeist werden, ist immerhin ein Umstand, 

der nach den täglichen Erfahrungen eben so wenig zu bestreiten ist, als er 

eine genügende Erklärung ausschliesst. Es beruht vielmehr eben darin jene
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Erscheinung, wonach die Brunnen selten über 9 Fuss Tiefe niedergefübrt werden 

dürfen, wenn sie in bestimmter Zeit das gehörige Wasscrquantum liefern oder 

die Bittersalzwasser die normale chemische Beschaffenheit besitzen sollen: Dabei 

stehen die Zuflussmcngen zu den meteorologischen Verhältnissen auch in einer 

unverkennbaren Abhängigkeit; sic sind einigermassen grösser oder geringer, je 

nach der Jahreszeit und den Mengen der atmosphärischen Niederschlüge.

Nach den zahlreichen Analysen der Bittcrsalzwasser der genannten Orte, von 

B e r z e l i u s ,  M i kan ,  T r o mm s d o r f f ,  F. A. Reuss ,  S t e i n m a n n ,  P l e i sch l ,  

S t r u v e ,  B a r r u e l  und F i c i n u s  sind ihreBestandtheile vorzugsweise schwefel- 

saures Kali und Natron mit Magnesiasalzen, also das aullösende Bitter- und 

Glaubersalz, sammt einem noch nicht näher bestimmten, dem Misenit noch am 

nächsten stehenden Salz.

Nach B e r z e l i u s  enthält das Saidschitzer Bitterwasser in 16 Unzen:

Gran

Schwefelsaures Kali........................  4-096i>

„ N a lron ......................46-8019

Schwefelsäure Kalkerde............... ....10-0776
Talkerde............... ....84-1606

Salpetersaure „ ............... ....25-1713
Chlormagnesium...................................2-1696

Kohlensäure Talkerde........................4-98U8

Grao

Quellsaure Talkerdo......................  1-0667

Kieselsäure.....................................  0-0360
Eisen- und Manganoxydul.............  0*0192

ZinnoxydmitSpuren v.Kupferoxyd 0-0307
Jodmagnesium.................................  0-0368

Brom, Fluor, Ammoniak...............  Spuren

S um m e .... 180-6589

Beim Püllnaer Bitterwasser ergeben die Analysen auch noch geringe Mengen 

von kohlensaurem Kalk (0-760), phosphorsaurem Natron (0-290), Broin- 

Magnesiuin (0-588) und Spuren von Lithion.

Das specifische Gewicht des Bitterwassers schwankt, je nach den Salznien- 

gen, zwischen 1015 und 1-103, während die Temperatur wenig von jener der 

Tagwassser oder gewöhnlicher kalter Quellen abweicht. Doch bewirkt der 

bedeutende Salzgehalt, dass sic in den wohlverwahrten Brunnen auch bei 

slrengster Kälte höchstens mit einem sehr dünnen Eishäutchen sich überziehen.

Nebst dem Salzgehalt enthalten diese Mergel noch häufig Nester von Gyps, 

Pyrit, Kalkspath, Arragonit, Eisenspath, Thoneisenstein und Fragmente von Horn

stein oder Halbopal, Basalt und Erdbrand-Gesteinen. Bei lange anhaltender 

trockner Witterung, namentlich im Frühjahr und Herbst, effloresciren die salzigen 

Bestandtheile und überziehen, ähnlich einem Reifbeschlag, weite Flächen hin. 

Eigentlich war es auch diese Erscheinung, welche auf weitere Unternehmungen in 

dieser Beziehung führte, so dass das Salz im medicinischen Gebrauch dem 

Wasser voranging. Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts versuchte man nämlich 

zuerst durch Abdampfen der Wasser die Salze daraus zu gewinnen, bis man es 

cndlich doch einfacher und zweckmässiger fand, das Wasser selbst zum Cur- 

gebrauche anzuwenden, und seitdem hat sich sein Absatz und Gebrauch von Jahr 

zu Jahr vermehrt und sein Ruf ist dabei ein mehr als europäischer geworden.

V. Die Entstehung und der erste Aufschwung der Queck

silber-Grube Vallalta bei Agonie. 

Von Joseph Trinker,
k. k. Bergverwalter.

Mitgelhcilt am 15. August 1838.

Der Thätigkeit der venetianischen Bcrgbaugesellschaft und der Einsicht 

ihres technischen Directors, Hrn. Bauer ,  ist es gelungen, in der Nähe von Agordo,
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an der Vereinigung des Misbaches mit dem Pezzea, dicht an der tirolischen 

Gränze, einen Bergbau ins Leben zu rufen, welcher unter den Montanwerken der 

venetianischen Provinzen bereits den zweiten Rang einnimmt.

Im Innern des Misthaies, an der untern Gränze des Alpenkalkes, fanden früh 

schon bergmännische Unternehmungen Statt, zu denen einerseits Agordo, anderer

seits Primör, deren Bergbaue derselben erzführenden Gebirgsformation ange

hören, durch ihr Beispiel ermunterten.

Der Bau auf Kupfererze, von dem nur reiche Schlackenhalden zeugen, ohne 

dass man die ehemaligen Gewerken kennt, scheint die meiste Ausdehnung und 

Dauer gehabt zu haben. Der Eisensteinbau, welcher um das Jahr 1770 von einem 

gewissen Anton M e n i z z i ,  wahrscheinlich für den Hochofen in Primör, betrieben 

wurde, ward bald verlassen; eben so blieben die Unternehmungen der beiden 

venetianischen Edelleute N a n i  und P i s a n i ,  die Quecksilbererze von Vallalta 

aufzuschliessen, welche Versuche man noch in eine frühere Periode des Berg

baues zurück datirt, ohne den gewünschten Erfolg. Auch jene Gesellschaft von 

Agordiner und Primörer Bergbauunternehmern, welche sich zu Anfang dieses 

Jahrhunderts die Fortführung der alten Schurfbaue auf Quecksilber zur Aufgabe 

machte, war nicht glücklicher, bis im Jahre 1852 die venetianische Berghau- 

gesellschaft, welche unter der Präsidentschaft des Grafen Spiro P ap ad o p o l i  

durch Verträge mit den früheren Bcrghauberechtiglen und durch neue Investituren 

allmählich in den ausschliessenden Besitz des Terrains von Vallalta gelangt war, 

einen neuen Schürfstollen anschlug, der, beharrlich fortgeführt, in einer Länge 

von 196 Meter glücklich sein Ziel erreichte J)-

Die Reihenfolge der durchfahrencn Gesteinsarten war folgende:

Auf 55 Meter stand jenes Quarzconglomerat an, welches auf der südlichen 

Abdachung der Central-Alpenkette zwischen dem Quarzporphyr und dem Thon

glimmerschiefer, in Nordtirol auch ohne Begleitung des Porphyrs, häufig über 

Thonschiefer vorkommt. In den darauf folgenden 40 Metern fand man Porphyr, 

welcher die charakteristischen Merkmale des Quarzporphyrs trägt, der in der 

Gegend von Botzen seine grösste Ausdehnung erreicht, von wo er sich gegen 

Osten verbreitet. Der Quarzporphyr des Misthaies bildet einen der östlichsten 

Ausläufer dieser interessanten Felsart. Ueber dem Porphyr fand sich rother 

Sandstein, die gewöhnliche Decke des Quarzporphyrs, in einer Mächtigkeit von

3 Meter. Nach der Verquerung des Sandsteins zeigte sich lichter Talkschiefer. 

Dieser Schiefer, mit einer schwarzen, Graphitschiefer ähnlichen Varietät wechsel

lagernd, bildet gleichsam die Hülle der Erzlagerstätte, die man mit dem 196. Meter 

erreichte. Diese hat die Form eines Stockwerkes, das, so weit die bisherigen 

Aufschlussbaue es beurtheilen lassen, eine Mächtigkeit von 15— 30 Meter besitzt, 

mit einem Vorschub von NO. in SW . in einer Länge von 300 Meter. Die Lager

masse besteht aus mehr oder weniger körnigem Talk- und Thonschiefer, Eisen

kies, Gyps, dunklem Lehm mit Porphyr, wovon bald der eine; bald der andere. 

Bestandteil vorwaltet, mehr oder weniger reichlich mit Zinnober imprägnirt. Der 

Halt wechselt so von %  bis zu 60 und 70 Procent des sogenannten „Stahlerzes“, 

eine Art Lebererz. Der durchschnittliche Halt erreicht jedoch nicht ganz 1 Procent. 

Das eingesandte Schaustück stellt diese Lagermasse dar mit vorherrschendem 

Gyps, der sich zu schönen Krystallen ausgehildet hat. Es wurde dieses Stück 

bei Gelegenheit der Ende Mai dieses Jahres stattgehabten Bereisung desAgorder

*) Der grösste Theil der historischen Daten ist einer kleinen, in italienischer Sprachc 

geschriebenen Brochüre „Brlluno Tipografia Delibcrali I8 S 6 “ entnommen, die von den 
Werksbeamten in Vallalta dem Directorium der Gesellschaft gewidmet wurde, aus Anlass 
der am 26. November 1856 begonnenen ersten Ofencampagne.
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Districtes durch den Vorstand der Provincial-Delegation, zugleich Berghaupt- 

mannschaft der venetianischen Provinzen, Statthaltereirath Dr. Franz Edlen v. 

C i s o t t i ,  als ein seltenes Vorkommen der Grube in Vallalta vorgezeigt, und auf 

den Vorschlag des Berichterstatters, dasselbe der grossen Sammlung der k. k. 

geologischen Reichsanstalt in Wien einzuverleiben, von dem Dirigenten des 

Montan-Stabilimentes, Herrn Luigi Tome,  willfährig dem gemeinnützigen Zwecke 

zugeführt.

Die eben beschriebene Gebirgsverquerung erfolgte von Norden gegen Süden, 

von dem fruchtbaren Terrain des Thonschiefers den nackten Dolomitwänden zu, 

ohne jedoch die dünngeschichteten Kalke und Mergel des mittleren Alpenkalkes, 

des Repräsentanten des Muschelkalkes, zu erreichen, der besonders gegen Primör 

hin in grösser Mächtigkeit zu Tage tritt und auf welchen Dolomit folgt, von den 

jüngeren jurassischen und Kreidekalken überlagert. Da der Bergbau von Primör 

mit seinen in Schwerspath einhrechenden Spatheisensteinen und silberhaltigen 

Antimon-Bleierzen den Schichten des Alpenkalkes angehört, die Grube von Agordo 

und der dortige grossartige JKiesstock dagegen mehr in das Gebiet des Thon

schiefers fällt, so bildet Vallalta mit den Quecksilbererzen im Porphyr und Sand

stein gleichsam ein Mittelglied; so dass, von dem Thonschiefer bis zu den Doleriten, 

jede Felsart der dortigen Gegend ihre Erzführung hat.

Die technische und nationalökonomische Wichtigkeit des neuen Bergbaues 

ergibt sich übrigens aus der Zahl der bereits beschäftigten Arbeiter, die sich auf 

nahe 300 beläuft. Noch konnte das eroberte ansehnliche Erzquantum nicht ganz 

zu Nutzen gebracht werden , da der geregelte Betrieb der Hütte erst im Spät

herbste des Jahres 1856 begonnen hat. Dessenungeachtet erreichte die Erzeugung 

des Verwaltungsjahres 1857 schon 360 Cnt. Quecksilber, und ohne Zweifel wird 

das Jahr 1858 das doppelte Metallquantum liefern. Die am linken Misufer, zu

nächst unter dem Zusammenflüsse des Pezzea und Mis befindliche neue stattliche 

Hütte mit ihren 2 Flamm- und 4 Hochöfen ist auch auf eine grössere Erzeugung 

berechnet und die ganze Ausstattung des Montanwerkes im Allgemeinen derartig, 

dass es von der vollen Sicherheit zeugt, mit der die Gesellschaft einen ausdau

ernden Betrieb anstrebt. Bei der Natur der Gesteinsformation lässt sich auch 

erwarten, dass der gegenwärtig aufgeschlossene Erzkörper nicht der alleinige 

sein werde und dass im Verlaufe der Erweiterung der Grube nach SW . und NO. 

mehrere bauwürdige Erzmittel erreicht werden; so dass das, imVerhältniss zu den 

Dimensionen des erschlossenen Erzstockes zahlreiche Personal auf längere Zeit 

hinlängliche Beschäftigung finden werde. Es lässt sich diess um so mehr erwar

ten, als mittels des Schurfbaues, den eine Primörer Gesellschaft, durch den 

Erfolg der Venetianer angelockt, am linken Pezzea-Ufer, somit auf Tiroler Gebiet, 

anlegte, in neuerer Zeit auch bereits Erzspuren angefahren wurden und nicht 

wohl anzunehmen ist, dass beim Gelingen dieser tirolischen Schürfarbeiten dicht 

neben dem grossen, nur schwer dem steilen bruchigen Terrain abgetrotzten 

Hütten-Stabilimente von Vallalta, ein zweites in noch viel ungünstigerer, den 

Elementarunfällen noch mehr ausgesetzter Lage errichtet werde, ohne dass 

eine Einigung beider Gesellschaften, wenigstens in Betreff der Verhüttung ihrer 

Erze, zu Stande käme.
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VI. Erläuterungen zu einer geologischen Uebersichtskarte der 

Schichtgebirge der Lombardie. 

Von Franz Ritter von Hauer.

Mit einer Karte in Farbendruck.

Die im Verhältniss zur grossen Ausdehnung des österreichischen Kaiser-: 

staates nur langsam vorschreitende geologische Detailuntersuchung kann der 

Natur der Sache nach erst nach einer langen Reihe von Jahren eine vollkommen 

genaue Kenntniss der Beschaffenheit aller einzelnen Ländergebiete desselben 

ermöglichen. Das Bedürfniss vorher schon, in kürzerer Frist, zum wenigsten eine 

möglichst vollständige Uebersicht der allgemeineren Verhältnisse zu erlangen, gab 

Veranlassung, dass für den Sommer 1856 eine in diesem Sinne auszuführende Un

tersuchung des lombardisch-venetianischen Königreiches in den Plan der Arbeiten 

der k. k. geologischen Reichsanstalt mit einbezogen wurde. Mir wurde dabei die 

Bearbeitung des lombardischen Gebietes zugewiesen, während Herr Bergrath 

Foe t t e r l e  jene des venetianischen zu übernehmen hatte. Unterstützen sollte 

mich dabei wärend eines Theiles des Sommers Herr Victor Ritter v. Zepharo-  

v i ch ,  gegenwärtig k. k. Professor in Krakau.

Die geologisch colorirte Generalkarte des k. k. Generalquartiermeister- 

stabes in dem Maasse von 4000 Klaftern auf einen Zoll ist das Ergebnis« unserer 

Arbeit. Eine Reduction derselben auf das Maass von 6000 Klafter auf einen Zoll 

liefert die hier angeschlossene Karte Taf. V. Eine glückliche Zusammenstellung 

und Benützung der in der Literatur bereits vorliegenden Nachrichten, so wie der

jenigen, welche wir den kenntnissreichen und eifrigen im Lande wohnenden 

Forschern, einem C u r i o n i ,  O mb o n i ,  Antonio und Giovanni Battista Vi l l a,  

S t o p pa n i  in Mailand, R a g a z z o n i i n  Brescia, F e d r e g h i n i i n  Sarnico u. A. 

verdanken, erscheint für die entsprechende Vollendung unserer Arbeit haupt

sächlich maassgebend, und wir mussten bei der Bereisung selbst unser Haupt

augenmerk dahin richten, einzelne vorhandene Lücken auszufüllen, und uns über 

Fragen, hinsichtlich deren die Ansichten differiren, eine bestimmte Meinung 

zu bilden.

Ich verwendete demgemäss die zur Untersuchung disponible Zeit haupt

sächlich nur zur Bereisung der lombardischen Kalkalpen, besuchte erst den 

Corner-See und das zwischen diesem und dem Lago Maggiore gelegene Gebiet, 

und dann der Reihe nach das Val Brembana, Val Camonica, Val Trompia, Val 

Sabbia und den Gardasee, und machte, um doch einen Theil der krystallinischen 

Gebilde der Centralalpen genauer kennen zu lernen, den Rückweg durch das 

Veltlin und über den Stelvio. Herr v. Z e p h a r o v i c h  dagegen untersuchte im 

Spätherbste die niederen Vorberge in der Umgegend von Brescia und Bergamo, 

dann jene zwischen Varese und dem Lago Maggiore.

Zur genaueren Feststellung des Alters der Formationen dienten nicht allein 

die von uns selbst au Ort und Stelle aufgesammelten Fossilien, sondern nament

lich auch reiche Suiten, die uns von den schon oben genannten Herren theils für 

die Sammlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt geschenkt, theils zur Un

tersuchung und Bestimmung anvertraut wurden.

Herr von Z e p h a r o v i c h  übergab mir einön sorgfältig ausgearbeiteten Be

richt über die von ihm untersuchten Gegenden, dessen einzelne Daten, meist mit 

dem Wortlaute des Herrn Verfassers an den betreffenden Stellen dieser Abhand

lung eingereiht sind.

K. k. geologische KeichsaosUlt. 9. Jahrgang 1858. I II . 5 ?
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Da meine Arbeit zugleich auch als Anhaltspunct zur Orientirung bei den 

später vorzunehmenden Detailaufnahmen der k. k. geologischen Reichsanstalt 

dienen soll, so schien es mir vortheilhaft, derselben ein möglichst vollständiges 

Verzeiehniss der vorliegenden Literatur beizusetzen, in welchem nicht bloss 

selbstständige Werke und grössere Arbeiten, sondern auch alle mir bekannt 

gewordenen in Journalen u. s. w. zerstreuten kürzeren Bemerkungen und Notizen 

mit aufgenommen sind. Dasselbe erscheint auch nach dem neuerlichst von 

S t o p p a n i ,  alphabetisch nach den Namen der Autoren, gegebenen Verzeiehniss 

nicht ganz überflüssig, da es viele dort nicht enthaltene Citate gibt, wogegen auch 

ich diesem Verzeichnisse viele mir früher unbekannte Angaben entnehmen konnte. 

Zur leichteren Orientirung sind sämmtliche Citate in einige durch die Aufschriften 

bezeichnete Abtheilungen gesondert; die ihrem Inhalte nach analogen Arbeiten 

sind stets wieder in chronologischer Folge von den neueren zu den älteren 

lurückgehend aufgeführt.

L ite ra tu r .
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G eo lo g isch e  U eb ersich t.
Ein Blick auf irgend eine topographische Karte der Lombardie lehrt, dass 

das ganze Land aus zwei wesentlich verschiedenen Gebieten besteht, die einen 

schroffen Gegensatz bilden, wie man ihn nicht leicht wieder in gleicher Schärfe 

ausgeprägt findet. Oie überaus fruchtbare, beinahe vollkommen horizontale lom

bardische Ebene (ihre Seehbhe am Zusammenflüsse des Po und Mincio beträgt 

kaum 50, und 20 Meilen weiter landeinwärts westlich bei Mailand noch nicht 

ganz 400 Fuss) ist nur stellenweise durch niedere Hügelreihen von dem Hochge

birge der Alpenkette getrennt, welches die ganze nördliche Hälfte des Landes 

einnimmt.

Die Gliederung der Gebirge in diesem letzteren Theile ist, bedingt durch die 

mannigfaltigen Richtungen, in denen die grösseren Thäler dieselben durch- 

schneiden, sehr reich. So kann man in der westlichen Partie zwischen dem Lago

K. k. geologische Reichsanstalt. !). Jahrgang 1638. III. 5 8
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Maggiore und dem Comer-See durchaus keine auf etwas längere Strecken fort

setzenden Gebirgszüge bezeichnen; dieselbe ist durch Spaltenthäler in den ver

schiedensten Richtungen, deren tiefster Grund von dem vielarmigen Lago di Lu

gano ausgefüllt ist, zerrissen. Das vom Comer-See ausgefüllte Querthal selbst 

spaltet sich in zwei divergirende Arme und ist durch eine Tiefenlinie, der die 

Strasse von Menaggio nach Porlezza fo lgt, mit dem Thale des Luganer-See's 

verbunden. —  Eine etwas grössere Regelmässigkeit herrscht in dem Theile zwi

schen dem Comer-See und dem Val Camonica. Die nördliche Hälfte dieses Theiles 

wird von dem ostwestwärts streichenden Längsthal, dem der Addafluss von Tro- 

senda südwestlich von Tirano bis zu seinem Ausfluss in den Lago di Como folgt, 

und als dessen östliche Fortsetzung das Val di Corteno, westlich bei Edolo, 

erscheint, durchschnitten. Nördlich von diesem Thale bildet der Gebirgsstock der 

Bernina-Alpen mit seinen bis über 10 und 11000 Fuss ansteigenden Hochgipfeln 

die Wasserscheide zwischen dem Veltiin einerseits, und dem Val Bregaglia und 

Engadin andererseits. Derselbe ist nach Gerhard vom R a t h  *) als eine Central- 

erhebung ohne herrschende Längenrichtung zu betrachten, aus deren Innerem 

Thäler nach allen Richtungen auslaufen. Im Süden begleitet dasselbe Thal eine 

von West nach Ost streichende Gebirgskette, über deren Kamin der Pizzo dei 

tre Signori, Monte Azzarini, Monte Cadelle, Monte Stella, Pizzo del Diavolo, 

Monte Redorta, Monte Torena, Monte Gleno und Monte Venercolo emporragen. 

Die Entfernung des Kammes von der Sohle des Addathales beträgt stets nur 

zwischen einer und zwei Meilen, während sich im Süden bis zur Ebene noch 

Gebirgsmassen in einer Breite von S bis 6 Meilen anschliessen, die aber wieder 

nach den verschiedensten Richtungen von Thälernund Tiefenlinien durchschnitten 

werden. Die bedeutendsten dieser Thäler sind Querthäler, die von Nord nach Süd 

herabkommen, aber mit bedeutenden Abweichungen bald in Ost bald in West.

Im östlichsten Theile des Gebietes endlich findet man beinahe vorwaltend ein 

Streichen der Kämme von Nordnordost nach Südsüdwest, aber doch auch vielfach 

abweichende Richtungen.

Die Gränzen der einzelnen Formationen sind oft ganz unabhängig von der 

Richtung der Gebirgszüge und Thäler, ja selbst das Hauptlängsthal, das der Adda, 

bezeichnet nicht, wie man nach der Analogie mit den grossen Längsthäler» in 

den Nordalpen von vorne herein vermuthen könnte, die Gränze zwischen den 

krystallinischen Schiefern und der Kalkzone, sondern ist mitten in die ersteren 

eingeschnitten. Die bezeichnete Gränze lauft in einer ziemlich rein westöstlichen 

Richtung mitten durch das lombardische Gebirgsland und tlieilt dasselbe in zwei 

ungefähr gleich grosse Hälften, die nördliche, in welcher die krystallinischen 

Schicfer und Massengesteine weitaus vorherrschen, und die südliche, in welchcr 

die Sedimcntärgebilde vorwalten.

Bei der grossen Ausdehnung des zu bearbeitenden Landes (37SQuadratmeilen), 

von dem über die Hälfte Gebirgsland und zwar zum grössten Theil Hochgebirgs- 

land ist, schien es mir von vorne herein unthunlich, in eine nähere Untersuchung 

und Unterscheidung der krystallinischen Schiefer- und Massengesteine einzu

gehen; ich musste mich begnügen die Angaben, wie sie auf der trefflichen geo

logischen Karte der Schweiz von S t u d e r  und E s c h e r  zu finden sind, für 

meine Uebersichtskarte zu copiren; auch hier darf ich wohl auf die Erläuterungen 

verweisen, welche die ohnedem in der Hand jedes Alpengeologen befindliche 

„ Geologie der Schweiz“ bietet, und wende mich unmittelbar zur Betrachtung der 

Schichtgebirge.

*) a. a. 0. pag. 24.
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1. S t e i n k o h l e n f o r m a t i o n .

Als dieser Formation angehörig ist auf meiner Karte die merkwürdige 

Masse von Thonschiefern und ihnen untergeordueten Gesteinen bezeichnet, die 

in dem Gebirgszuge auftritt, der die Wasserscheide zwischen dem Veltlin und 

den oberen Bergamaskerthälern bildet, und daselbst zwischen dem Verrucano 

und den krystallinischen Schiefern eingelagert ist.

Gerechtfertigt wird diese Annahme wohl durch den Umstand, dass an keinem 

Puncte der Südalpen bisher Gesteine der silurischen oder devonischen Grauwacke 

mit Sicherheit nachgewiesen werden konnten, dass vielmehr, wo immer bezeich

nende Fossilien in Gesteinen, die unter den Triasgebilden liegen, aufgefunden 

wurden, sie sich bei näherer Untersuchung als der Steinkohlenformation ange

hörig erwiesen.

Bestimmbare Fossilien wurden in diesen Thonschiefern bisher nicht aufge

funden, doch sah ich in mehreren Sammlungen undeutliche Pflanzenreste, die der 

bezeichneten Annahme mindestens in keinem Falle widersprechen.

Die ersten ausführlicheren Nachrichten über diese Gesteinszone gab S t u 

d e r '), der sie auf dem Uebergange vom Veninathal nach Pagliari im Val Brem- 

bana kennen lernte. Es ehe r  beging später den Coccapass, der vom Val Arigna 

nach den Quellen des Serio führt3)  und S t u d e r  den Pass von St. Marco, südlich 

von Morbegno.

Die Gesteine die uns beschäftigen bilden einen mächtigen Zug, der im Osten 

bis zum Monte Venercolo, im Westen aber bis über den Monte Azzarini hinaus 

reicht. Es sind vorwaltend dunkle Thonschiefer, leicht spaltbar, so dass sie bei 

Carona im Val Brembana zu Dachschiefern gebrochen werden; häufig wechsel- 

lagern sic mit Quarzitschiefer, und am Vcninapass beobachtete S t u d e r  eine cin- 

gelagerte Schichte von weissem dichten Feldspathschiefer. Am Passe St. Marco 

dagegen tritt nebst dem Thonschiefer schwarzer sandiger Kalkstein und eben so 

gefärbter glimmeriger Sandstein auf, und diese Gesteine scheinbar überlagernd 

Dolomit und Rauchwacken, die auf der Karte der Schweiz gleich den Kalkpartien 

im Gebiete der krystallinischen Schiefer, als Jurakalk bezeichnet sind. Da sie 

gleiches Streichen und Fallen zeigen wie die Thonschiefer und gleich ihnen 

scheinbar unter den im Norden folgenden Glimmerschiefer einfallen, so dürften 

sie wohl mit ihnen zur gleichen Formation gerechnet werden.

Die Thonschiefer fallen überall, wo sie beobachtet wurden, bald mehr bald 

weniger steil nach Norden, also unter den Glimmerschiefer des Veltlin, während 

sie im Süden dem Verrucano aufzuliegen scheinen. Diese Lagerung darf wohl 

nicht als die normale betrachtet werden.

Lager von Spatheisenstein, die der Thonschiefer enthält, haben an mehreren 

Stellen Veranlassung zu Berghauen gegeben; so bei Fopolo und Carona, im Ve- 

< ninathal u. s. w. Dieses Vorkommen von Spatheisensteinen bildet einen der wich

tigsten Anhaltspuncte, welche S t u d e r  veranlassten, die Thonschiefer derBerga- 

masker Alpen mit den silurischen Grauwacken der Nordalpen zu vergleichen, 

während es andererseits ihn auch wohl hauptsächlich wieder veranlasste, diese 

Thonschiefer mit den Spatheisenstein führenden Schiefern des Val Trompia, dem 

sogenannten Servino, dessen triassisches Alter er bereits ahnte, zusammen zu stellen.

W ie in der Folge gezeigt werden soll, bilden aber die Letzteren ein ent

schiedenes Aequivalent der Werfener Schiefer und müssen von den dunklen

*) v. L e o n h a r d  imd B r o n n ’s Jahrbuch Seite 433.

3)  S tu d e r ;  Geologie der Schweiz I, Seite 349.
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Thonschiefern getrennt werden; das Vorkommen der Spatheisensteine in den 

Letzteren kann aber auch nicht mehr beweisen, dass sie mit den Grauwacken 

von Dienten u. s. w. zusammengehören, seit es nachgewiesen ist, dass so viele 

der Spatheisenstein-Lagerstätten der Südalpen in Kärnten, Krain u. s. w. wirklich 

der Steinkohlenformation angehören.

Weiter westlich vom Passe St. Marco scheint der Schiefer der Steinkohlen

formation grösstentheils zu fehlen, nur bei Margno im Valsassina, wo nach C u 

r i o n i  Dachschiefer gebrochen wird, dürfte sich wieder eine Partie desselben 

zwischen den Verrucano und die krystallinischen Gesteine einschieben.

Auch weiter östlich vom Monte Venercolo, z. B. an der Strasse, die im Val 

Camonica aufwärts führt, fehlt der Thonschiefer; an der Westseite des Monte 

Tredetios dagegen gehören vielleicht die schwarzen Schiefer, die, wie E s c h e r  

(S tu der,  Geologie der Schweiz I, Seite 293) mittheilt, bei Cimbergo und um 

Paspardo herum zu Dachschiefer gebrochen werden, wenigstens theilweise hierher. 

Da aber Es eher  glaubt, dass sie dem Vcrrucano-Conglomerate aufgesetzt sind 

und sie als petrographisch identisch mit dem Servino des Val Trompia bezeich

net, so habe ich sie auf der Karte nicht von den Triasgesteinen getrennt.

Auch die grauen Schiefer endlich, welche St uder ' s  Karte im Val di Frey 

und bei Darzo verzeichnet, gehören, wie ich glaube, der Triasformation an.

2. U n t e r e  Tr i a s f o rma t i o n .

a ) Verrucano, Servino ond Werfener Schiefer.
Die rothen Quarz-Conglomerate mit Talkschiefer-Einlagerungen, dann die 

rothen schieferigen Sandsteine mit Glimmerblättchen, welche in den lombardischen 

Alpen, besonders in der ganzen östlich vom Comer See gelegenen Abtheilung der

selben, in so mächtiger Verbreitung auftreten, wurden, um nur die Ansichten 

einiger der neueren Schriftsteller über dieselben zu berühren, von O mb o n i  als 

Rothtodtliegendes, von C u r i o n i  und B r u n n e r  als untere Trias bezeichnet; 

S t u d e r  bleibt ungewiss, ob er sie als paläozoisch oder als der unteren Trias 

angehörig betrachten soll; Es eher  unterscheidet einen bunten Sandstein und 

einen unter diesem liegenden Verrucano, über dessen Alter weiter nichts ausge

sprochen wird; S t o p p a n i  endlich unterscheidet ebenfalls einen „Bunten Sand

stein“ und einen zur Steinkohlenformation gehörigen Verrucano, mit dem auch 

der sogenannte Servino vereinigt wird.

Bevor ich in eine nähere Schilderung der ganzen bezeichneten Gebirgs- 

masse eingehe und die Gründe bezeichne, welche mich veranlassen, sie als ein 

Ganzes der unteren Trias zuzuweisen, scheint es nöthig, die Geschichte und Be

deutung der Namen Verrucano und Servino, welche für dieselbe in Anwendung 

gebracht werden, in Kurzem anzudeuten.

Der Name Verrucano wurde zuerst von italienischen Geologen, namentlich > 

T a r g i o n i - T  o z ze t t i  und Sav i  *)> i” die Wissenschaft eingefülirt, zur Bezeich

nung der eigentümlichen talkig-quarzigen Sedimentgesteine, welche in den Monti 

Pisani auftreten und namentlich auch den Berg zusammensetzen, auf welchcm die, 

Verruca genannte, Schanze steht. Hinsichtlich des Alters dieser Gesteine waren 

lange die Ansichten getheilt, eine sichere Basis zur Bestimmung desselben lie

ferten erst die neueren Entdeckungen der Herren Sav i  und M e n e g h i n i  in den 

etwas weiter südöstlich gelegenen Zinnobergruben des Monte di Torri bei Jano,

\) Vergleiche K lö d e n : Bemerkungen über die Monti Pisani. v. L e o n h a rd  und B ro n n ’s 
Julirlineh 1840, Seite 409.



südöstlich von Pisa *). Auf einer eruptiven Masse von Euphotid sind an dieser 

Stelle zunächst dunkelgraue Schiefer, vom Ansehen echter Thonschiefer, abgela

gert, die mit dünnen Schichten von Anthracit wechsellagern und Zinnober in 

abbauwürdiger Menge führen. Sie enthalten überdiess zahlreiche Fossilreste aus 

dem Pflanzen- und Thierreichc, durchaus Arten der Steinkohlenformation. Ueber 

ihnen folgt das Quarzconglomerat, welches nach oben mit röthlichen oder gelben 

talkig-quarzigen Schiefern wechsellagert. Da aber Bänke des Quarzconglomerates 

auch noch mit den unterlagernden Thonschiefcrn alterniren, so bezeichnen die 

Herren S a v i  und M e n eg h i n i  nicht allein die Letzteren, sondern auch die Erste- 

ren als zur Steinkohlenformation gehörig. Inzwischen fand aber der Name allent

halben in den Alpen mehr und mehr Eingang und wird von S t a d  er z. B. in einer 

mehr petrographischen Bedeutung gebraucht und auf alle älteren Quarzite, rothe 

Sandsteine und Conglomerate der Alpen überhaupt angewendet, unter denen viele 

mit aller Sicherheit der Triasformation zugezählt werden können. Wäre nun 

mit hinreichender Sicherheit nachgewiesen, dass nicht die unteren Thon

schiefer des Monte Torri allein, sondern auch die sie überlagernden Quarz- 

conglomerate der Steinkohlenformation angehören, so würde es in der That 

zweckmässig erscheinen, den Namen Verrucano auf die QuarZconglomerate der 

alpinen Steinkohlenformation zu beschränken und dann dürfte man die Conglo

merate und Sandsteine der lombardischen Alpen in der That nicht mit diesem 

Namen belegen. Dieser Nachweis aber ist, so scheint es mir, bisher nicht gelie

fert; dagegen bietet die unmittelbare Ueberlagerung der im vorigen Abschnitte 

als wahrscheinlich zur Steinkohlenformation gehörig bezeichneten Thonschiefer 

durch die rothen Quarzconglomerate in den Bergämasker Thälern, dann die pe- 

trographische Beschaffenheit der Einen und der Anderen so viele Analogie mit 

dem, was, wie eben erwähnt, am Monte Torri bei Jano beobachtet wurde, dass 

eine Parallelisirung des rothen Conglomerates der lombardischen Alpen mit dem 

echten Verrucano wirklich alle Gründe der Wahrscheinlichkeit für sich hat.

Der Name „Servino“ stammt aus den Bergamasker Gebirgen und wird nach 

B r o c c h i  zur Bezeichnung eines glimmerreichen Schiefcrs gebraucht, der im 

Val Trompia auf rothem Sandsteine liegt und die Kalkmassen unterteuft. Das Ge

stein stimmt demnach schon, was seine petrographische Beschaffenheit und seine 

geologische Stellung betrifft, sehr gut mit den Werfener Schiefern überein; die 

charakteristischen Petrefacten derselben wurden aber darin in den letzten Jahren 

ebenfalls an verschiedenen Orten und zwar namentlich auch im Val Trompia nach

gewiesen.

Verfolgen wir nunmehr die in Rede stehenden Gesteine in ihrem Auftreten 

in der Lombardie von West nach Ost. In der Gebirgsmasse zwischen dem Lago 

Maggiore und Lago Lugano erscheinen sie in vereinzelten, verhältnissmässig 

wenig mächtigen Streifen zwischen den krystallinischen Schiefern oder den 

eruptiven Porphyr- und Melaphyrmassen als Unterlage und den Kalksteinmassen 

als Decke.

Der westlichste dieser Streifen zieht in starken Biegungen quer durch die 

Berggruppe zwischen Laveno, Luino und Cuvio, die nordwestlich durch den mitt

leren Theil des Lago Maggiore, südlich durch den Boesio und östlich durch den 

Margorabbia-Bach begränzt wird.

Zweifelhafter ist die Bedeutung der schmalen Sandsteinstreifen, die, wie 

schon B r u n n e r ’s Karte der Umgebungen des Luganer See’s erkennen lässt,

Erläuterungen zu eine; geolog. (Jebcrsichlskarte der Schichtgcbirge der Lombardic. 4 5 7

*) Considerazioni sulla Geologia della Toscana, pag. 10, 60 , 107 , 210, und M e n e g h in i:  

Nnovi fossili Toscani, pag. 6.
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nordwestlich von Induno, südöstlich von Valgana und am Ostabhange des Monte 

St. Giorgio nordwestlich von Riva auftreten. Nur die erste dieser Partien an der 

Strasse, die von Induno nach Valgana führt, habe ich selbst gesehen. Hinter Induno 

steigt diese Strasse in kunstvollen Windungen hoch aufwärts, während sich der 

Olonabach durch eine enge, ungemein malerische, aber nicht einmal durch einen 

Fusspfad gangbar gemachte Schlucht zwischen den Kalk- und Dolomitfelsen 

nordwestlich von Induno durchwindet. Im Gebiete des rothen Porphyres nimmt 

das Thal einen sanfteren Charakter an: die Strasse steigt in dasselbe herab und 

noch bevor sie den Thalboden erreicht hat, durchschneidet sie die Gränze zwi

schen dem Dolomit und dem Porphyr. An dieser Gränze nun findet sich eine nur 

wenige Klafter mächtige Masse von theils grob- theils feinkörnigem Quarzsand

stein, der aber nicht roth gefärbt ist, auch keine glimmcrreichen Schiefer 

ähnlich den Werfener Schiefern enthält. Eine Identificirung mit den übrigen 

Verrueano- und Buntsandsteinmassen der Lombardie ist daher wohl noch etwas 

zweifelhaft. Die Partie südöstlich von Campione, zwischen den Kalksteinen des 

Monte Generoso und dem Melaphyr am östlichen Ufer des Lago Lugano, ist auf 

den früheren Karten von B u c h ,  B r u n n e r  und S t u d e r  nicht verzeichnet, ich 

habe sie nach Angaben, die ich Herrn L a v i z z a r i  in Lugano verdanke, einge

zeichnet.

Zu den am genauesten untersuchten und am öftesten beschriebenen Partien 

von Verrueano gehört die am Nordfuss des Monte Salvatore südlich bei Lugano, 

welche, nach Süden unter den Dolomit des genannten Berges einfallend, denselben 

von dem unterlagernden Glimmerschiefer trennt. Das Gestein ist deutlich ge

schichtet, es ist theils grobes Conglomcrat, aus Quarz und Porphyrstücken beste

hend, die durch eine röthliche Bindemasse verkittet sind, theils feinerer glimmer- 

reicher Sandstein, der schon vielfältig an echte Werfener Schiefer erinnert. Von 

Petrefacten kenne ich aus dieser Partie nur undeutliche verkohlte Pflanzentrümmer, 

die Herr Abb. S t a b i l e  nach vielfältigen Nachforschungen darin auffand. Am 

deutlichsten darunter sind noch Stammstücke mit feiner Längsstreifung, die etwa 

mit Calamites arenaceus Jirongn. verglichen werden könnten.

Oestlich von Lugano folgt die Gränze zwischen den Kalk- und Glimmer

schiefermassen erst dem Val Colla bis Sonvico und wendet sich von hier Ost

wärts bis zum Lago di Como. Anstehend ist der Verrucano erst am Ende dieser 

Strecke nördlich von Nobiallo am Comer-See bekannt. Doch verrathen Trümmer, 

die S t u d e r  an der Nordseite der Kalkkette auffand, das Vorhandensein wenig

stens vereinzelter kleiner Partien auch weiter westlich. In dem Profil zwischen 

Abbondio und Menaggio am Ufer des See’s beobachtete Es e h e r  von unten nach 

oben1) :  1) Glimmerschiefer, 2) intensiv rothen Schiefer, 3) graue und grüne 

Servino ähnliche Schiefer mit sandsteinartigen Lagen, 4) eigentliches Verrucano- 

Congloinerat mit Brockcn von weissem Quarz und rolliem Porphyr, 5) wcissliches 

feinkörniges festes Quarz-Conglomerat, nur etwa vier Fuss mächtig-, 6) licht

grauen Dolomit; das Gestein Nr. 3, das unter dem Verrucano-Conglomerat liegt, 

dürfte nach dieser Beschreibung unseren Werfener Schiefern entsprechen.

Auch am Ostufer des Comer-See's, ungefähr in der Milte zwischen Bellano 

und Varenna, bildet der Verrucano erst nur eine ganz schmale Zone; schon im 

Val Sassina aber, nördlich bei Introbbio, breitet er sich zu sehr bedeutenden 

Massen aus, bildet weiter ostwärts den Pizzo dei tre Signori und den Monte Ca- 

vallo, erlangt aber seine grösste Mächtigkeit erst östlich vom Val Brembana im 

Val Seriana und nördlich vom Val di Scalve. Gegen das Val Camonica zu wird

Geologische Bemerkungen über das nördliche Vorarlberg, Seite 88.
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die Zone wieder schmäler; sie durchsetzt dieses Thal bei Capo di Ponte, biegt 

hier nach Süden und folgt dem Westgehänge der Granitmasse des Monte Trede- 

nos und Monte Frerone, und umschliesst endlich mantelförmig die Gneissinsel des 

Monte Muffetto und Monte Dusdana.

Die herrschende Gesteinsart in diesem ganzen Zuge ist das grobe rothe 

Conglomerat, dessen Hauptbestandtheil wohl in der Hegel Quarz ist, dem aber 

oft andere Urgebirgstrümmer und Porphyrbrocken beigemengt sind. Nebst dem 

Conglomerat findet man häufig, wohl allerdings gewöhnlich in den oberen Theilen 

gegen das überlagernde Kalkgebirge zu, glimmerreiche feinkörnige Sandsteine, 

welche schon an mehreren Stellen, bisher aber nur in den östlicheren Theilen der 

ganzen Zone die bezeichnenden Petrefacten der Werfener Schiefer geliefert 

haben. —  In der Bindemasse der Conglomerate tritt oft Talk als wesentlicher 

Bestandtheil auf, derselbe ist auch oft zu selbstständigen Talkschieferschichten 

abgesondert. Eruptive Massen von Porphyr treten an verschiedenen Stellen in 

der ganzen Zone auf. —  Eine besondere Bedeutung in technischer Beziehung 

erlangt dieselbe endlich durch die Lager von Spatheisenstein, die sie enthält, 

und die an vielen Orten abgebaut werden.

Einige detaillirtere Angaben aus verschiedenen Theilen der ganzen Zone in 

der Folge von West nach Ost aufgeführt, werden das Gesagte erläutern und er

gänzen.

An dem oft beobachteten und beschriebenen Durchschnitt am Ufer des Co- 

mer-See*s zwischen Bellano und Varenna finden sich zunächst über den krystalli- 

nischen Schiefern gröbere Conglomerate, theilweise mit talkigem Bindemittel, 

meist roth gefärbt, doch sah ich auch Bänke eines ganz dunklen, beinahe schwarzen 

glimmerreichen Sandsteines. Schon dieConglomeratschichten alterniren mit Rauch

wacken und dolomitischen Kalksteinen. In den oberen Theilen, weiter gegen 

Varenna zu, herrschen feinkörnigere, schiefrige und glimmerreiche Sandstein- 

Varietäten vor, welche schon viel Sen Werfener Schiefern gleichen, ohne dass 

es mir jedoch gelang, Petrefacten darin aufznfinden. Ueberlagert werden die 

Sandsteine zunächst durch einen beinahe ungeschichteten, ziemlich hellgrauen 

Dolomit, dem dann die dunklen, dünngeschichteten Kalksteine von Varenna und 

Perledo folgen. —  Die Conglomerate, Sandsteine, dann die Rauchwacke und der 

Dolomit repräsentiren, wie mir scheint, die untere Trias; die dunklen Kalksteine 

gehören, wie später gezeigt werden soll, der oberen Trias an.

Noch deutlicher erkennt man den petrographischen Charakter der Werfener 

und Guttensteiner Schichten an der Südseite des Val Sassina. Die Schichtenfolge 

beim Uebergange aus diesem Thale nach Regoledo beschreibt E s c h e r 1)  wie 

folgt. Von unten nach oben:

1) Riff von Verrucano auf der Scheide zwischen Regoledo und dem Val 

Sassina, bestehend aus grobem rothen Conglomerat mit vielen Porphyrgeschieben.

2) Servino; 20 Fuss.

3) Graues Quarzconglomerat; 20 Fuss.

4 ) Servino mit schimmernden oft glimmerigen Ablösungen; 2— 300 Fuss.

5 ) Poröses, dolomitartiges Gestein; 3 Fuss.

6 ) Servinoartiger Schiefer.

7) Intensiv rothe Schiefer; 40 Fuss.

8) Quarzitischer Sandstein mit quarzitischemSchiefer wechselnd; 30 Fuss.

9) Gelblicher drüsiger Dolomit.

10) Servinoartiger Schiefer.

a. a. 0. Seite 98.
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11) Conglomeratartiges, festes, gelbgraucs Gestein; Nr. 9 — 11 zusammen 

etwa 200 Fuss.

12) Gliinmerige, gniue Schiefer; 12 Fuss.

13) Rothe Schiefer mit Glimmerschüppchen.

14) Sandsteine und unebene Schiefer mit Pflanzenresten, Aethophyllum 
speciosum Schimp. und Voltzia heterophylla Brongn. nach Heer ' s Bestimmung; 

200 Fuss.

15) Sandstein mit wedelartigen Figuren.

16) Grauer unreiner Kalkstein mit Quarzkörnern, oft mit Sandstein ver

wachsen und mit undeutlichen Crinoiden.

17) Dunkelgrauer Kalkstein, sehr ähnlich jenem, der bei Olmo die Myopho- 
ria Raibeliana enthält.

18) Dolomit; 4— 500 Fuss.

19) Schwarzer Kalkstein mit der Posidonomya Moussoni.
Die Glieder Nr. 2 bis inclusive Nr. 16 dieses Profiles entsprochen sicherlich 

den Werfener Schiefern und Guttensteiner Kalksteinen. Schichten mit dem 

vollendeten petrographischen Charakter dieser Gesteine, damit aber auch 

noch die bezeichnenden gelben Rauchwacken sah ich sehr häufig am Wege 

von Regoledo über die Höhen östlich bis Parlasco. Die angeführten Pflanzen, 

so wie die von C u r i o n i  in dieser Gegend aufgefundenen Stielglieder von 

Encrinites liliiformis stimmen damit vollkommen zusammen. Die Hauptmasse 

des Verrucano - Conglomerates nimmt hier die normale Lage tiefer als die 

Werfener Schicfer ein.

Bei Introbbio selbst stehen grohe Verrucano-Conglomerate a n ; sie fallen 

unmittelbar unter die Dolomite und Rauchwacken nach Süden ein. Eben so ist 

der Verrucano im hinteren Val Biandone nach S t u d e r  Conglomerat, welches 

sanft nach Norden fällt und an dem Granit der Grilla abstösst.

Weiter ostwärts gehört der Kamm, welcher die Wasserscheide zwischen 

den Zuflüssen des Brembo und jenen der Adda bildet, auf eine kurze Streckc dem 

Vcrrucano an; er setzt hier den Pizzo dei tre Signori, den Pizzo di Trona und 

Monte Ponteranica zusammen. Von diesem letztgenannten Berge, der hart an der 

Nordgränze der Vemicano-Zone gegen die Thonschiefer zu liegt, also jedenfalls 

aus den tieferen Schichten des Verrucano, bewahrt Herr F e d r c g h i n i  in Sar- 

nico eine wohl erhaltene gut bestimmbare Naticclla costata. Es ist diess der 

westlichste mir bekannte Punct von dem Vorkommen echter Fossilien der VVer- 

fener Schiefer in den lombardischen Alpen.

Zwischen Mezzoldo und dem Pass von St. Marco steht der Verrucano viel

fach mit Porphyr in Verbindung; neben dem rothen Quarzconglomerat tritt hier 

grüner talkreicher Quarzsandstein auf.

In der Val Brembana herrschen die Verrucano-Gestcine von Valnegra bei 

Piazza bis Branzi. Die obersten Schichten bei Valnegra bestehen aus grau ge

färbten Thonschiefern, die sogar in wirkliche Thonglimmerschiefer übergehen, 

weiter folgen dann rothe schiefrige Schichten, endlich in ungeheurer Ausdehnung 

die Conglomerate, welche hin und wieder ungemein pittoreske Felswände bilden. 

Zwischen Fondra und Trabuchello zeigen sich talkige und chloritische Schiefer, 

die aber bald wieder den rothen Conglomeraten weichen. Ich möchte sie den 

Letzteren eingelagert betrachten und könnte sie nicht mit O m b o n i  (Geofogia 
pag. H23y als Eruptivgebilde ansehen. Branzi selbst befindet sich noch im Ver- 

rucano-Gebiete, hinter diesem Orte gegen Carona zu erscheinen aber bald die 

schon früher als wahrscheinlich der Steinkohlenformation angehörig bezeichneten 

Thonschiefer.



Auch der Verrucano des Val Seriana besteht aus ähnlichem Gesteine, wie 

der des Val Brembana; deutlich erkennbare Werfener Schiefer sind aus dem

selben nicht bekannt. Um so entschiedener dagegen, und zwar petrefactenfiihrend, 

treten sie im hinteren Theil des Val di Scalve auf. C u r i o n i  citirt bereits den 

Myadtes Fassaensis von Schilpario; und in der Sammlung des Herrn Fed re-  

g l i i n i  befindet sich die so bezeichnende Naticella costata von einer Stelle 

nördlich von Pezzolo, das im Val Nembo, einem kleinen von Westen herabkommen

den Seitenthale, liegt. Die von S t u d e r  als Thonschiefer bezeicbneten Gesteine, 

welche diese Fossilien enthalten, ruhen auf Conglomerat und werden zunächst 

von Rauchwacke bedeckt.

Der Oglio durchschneidet die Verrucano-Zone zum erstenmale zwischen 

Capo di Ponte und Sellero. Auf dieser Strecke herrschen die Conglomerate; zu 

oberst, besonders deutlich zu sehen bei Cemmo und in der engen Schlucht des 

Clegnathales Westlich von diesem Orte, legen sich aber wieder rothe und grüne 

Sandsteine mit dem Charakter der Werfener Schiefer auf die Conglomerate. Im 

nächsten kleinen Thale aber, das weiter im Süden, parallel dem Val Clegna, von 

Westen herabkömmt, erscheint bereits Rauchwacke und dunkler Guttensteiner 

Kalk als Decke der Werfener Schiefer.

Oestlich von dem Val Camonica am Westgehänge der Granitmassen des Monte 

Tredenos und Monte Frerone gibt die S tu d e r ’sche Karte in grösserer Ausdeh

nung grauen Schiefer an; dieser Schiefer ist nach E s c h e r ’s Beobachtung 

( S t u d e r ,  Geologie, Seite 294) wahrscheinlich dem rothen Conglomerat aufge

lagert und entspricht petrographisch dem Servino im Val Trompia oder im Val 

di Scalve; auf meiner Karte ist er darum nicht besonders ausgeschieden.

Südlich vom Monte Frerone zieht sich nach den Mittheilungen, die ich Hrn. 

R a g a z z o n i  verdanke, Kalkstein von Breno herauf an der Nordseite des Croce 

Domini-Passes fort nach Osten, um sich mit den Kalksteinen des Monte Bruffione 

zu verbinden. In dem Durchschnitte, den S t u d e r  (Seite 446) gibt, ist dieser 

Kalkstein auch als Triaskalk, dessen unterste Schichte Dolomit und Rauchwacke 

bildet, verzeichnet, und das Abstossen seiner Schichten, so wie jener der ihn 

unterteufenden Servino- und Verrucano-Massen am Granit dargestellt.

Die letztgenannten Servino- und Verrucano-Massen gehören bereits zu dem 

Gürtel, welcher die Gneiss-Insel des Monte Muffetto ringsumgibt. Besonders der 

nördliche Theil dieses Gürtels im Val Caffaro, Val Cadino, am Croce Domini-Pass 

im Val Grigna und Val Inferno ist sehr breit und mächtig, der westliche Theil im 

Val Camonica wird allmählich schmäler und noch schmäler ist der südliche Theil 

zwischen Pisogne und Bovegno und dann im oberen Val Trompia.

Einer der reichsten Fundorte von Pctrefacten der Werfener Schiefer in der 

Lombardie ist der Croce Domini-Pass, südöstlich von Breno. Das Gestein, welches 

sie beherbergt, petrographisch ganz mit den Werfener Schiefern übereinstim

mend, ist Servino, der unmittelbar unter den eben erwähnten Rauchwacken liegt, 

und selbst auf rothem Verrucano-Conglomerat aufruht; in den Sammlungen der 

Herrn G. Cu r i o n i ,  R a g a z z o n i  und F e d r e g h i n i  sah ich von dort die Nati
cella costata Münst., Myadtes Fassaensis Wissm., Posidonomya aurita? Hau. 
und Pecten Fuchsi Hau.; die erste der genannten Arten enthält die Sammlung 

des Herrn F e d r e g h i n i  auch vom Monte Muffetto,

Der Oglio durchbricht zwischen Erbano und dem Lago d'Iseo dem Streichen 

nach den Verrucano-Gürtel; das Gestein steht hier an beiden Thalgehängen an 

und zeigt sich überdiess in einigen mitten aus dem Alluvium der Thalsohle em

porragenden isolirten Hügeln, dem Monticolo bei Erbano, und dem Castello bei 

Montecchio. —  Auch hier herrschen in den tieferen Schichten die Conglomerate,
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in den höheren die feinkörnigen Schiefer und Sandsteine, sie sind aber, wie man 

z. G. von Castello in der Schlucht gegen St. Vigilio hinaufsteigend gewahrt, durch 

wiederholte Wechsellagcrung mit einander verbunden. Stl Vigilio selbst, so wie 

Monte di St. Vigilio stehen auf feinem Werfener Schiefer.

Der Gyps und Anhydrit von Ceratello, Volpino und Lovere scheint schon 

den über den Werfener Schiefern folgenden Kalksteinen anzugehören.

Eine treffliche Schilderung des Verrucano und der Werfener Schiefer des 

Thaies von Pezzaze westlich von Bovegno gibt C u r i o n i  *); der Auszug dieser 

Mittheilung, den ich bereits in diesem Jahrbuche veröffentlicht habe2), macht cs 

überflüssig den Inhalt derselben hier noch einmal zu wiederholen.

Zwischen Bovegno und Collio bestehen beide Gehänge des Val Trompia aus 

rothem Conglomerat, die Schichten fallen regelmässig in Süd. Sehr deutlich sieht 

man die Aufeinanderfolge der Schichten in dem kleinen Seitengraben, der kurz vor 

Collio von dem Monte Ario herabkömmt. In der Sohle des Thaies steht das rothe 

Conglomerat an, darauf folgen dünn geschichtete Werfener Schiefer, in welchen ich 

zahlreiche Versteinerungen fand, darunter Myacites Fassaensis Wissm., Avicula 
Vcnetiana Hau. und Myophorien. Diese Schiefer sind auf S t uder ' s  Karte in 

einem schmalen Streifen als graue Schiefer ( h)  ausgeschieden.

Mit diesen Schiefern wechseln nach oben gelbe rauchwackenartige Schich

ten, die Rauchwacke wird dann vorherrschend, auf sie folgt schwarzer Gutten

steiner Kalk, dann die Sandsteine und Mergel der oberen Trias, auf welchen 

endlich die wohl schon liassischen Kalksteine des Monte Ario aufsitzen.

Noch weiter östlich endlich, zu Bagolino im Val di Frey fand C u r i o n i  

ebenfalls den Myacites Fassaensis.
Aus der gegebenen Zusammenstellung geht hervor, dass der sogenannte 

Servino der lombardischen Alpen in der That ein Aequivalent der Werfener 

Schiefer und demnach ein Glied der unteren Triasformation bildet. Der 

eigentliche Verrucano erscheint zwar in der That stets unter dem Servino, ist 

aber durch Wechsellagerung an der Gränze mit ihm stets innig verbunden. 

Dieser Umstand, so wie das erwähnte Vorkommen der Naticella costata am 

Monte Ponteranica, scheint mir die Einreihung auch des Verrucano-Conglome- 

rates in die Triasformation vorläufig wenigstens zu rechtfertigen, um so mehr, als 

mir kein haltbarer Grund vorzuliegen scheint, welcher veranlassen könnte ihn 

mit einer älteren Formation zu verbinden. Eine wichtige Aufgabe wird es-aber 

bei der Detailaufnahme des Landes jedenfalls bleiben, den Vcrrucano vom Ser

vino auf der Karte zu trennen.

b) Unterer Triaskalb (Muschelkalk, Guttensteiner Kalb, Rauchwacke u. s. w.).

Zunächst über dem Servino oder, wo dieser fehlt, über dem Verrucano, 

stellenweise auch unmittelbar über den krystallinischen Schiefern folgen allent

halben in den lombardischen Alpen kalkige Gesteine, und zwar entweder Kalk

steine oder Dolomite oder Rauchwacken, die sehr häufig den petrographischen 

Charakter der Guttensteiner Schichten der nördlichen Alpen an sich tragen und 

als ein Aequivalent des deutschen Muschelkalkes angesehen werden müssen.

So leicht es aber ist ihre Gränze gegen die unterliegenden Gesteine festzu- 

stcllen, so grosse Schwierigkeit bietet es dar, sie von den sie überlagernden 

oberen Triaskalksteinen dort scharf zu trennen, wo die Cassianer Schichten 

fehlen. Durchaus nicht immer haben die letzteren hellere Färbung, und selbst

1) Sulla succesaione normale e. c. pag. 7.
2)  Jahrbuch der k. k. geologischen ReichsansUlt, 6. Jahrgang, 4. Heft, Seite 887.



wo diess der Fall ist, sind die Uebergänge allmählich; besonders gross ist die 

Schwierigkeit einer Trennung in dem westlichen Theil des ganzen Gebietes, wo 

die weiter östlich so mächtige Kalkzone mehr und mehr zusammenschrumpft und 

an einzelnen Localitäten selbst Petrefacten der unteren alpinen Trias in densel

ben Schichten gemengt mit solchen Torkommen, welche anderwärts die obere 

Trias charakterisiren.

Die berühmte und vielfältig auf da9 Genaueste beschriebene Dolomitmasse 

des Monte Salratore am Lago Lugano bietet eine derartige Erscheinung dar.

Unmittelbar auf dem Verrucano liegt zunächst deutlich geschichteter wcisser 

Dolomit, nach B r un n e r  nur etwa 20 Schritte mächtig; in diesem wurden bisher 

noch keine Fossilien aufgefunden. Er ist bedeckt von einem ebenfalls weissen, 

aber ungeschichteten Dolomit, der nach B r u n n e r ’s wiederholten'sorgfältigen 

Analysen ganz gleiche chemische Zusammensetzung besitzt , wie der geschich

tete Dolomit. Petrographisch gleicht er ganz und gar dem oberen Trias-Dolomit, 

der in den Gebirgen von Kärnten, Krain u. s. w. von unseren Geologen meist als 

Hallstätter Dolomit bezeichnet wird. In dem untersten Theil dieses ungeschich

teten Dolomites nun fand Herr S t a b i l e  sowohl die von Herrn P. Me r i a n  be

stimmten Muschelkalk-Petrefacten, als auch jene Formen, welche ich später mit 

solchen der oberen Trias identificirte. Listen derselben findet man in den Ein

gangs angeführten Abhandlungen.

Das Vorkommen zahlreicher Formen der oberen alpinen Trias, so wie der 

petrographische Charakter des Gesteines veranlasste mich, den in Rede stehenden 

Dolomit auf meiner Karte zu der im nächstfolgenden Abschnitt zu behandelnden 

Abtheilung, nämlich zu den oberen Trias-Dolomiten und Kalksteinen, den Esino- 

Schicbten zu stellen. Eben dahin gestellt wurden dann auf meiner Karte, freilich 

an vielen Stellen nur gestützt auf allgemeine Analogie, die Dolomite zwischen 

Castello am Lago Maggiore und Cassana am Margarobbiathale, die stellenweise 

dünn geschichtet, stellenweise mehr massig sind und von Dachsteinkalk überla

gert werden, —  die oft dolomitischen Kalksteine zwischen Cassana und Brusim- 

piano, die eine unmittelbare Fortsetzung der vorigen zu sein scheinen, —  die Do

lomite des St. Giorgio westlich von Riva, —  endlich die Dolomite und Kalk

steine nördlich von der Tiefenlinie die von Lugano nach Menaggio am Corner 

See führt. In dieser Partie kommen nach Esch  er nördlich von Menaggio bereits 

dunkle Kalksteine, ganz ähnlich jenen, welche im Val Sassina Encrinites liliifor- 
mis führen, vor, ausserdem schliesst sie bei Nobiallo Gyps ein; Merkmale, die 

schon mehr auf echten Guttensteiner Kalk deuten und die mich veranlassten eine 

kleine Partie der zunächst den Verrucano überlagernden Kalksteine als Gutten

steiner Kalk zu bezeichnen. Dagegen fand aber B. C r i v e l l i  nach der Mitthei

lung B r u n n e r ’s im Dolomite bei Nobiallo die aus dem Dolomit des Monte Salva- 

tore zuerst bekannt gewordene Gervillia salvata.
Deutlicher mit den Charakteren der Guttensteiner Schichten treten die un

teren Triaskalksteine schon im westlichen Theil des Val Sassina am Ostufer des 

Corner See's auf; sie bilden von hier eine nach Osten fortlaufende, wohl nirgend 

sehr mächtige Zone an der Südseite der Verrucano- und Servino-Massen, (durch 

das Val Sassina, Val Brembana und Seriana bis nach Capo di Ponte im Val Camo- 

nica; hier wenden sie sich nach Süden und bilden einen weiteren fortlaufenden 

Ring um den Verrucano, der die Gneiss-Insel des Monte Muffetto rings umgibt.

Auf der geologischen Karte der Schweiz von S t u d e r  und E s c h e r  sind 

die Gesteine dieser Zone vollkommen richtig der Triasformation zugezählt; doch 

sind sie von den zunächst folgenden Esino-Kalksteinen, und auch von den Dach

steinkalken nicht weiter geschieden. —  In den neueren Publicationen O m b o n i ’s
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dagegen werden sie zusammen mit einem Theile der oberen Trias-Kalksteine und 

Dolomite als Zechsteine bezeichnet. Ihre Auflagerung auf Servino mit den Petre

facten der Werfener Schiefer reicht hin das Unrichtige dieser Auffassung darzu- 

thun, die auch von S t o p p a n i  und C u r i o n i  als unstatthaft erklärt wird.

Am Ufer des Corner See’s selbst (vergleiche oben Seite 458) liegt bald über 

dem Verrucano ein ziemlich hellgrau gefärbter Dolomit, der also nicht die petro- 

graphischen Charaktere der Guttensteiner Schichten darbietet; der Verrucano 

selbst wechsellagert aber mit Schichten von Rauchwacke. —  Am Wege von Re

goledo ostwärts in das Val Sassina trifft man die öfter gelb gefärbte Rauchwacke 

bereits zu mächtigeren Massen ausgebildet und im Val Sassina fand C u r i o n i  die 

oft citirten Stielglieder von Encrinites liliiformis. —  Südlich bei Introbbio legt 

sich unmittelbar auf die südlich fallenden Verrucano-Bänke dunkelgrauer dolomi

tischer Kalkstein. —  In der östlichen Abzweigung des Val Brembana, nordöstlich 

von Lenna, finden sich zunächst über den Verrucano-Schichten Kalksteine dunkel

grau gefärbt mit weissen Spathadern, ganz das petrographische Ansehen echter 

Guttensteiner Schichten darbietend. —  Noch deutlicher entwickelt ist der Cha

rakter der Gesteine im östlicheren Theile der lombardischen Alpen. Im Val Ca- 

monica legt sich südwestlich von Cemmo bei Capo di Ponte auf den Servino gelbe 

Rauchwacke und Guttensteiner Kalk mit allen petrographischen Merkmalen 

dieses Gesteines; derselbe enthält ansehnliche Massen von Gyps und ist weiter

hin nach Süden zu verfolgen über Cerveno bis gegen Losine. Hier scheint er auf 

das östliche Gehänge des Thaies hinüber zu setzen, und die Kalksteine zunächst 

ßreno sind hell gefärbt, und demnach wohl als obere Trias-Kalke zu bezeichnen. 

Nahe südwestlich bei Cividate kann man die Gränze ziemlich genau beobachten; 

der dünn geschichtete dunkle Guttensteiner Kalk kömmt wieder an das rechte Ufer 

herüber und bildet die tiefsten Theile des Gehänges bei Erbano und bei Terzano 

im Val di Scalve. Eben so deutlich zu erkennender Guttensteiner Kalk zeigt sich 

auf der rechten Seite des Val di Scalve bei Angolo, während höher hinauf, gegen 

den Monte Pora zu, helle Dolomite sichtbar werden. — Im Val del Orsi zwischen 

Monti und St. Vigilio, dann bei diesen beiden Orten selbst und in der Schlucht 

südlich von St. Vigilio folgen auf die Verrucano- und Servino-Massen zuerst gelbe 

Schiefer und Rauchwacken, dann dunkle Guttensteiner Kalke mit weissen Spathadern, 

die hin und wieder zahlreiche Crinoiden-Stielglieder, ziemlich sicher als Encrinites 
liliiformis zu bestimmen, enthalten; die bekannten Anhydrit- und Gypsmassen von 

Castello, Volpino und Lovere sind dem Guttensteiner Kalk untergeordnet, und 

auch bei letzterem Orte fand ich wieder mehrfach die Crinoiden-Stielglieder.

Ueber das Auftreten der hierher gehörigen Schichten bei Goveno am östli

chen Ufer des Lago d’Iseo, dann im Val Gandina bei Pezzaze enthält die oft citirte 

Abhandlung C u r i o n i ’s über die wahre Aufeinanderfolge der Triasgebilde in den 

lombardischen Alpen genaue und sehr schätzenswerthe Mittheilungen. Zunächst 

auf den Werfener Schiefern folgt im Val Gandina weiss oder gelb gefärbte 

Rauchwacke, die als Zuschlag beim Verschmelzen der Eisenerze verwendet w ird; 

sie steht mit Gyps und Anhydrit führenden Thonen in Verbindung. Eine höhere 

Etage bildet der „Muschelkalk“ von Goveno, ein schwarzer von gelben Spathadern 

durchzogener Kalkstein, der Stielglieder von Encrinites liliiformis, dann Tere
bratula vulgaris und andere nicht genauer bestimmte Fossilien enthält. Unter den 

mir mitgelheilten Stücken glaube ich unter Anderem den Ceratites binodosus zu 

erkenneu. —  Durch das Val Trompia setzt die Zone von Guttensteiner Schichten 

unmittelbar südlich bei Bovegno; am Eingang des Thaies la Valle stehen mächtig 

entwickelt die gelben Rauchwacken an. Oestlich von Bovegno streichen dann die 

Schichten die uns beschäftigen fort über Ludizzo, am Nordgehänge des Monte
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Ario vorbei, wo man wieder die obere Etage der dunklen Kalksteine, und die 

untere der Rauchwacken gut unterscheiden kann, und verbinden sich dann wohl 

über Bagolino mit den Kalksteinen des Monte BrulTione an der Gränze zwischen 

Tirol und Lombardie.

Derselben Gruppe, wenn auch wahrscheinlich ihrer oberen Etage, gehört 

aber, wie mir scheint, auch der durch die Untersuchungen von E s ch e r  und Me

r i a n  bekannt gewordene Kalkstein mit echten Muschelkalkpetrefacten von Mar

cheno im Val Trompia an. —  Er findet sich getrennt von der Hauptzone in der 

Sohle des Val Trompia mit sanft wellig gebogenen, theilweise selbst horizontalen 

Schichten, unmittelbar überlagert von den gleichförmig geschichteten Holobia- 

schiefern, dann mergeligen und sandigen oberen Triasgesteinen, welche im Val 

Trompia zwischen Gardone und Bovegno und' weiter ostwärts am Fiume Chiese 

u. s. w. weit verbreitet auftreten, und über welche sich dann in einzelnen Massen 

der helle Kalk und Dolomit zu den höheren Berggipfeln aufthürmt.

Das beigesetzte Idealprofil mag in allgemeinen Zügen die Art des Auftretens 

der Formationen im Val Trompia und dessen Umgebung erläutern. Die unmittel

bar südlich von Collio ziemlich steil südlich geneigten Schichten werden weiter 

nach Süd mehr schwebend; die Thäler sind bis in die obere Trias eingeschnitten, 

das tiefste, das Val Trompia selbst, sogar bis in den Muschelkalk.

Figur 1.

SW. 1 Verrncano. 2 Serrino (Werfener Scliichlen). 3 Rauchwackc und -1 Muschelkalk (Guttensteincr Schichten). NO.
5 Obere Triasgebilde. 6 Dacbeteinbalb.

Nach E sch e r ’s Beschreibung besteht der Muschelkalk von Marcheno nahe 

nördlich von diesem Orte von unten nach ohen aus folgenden Schichten: 1) Rauch

grauer dichter Kalkstein, theilweise sandig, durch Quarzkörner und Glimmer ver

unreinigt; er enthält Encrinites UUiformis, Spirifer fragilis, Terebratula Ment- 
zelii, T. vulgaris, T. trigonella, Pecten laevigatus, Lima striata; 2) rauch

grauer kleinknolliger Kalkstein mit T. vulgaris; 3) dunkelgrauer sandiger Kalk

stein mit Cer. binodosus? 4) bedeutend mächtig, klein und durch und durch 

knolliger rauchgrauer Kalk. —  Die Schichten dieses Profiles fallen unter 35 bis 

45 Siid-Südost, nahe nördlich davon zeigte sich ein knolliger Kalk sanft nach 

Norden fallend, schon gegen Rrozzo hin aber biegt sich derselbe wieder in Süd- 
Fallen um.

Nördlich von Brozzo, ungefähr am halben Wege zwischen diesem Orte und 

Tavernole fand ich noch einmal eine mächtige Bank des petrefactenreichen Kalk

steines ; die Schichten fallen hier sanft nordwestlich, gleich darauf werden die 

Gehänge sanft und die später zu beschreibenden mergeligen und sandigen oberen 

Triasgesteine treten herab bis in die Thalsohle, aber schon bei Tavernole er

scheint im Bachbelt unter ihnen wieder der schwarze knollige Kalk mit nahe hori

zontalen Schichten; er zieht sich auf eine kurze Strecke in das Val Marmcntino
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hinein, wo ich sehr nahe am Eingänge auf der rcchten Thalseite am Wege wieder 

die Schichte mit den zahlreichen Brachiopoden aulland. Au dieser Stelle sieht 

man besonders deutlich die Auflagerung der jüngeren Gebilde auf dem Muschel

kalk; mit horizontalen Schichten folgen sehr bald auf die Bank mit den Brachio

poden, Wenger Schiefer mit Halobia Lommeli, dann blutrothe sandige Mergel; 

die letzteren wechseln mehrfach mit den Wenger Schiefern und das ganze 

Schichtensystem wird von den grauen Dolomiten des Castello del Asino überlagert 

Im Hauplthale halten die dunklen Kalksteine an bis gegen Ponte d'Ajale, wo sie 

dann wieder unter den jüngeren Triasgesteinen verschwinden.

3) Obere  Tr i a s f o rma t i on .

Eine Frucht der Studien der allerletzten Zeit erst ist die Erkenntniss, dass 

die obere Triasformation in einem grossen Theile der Nord- und Südalpen aus 

drei deutlich gesonderten Hauptgliedern besteht, die man in ihrer Aufeinander

folge von unten nach oben als die Cassianer Schichten, die Esino-Scliichten und 

die Raibler Schichten bezeichnen kann. Alle drei Glieder stehen in einem innigen 

Verbände und haben eine nicht unbedeutende Anzahl von Fossilresten gemein

schaftlich. Das oberste und unterste Glied, die Cassianer und die Raibler Schich

ten, bestehen vorwaltend aus mergeligen und sandigen Gesteinen. Diese petro

graphische Aehnliehkeit, so wie der Umstand, dass es bei unseren früheren Ar

beiten nicht gelang alle drei Glieder in unmittelbarer Aufeinanderfolge anzutreflen, 

macht es erklärlich, dass uns so lange Zeit hindurch die wahren Beziehungen der

selben zu einander unklar blieben.

Dass die echten Raibler Schichten auf den hellen Kalksteinen mit Chem

nitzien u. s. w. liegen, dass ist bereits in meinen Abhandlungen „Ein Beitrag zur 

Kenntniss der Fauna der Raibler Schichten *)“ und „Ein geologischer Durch

schnitt der Alpen u. s.«w.“ 2) umständlich nachgevviesen; doch war ich, zur 

Zeit als diese Abhandlungen veröffentlicht wurden, immer noch geneigt die Cas

sianer Schichten, ungeachtet der etwas abweichenden Fauna, mit den Raibler 

Schichten selbst in Parallele zu stellen und ihre abweichenden paläontologischen 

Charaktere Local-Einflüssen zuzuschreiben.

Die ersten Andeutungen des wahren Verhältnisses lieferten die Arbeiten von 

Baron von R i c h t h o f e n  in Süd-Tirol; derselbe erkannte, dass die Cassianer 

Schichten unter den hellen Dolomiten und Kalksteinen des Sehlem liegen; die 

letzteren erwiesen sich durch globose Ammoniten als den Esino-Kalksteinen 

analog, und über ihnen folgen rothe mergelige Kalksteine mit einigen der bezeich

nendsten Formen der Raibler Schichten.

Noch bestimmter und auf weite Landstreckcn hin verfolgten wir die Drei

te ilung  der oberen Trinsgesteiiie in den Kulkalpen von Nord-Tirol. Die Basis 

bilden die von G ü m b e l  so benannten Partnachschiefer mit Halobia Lommeli und 

Baclryllien; sie müssen unerachtet ihrer Armuth an Petrefacten mit den Cassia

ner Schichten in Parallele gestellt werden. Ucber ihnen folgen die hellen Kalk

steine, die z. B. gerade nördlich von Innsbruck in ungeheurer Mächtigkeit ent

wickelt sind und durch Chemnitzien, globose Ammoniten, Halobia Lommeli, Na- 

ticen u. s. w. als unzweifelhaftes Aequivalent der Esino-Kalke sich zu erkennen 

geben. Auf diese endlich folgen die von den Tiroler Geologen als „Cardita- 

Schiehten“ bezeichneten Gebilde, welche die Raibler Schichten repräsentiren. 

Es ist übrigens hier nicht der Ort, in eine nähere Darstellung dieser Verhältnisse

1) Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften, Band XXIV, Seite 537.

3) a. a. 0. Band XXV, Seite 2S3.



einzugehen; ich überlasse es Herrn Baron yon R i c h t h o f e n ,  der es unternom

men hat, unsere im Sommer 18B7 in den Tiroler Alpen gemachten Beobachtungen 

zusammenzustellen, diess zu thun, und den Antheil zu bezeichnen, den nament

lich die Herrn W . C. G ü m b e l  und A. P i c h l e r  an der Feststellung der eben 

angedeuteten Verhältnisse genommen haben.

Für die lombardischen Alpen endlich hat Herr C u r i o n i ,  der überhaupt 

früher als alle übrigen Geologen, die sich mit Untersuchungen in den lombardi

schen Alpen beschäftigten, zu richtigen Ansichten über die dortige Trias gelangte, 

in seiner neuesten Abhandlung „Appendice sulla successione normale dei diversi 
membri del Terreno triasico nella Lombardia“ die erwähnten drei Glieder mit 

Bestimmtheit nachgewiesen. Ich freue mich um so mehr diess hervorheben zu 

können, als er, wie er selbst anführt, durch meine Bemerkungen über seine frü

here Arbeit über die Gliederung der lombardischen Trias *) veranlasst wurde, 

seine Untersuchungen noch einmal aufzunehmen, und dabei zu so befriedigenden 

Resultaten gelangte. Ich selbst, als ich die lombardischen Alpen im Sommer 1856 

bereiste, hielt die Cassianer Schichten noch für ein Aequivalent der Raibler 

Schichten, und war nicht bedacht dieselben auf meiner Karte zu trennen; ich 

verband daher die Cassianer Schichten des oberen Val di Scalve, westlich über 

Valzurio mit den Raibler Schichten von Oltresenda bei Clusone, und glaubte 

mich zu dieser Annahme um so mehr berechtigt, als O m b o n i’s Karte eine solche 

Verbindung ebenfalls andeutet. Auf der östlichen Seite dagegen, wo sie sich um 

den Monte Vaccio herumbiegen, glaubte ich sie über Borno mit den Raibler 

Schichten im unteren Val di Scalve verbinden zu dürfen, und betrachtete folge

richtig die Kalksteine des Monte Presolana, C. di Moren und M. Vaccio als Dach

steinkalk. Erst jetzt nach den Angaben von C u r i o n i  und einigen in meinen 

Tagebüchern befindlichen Notizen habe ich diesen Theil der Karte so weit als 

möglich zu rectificiren gesucht.

a ) Cassianer Schichten.
Dass diese Schichtengruppe auch im westlichen Theile der lombardischen 

Alpen nicht gänzlich fehlt, ist sehr wahrscheinlich; so deutet namentlich vieles, 

was über die Vorkommen im Val Sassina bekannt wurde, auf ihr Vorkommen da

selbst hin, und Cu r i o n i  glaubt in den Schiefern des Val Neria, südöstlich vom 

Monte Croce, die St. Cassian-Schicliten zu erkennen. Zur Zeit aber fehlen mir 

die nöthigen Anhaltspuncte um ihr Vorkommen in diesen Gegenden auf der Karte 

zu verzeichnen. Im Val Brembana dagegen fehlen sie vielleicht wirklich; weder 

sprechen Balsamo C r i v e l l i  und O m b o n i ,  welche die oberen Theile dieses 

Thaies durchforschten, von Gebilden, welche mit grösserer Wahrscheinlichkeit 

hierher gezogen werden könnten; noch habe ich selbst oberhalb Lenna, wo sie 

zwischen den Esino-Schichten und den unteren Triasgebilden aufzusuchen wären, 

etwas von ihnen bemerkt. Uebrigens war auch ich, als ich die Gegend bereiste, 

nicht vorbereitet, sie gerade an dieser Stelle aufzusuchen.

Ein schmaler Streifen echter Cassianer Schichten ist dagegen in meiner 

Karte ausgeschieden vom Val Scriana angefangen, ostwärts streichend am Nord

gehänge des Monte Presolana vorüber, dem oberen Theil des Val die Scalve ent

lang bis zum Monte Vaccio, und um diesen herum biegend bis südlich von Cerveno 

im Val Camonica. Ueber die westlicheren Theile dieses Zuges gibt die mehrfach 

erwähnte neueste Abhandlung C u r i o n i ’s die nöthigen Nachweisungen; im Val 

Camonica habe ich sie selbst beobachtet. Sie bestehen hier aus dunklen Schiefern,
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an deren unterer Gränze bedeutende Massen von Gyps entwickelt sind. Im 

Val di BI<5, das zwischen Cerveno und Ono herabkömmt, fand ich darin 

Ammoniten aus der Familie der Globosen und schöne Exemplare der Halobia 
Lommeli.

Auf der Westseite des Oglio bei Breno, dann weiterhin im Val Camonica 

bis Corti bei Lovere liegen mir keine bestimmten Anhaltspuncte vor, um eine 

Zone von Cassianer Schichten zwischen dem älteren Muschelkalk und dem Esino- 

kalk auszuscheiden, wenn es auch sehr wahrscheinlich ist, dass die Zone auch 

hier nicht fehlen wird.

Auf der Ostseite des Lago d’Jseo bei Tolline scheint das von C u r i o n i  als 

Keuper bezeichnete Gebilde den Cassianer Schichten zugezählt werden zu müssen; 

es wird hier am See selbst unmittelbar von Raibler Schichten überlagert, so dass 

der Esinokalk gänzlich fehlt.

Der Art des Auftretens mergeliger und sandiger Triasgebilde im Val Trompia 

und Val Sabbia wurde schon früher mehrfach erwähnt. Da aus diesen Gegenden 

bisher keine die Raibler Schichten mit Sicherheit bezeichnenden Fossilien be

kannt wurden, wohl aber solche, welche den Cassianer Schichten eigen sind, so 

habe ich den ganzen Complex als Cassianer Schichten bezeichnet, halte es aber 

für sehr wahrscheinlich, dass bei den künftigen Detailuntersuchungen auch die 

ersteren an vielen Stellen werden nachgewiesen werden, um so mehr, da man 

allenthalben über den Halobiaschiefern auch bunte Mergel und Sandsteine beob

achtet, die ganz und gar jenen des Val Brembana gleichen. Ausser den schon von 

E s c h e r  angeführten globosen Ammoniten, Halobien u. s. w. an verschiedenen 

Stellen im Val Trompia fand ich nördlich vom Monte Ario in einem gelblich ge

färbten Mergelkalk deutliche Exemplare des A. Aon.

b ) Esino-Kalkstein.
In den lombardischen Alpen so gut wie weiter ostwärts in Süd-Tirol, in den 

Venetianer Alpen u. s. w. bilden diese Kalksteine nicht eine zusammenhängende 

regelmässig fortlaufende Zone, sondern treten in gewissen Gegenden in verein

zelten oft ausserordentlich mächtigen Massen auf, während sie in anderen be

nachbarten Gegenden ganz fehlen. —  Schon oben wurde auf die Schwierigkeit 

hingewiesen, in manchen Gegenden ihre untere Gränze mit Schärfe festzustellen; 

eben so schwierig ist es an den meisten Stellen in den westlichen lombardischen 

Alpen ihre obere Gränze sicher zu bezeichnen, da sic hier häufig ohne weiteres 

Zwischenglied von petrographisch ganz ähnlichen Dachsteinkalken und Dolomiten 

überlagert werden. —  Einen weit sichereren Anhaltspunct zu dieser Trennung 

bieten dagegen in den östlichen lombardischen Alpen die Raibler Schichten.

Schon oben wurden die Gründe angegeben, welche mich veranlassten, den 

Dolomit des Monte Salvatore und andere zwischen dem Lago Maggiore und Lago 

di Como auftretende Kalk- und Dolomit-Partien in die Abtheilung die uns be

schäftigt einzureihen; ich wende mich daher gleich zu den ostwärts vom Lago di 

Como befindlichen Partien.

Die erste derselben ist jene, welche die vielbesprochenen lichteren Kalk

steine und Dolomite von Esino, dann die dunklen dünn geschichteten Kalksteine 

von Varenna und Perledo umfasst. Die geologische Stellung dieser Gebilde in 

der oberen Trias kann, seit die Petrefacten derselben einer sorgfälligeren Unter

suchung unterzogen wurden, weiter keinem Zweifel unterliegen. Die eigentlichen 

helleren Kalksteine von Esino bilden die höheren, die dunklen Kalksteine und 

Schiefer die tieferen Schichten, doch konnte ich beide auf meiner Uebersichts- 

karte nicht weiter von einander trennen.



Die südliche Gränze dieser Partie oberer Triasgesteine musste ziemlich 

willkürlich bestimmt werden. Als Anhaltpuncte dabei dienten, dass ich am Corner 

See selbst am Wege von Como nach Varenna die letzten ziemlich deutlich cha- 

raktcrisirtcn Partien von Dachsteinkalk an der Strasse kurz vor Mandello antraf, 

und in denselben sogar Durchschnitte des Megalodus iriqueter zu erkennen 

glaubte, während nach Ueberschreitung des Alluvial-Plateau’s, auf dem Mandello 

steht, die ersten anstehenden Felsen westlich von Somana schon aus dünnge

schichtetem schwarzen Kalkstein ganz ähnlich jenem von Varenna bestehen; dass 

Es ehe r  sowohl (Profil XV) als O mb o n i  (auf seiner Karte) im unteren Theil 

des Val Neria jene Gesteine verzeichnen, welche die Kössencr Schichten reprä- 

sentiren; dass der Dolomit des Monte Grigna nach der Ansicht Escher ' s  mit 

jenem des Resegone di Lecco vereinigt werden muss, während nach O m b o n i  

im Museo civico in Mailand nach der von ihm gegebenen Abbildung sehr deutlich 

zu erkennende Exemplare der Halobia Lommeli sich befinden, welche von der 

Costa di Prada am Südabhang des Rückens, welcher das Val Neria von dem Val 

Sassina trennt, stammen.

Eine zweite Partie von oberen Triaskalksteinen beginnt in dem Val 

Stabina und im westlichen Brembo-Thale, ist mächtig entwickelt in den Gebirgen 

zwischen dem Val Brembana, Val Seriana und Val Camonica, schneidet aber 

am Nordrande des Lago d’ Iseo wieder aus. Der Monte Ortighera südöstlich 

von Piazza, der Monte Mena, der gewaltige Stock des Monte Arera und Monte 

Foppa, dann weiter östlich der Monte Presolana, .  C- di Moren und Monte 

Vaccio, die Kalksteine bei Breno, endlich der Monte Pora gehören dieser 

Partie an.

Auf einer abweichenden Auffassung des Verhältnisses dieser Kalksteinpartie 

zu den Raibler Schichten, welche sie im Val Brembana und dessen Umgegend 

im Süden begränzen, beruhen die wichtigsten der einer Correctur bedürftigen 

Angaben in der Karte und den übrigen Publicationen der Herren Es eher  und 

S t udc r .  Sie glaubten diese Kalksteine gleich jenen des Monte Aralalta, Monte 

Regina, Monte Alben u. s. w. den Gebilden von St. Giovanni bianco, Dossena 

u. s. w. aufgelagert. Die letzteren sahen sie demnach als ein von ringsum ab

fallenden jüngeren Dolomitmassen umgebenes Erhebungs-Ellipsoid an. (Vergl. 

Escher ,  Vorarlberg, Seite 1 0 t.)

Aber die Gebilde von Dossena u. s. w. setzen, wie schon Balsamo C r i v e i l i  

in seiner wenig verbreiteten lithographirten Schrift darstellt und später allgemeiner 

anerkannt wurde, nach Osten und Westen fort; sie ruhen auf den nördlich von 

ihnen gelegenen Kalksteinen und Dolomiten von Piazza und Lenna, dann vom 

Monte Arera und Monte Foppa und trennen diese von den jüngeren im Süden sich 

anschliessenden Massen des Aralalta, der Porticola, der Umgegend von St. Pelle- 

grino, des Monte Alben u. s. w.

Das geologische Alter der tieferen dieser Kalksteine und Dolomitmassen war 

aber nun wieder andererseits von Balsamo C r i v e l l i  und O mb o n i  unrichtig an

gegeben worden. Von der Annahme ausgehend, dass der Schichtencomplex von 

Dossena die ganze Triasformation repräsentire, erklärten sie dieselben für Zech

stein. Auf den Schichtencomplex von Dossena werde ich später zurückkommen, 

aber die aus dem Kalkstein bei Lenna bekannt gewordenen Fossilien ‘)  allein 

schon reichen vollkommen aus, das Alter mit voller Sicherheit festzustellen. 

E s c h e r  schon erwähnt des Vorkommens von Chemnitzien aus demselben, die 

mit jenen .von Esino offenbar übereinstimmen. Aus der Sammlung des Herrn
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F e d r e g h in i  in Sarnieo aber erhielt ich Exemplare von derselben Localität, die 
eine genaue Bestimmung zulassen. Es sind die folgenden Arten :

Ammonites sp.? (Farn, der Globosi.)
Chemnitzia Escheri Hörnes.
Natica Meriani Ilörnes.
Halobia Lommeli Wissm.
Es kann demnach keinem Zweifel unterliegen, dass der Kalkstein von Lenna 

und somit auch der der ganzen Partie, die uns beschäftigt, mit jenem von Esino 
übereinstimmt und demnach der oberen alpinen Trias angehört, eine Stellung, die 
auch von S t o p p a n i  und C u r i o n i  in ihren neuesten Publicationen anerkannt 
wird. Nach den schönen Beobachtungen des Letzteren bildet aber auch die 
Gruppe von Kalksteinen südlich vom hinteren Val di Scalve eine unmittelbare 
Fortsetzung der Kalksteine von Lenna. Er fand auch in diesem Zuge, wenn gleich 
selten, bezeichnende Fossilien.

Oestlich vom Lago d ’ Iseo sind die Esino-Schichten noch nicht mit voller 
Sicherheit nachgewiesen, doch ist ihr Vorkommen in der Umgegend von Zone 
durch C u r i o n i  wahrscheinlich gemacht. Vielleicht gehören auch die rings von 
Cassianer und Raibler Schichten umgebenen Kalkinseln im Val Trompia und 
ostwärts von diesem wenigstens theilweise hierher.

c )  Raibler Schichten.

Zu einer Zeit, in welcher man auf das Vorkommen nahe verwandter, wenn 
auch nicht identischer Formen bei Bestimmung des Alters der Formationen einen 
grösseren Werth legte als heutzutage, beschrieb L. v. B u c h  seine Trigonia 
Whatleyae aus dem Val Brembana und sprach die Ueberzeugung aus, dass sie, 
als so nahe verwandt mit mehreren Muschelkalk-Trigonien, ebenfalls aus Mu
schelkalk stammen müsse. Diese Mittheilung wurde der Ausgangspunct aller spä
teren Ansichten; E s c h e r  und S t u d e r ,  welche zuerst die Fundstelle der ge 
nannten Muschel genau bezcichneten, Balsamo C r i v e l l i  und O m b o n i ,  welche 
das Fortlaufen der Zone von mergeligen, sandigen und kalkigen Gebilden, aus 
deren mittleren Schichten sie stammt, gegen Westen bis in's Val Sassina, gegen 
Osten bis über das Val Seriana hinaus nachwiesen, blieben bei der von Buc h  
ausgesprochenen Altersbestimmung, wenn auch namentlich die ersteren schon 
ausdrücklich auf den auffallenden Unterschied der Fauna dieser Schichten von 
jener des echten Muschelkalkes im Val Trompia, bei Recoaro u. s. w. hinwiesen.

C u r i o n i  in seiner classischen Abhandlung über die Gliederung der Trias
gebilde in der Lombardie hat meines Wissens zuerst die wahre Stellung dieser 
Schichten in der oberen Trias über dem echten Muschfelkalk erkannt und sie mit 
den Schichten von St.Cassian parallelisirt. Die Richtigkeit seiner Anschauungsweise 
wird nicht allein durch die Lagerungsverhältnisse und die Petrefacten in den 
lombardischen Alpen selbst, sondern vorzüglich auch durch ihre Vcrgleichung mit 
den in den letzten Jahren so genau durchforschten ähnlichen Gebilden in den Alpen 
von Kärnten, namentlich der Umgegend von Raibl der Hauptsache nach bestätigt.

Die Raibler Schichten der lombardischen Alpen bestehen theils aus sandigen, 
mergeligen und schiefrigen, theils aus kalkigen Gesteinen. —  Die Sandsteine 
sind meistens -lebhaft roth oder grün gefärbt, die Schiefer meist dunkelgrau, 
dünnblättrig, die Kalksteine ebenfalls meist dunkel. Die Kalksteine sind häufig, 
so namentlich in dem Val Brembana, in der Mitte zwischen zwei Sandsteinmassen 
zu grösser Mächtigkeit entwickelt, ein Verhältniss, welches B. C r i v e l l i  und 
O m b o n i  veranlasste in dem was ich hier in ein Ganzes zusammenfafcse die Re
präsentanten aller drei Glieder der Trias, den bunten Sandstein, den Muschelkalk



und den Keuper zu suchen. Die bunten Farben der Sandsteine erinnern in der 
That an die wahren bunten Sandsteine der Alpen, an die W erfener Schichten. 
Allein selbst abgesehen davon, dass die letzteren in den lombardischen Alpen in 
einem weit tieferen Niveau nunmehr mit Sicherheit nachgewiesen sind, sucht 
man in den Gebilden, die O m b o n i  als bunten Sandstein betrachtete, vergeblich 
nach den schiefrigen oft dünnblättrigen und stets mit sehr viel Glimmerblättchen 
auf den Schieferungsflächen versehenen Gesteinen, welche die echten Werfener 
Schiefer meist so leicht erkennen lassen.

Mit weit mehr Berechtigung kann man die Sandsteine der Schichtengruppe, 
die uns beschäftigt, als Keuper bezeichnen, doch scheint es mir strenge genom
men auch nicht statthaft, ein einzelnes Glied der oberen Trias der Alpen eben so 
zu benennen, wie das was ausser den Alpen, und namentlich in Schwaben die 
ganze obere Trias repräsentirt. Wollte man den Namen Keuper durchaus auch in 
den Alpen anwenden, so müsste man darunter wie mir scheint nicht nur die hier 
in Rede stehenden Gebilde, sondern überdiess auch die im vorigen Abschnitte 
behandelten Kalksteine und Dolomite und dazu noch die Cassianer Schichten 
zusammengenommen verstehen.

Im westlichen Theile der Lombardie bis zum Ostufer des Lago di Como 
scheinen die Raibler Schichten zu fehlen, oder entgingen doch bisher den Beob
achtungen; dagegen bilden sie bei Bajedo südwestlich von Introbbio beginnend 
eine ununterbrochene Zone, die erst östlich streicht nach ValTorta und Fornanuova, 
dem Val Stabina folgt bis hinter Cassiglio, sich um den Monte Aralalta herum 
nach Süden biegt, und bei Camerata und Pianca in das Val Brembana herabsteigt. 
In diesem erlangt sie eine sehr bedeutende Entwicklung, wendet sich dann über 
St. Gallo und Dossena wieder nach Osten, streicht über Serina am Nordfuss des 
Monte Alben vorüber nach Oneta, Gorno und Premolo, von wo sie eine nordöst
liche Richtung annimmt; sie berührt Piario und Oltresenda, setzt über das Giogo 
di Castione hinüber in das Val di Scalve, in dem sie in der Umgegend von Spi- 
golo eine bedeutende Entwicklung erlangt und nach Osten eine Zunge wahr
scheinlich bis in die Umgegend von Malegno im Val Camonica entsendet; sie 
wendet sich dann um die Westseite des Monte Pora herum nach Süden und 
erreicht über Ceratello und Qualino das Nordende des Lago d’Iseo bei Lovere. 
Am gegenüberliegenden Ufer findet man sie wieder bei Toline, die letzte Stelle, 
wo sie sicher durch Petrefacten charakterisirt nachgewiesen ist. Dass aber auch 
ein Theil der weiter östlich im Val Trompia und Val Sabbia auf meiner Karte als 
Cassianer Schichten verzeichneten Gebilde wahrscheinlich der Gruppe der 
Raibler Schichten angehören dürfte, wurde schon früher erwähnt.

Der westliche Anfangspunct der fortlaufenden Zone der Raibler Schichten scheint 
mir durch die grünlich gefärbten Mergelschichten angedeutet, die man südlich 
bei Introbbio und Bajedo dem Guttensteiner Kalk unmittelbar aufgelagert beob
achten kann. Eine Fortsetzung derselben weiter nach Westen scheint mir durch 
die Gesteine im Val Sassina oder im Durchschnitt zwischen Varenna und Bellano 
nicht angedeutet. Man müsste sie aber auch, wie aus dem Vorhergehenden bereits 
hervorgeht, nicht dort, sondern südlich von den Kalksteinen von Esino suchen, 
und eine Andeutung ihres Vorkommens daselbst gibt in der That das v o n E s c h e r  
beobachtete Vorkommen von grauen Mergeln und bläulichen Kalken mit Gervillia 
bipartita Mer., die den Dolomiten des Sasso Mattolino aufruhen.

Ueber das Vorkommen der Schichten, die uns beschäftigen, im Val Brembana 
und Val Seriana enthalten namentlich die Publicationen E s c h e r ’s und auch die 
von Balsamo C r i v e l l i  und O m b o n i  werthvolle Details, denen ich hier nur 
wenige Notizen beizufugen habe.
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Dass diese Schichten westlich unter die Dolomitmassen der Enna-Schlucht 
und des Monte Venturosa einfallen, denen dann im Val Taleggio die Kössener 
Schichten folgen, das hat schon E s e h e r  ausdrücklich hervorgehoben, eben so 
sicher aber beobachtet man ein Einfallen der Kalksteine, die östlich von der Zone 
der Raibler Schichten liegen, nach Westen, also unter die letzteren, im Val Sacca, 
dann nordwestlich von Piazza. Schon an der Strasse von St. Pellegrino gegen 
St. Giovanni bianco fortschreitend, sieht man aus der Ferne zwischen den Ost
abhängen des Monte Venturosa und der Felsschlucht des Val Secca eine grasreiche 
Fläche, welche das Durchstreichen der Raibler Schichten und die Richtung des 
Fallens sämmtlicher Gebilde nach Westen deutlich erkennen lässt. —  Auch beim 
Eingang der Enna-Schlucht bei St. Giovanni bianco fallen die Raibler Schichten 
nach Westen. Vorherrschend sind die grünen und rothen Mergel und Sandsteine, 
die. theils Knollen, theils eingelagerte Bänke eines gelben sandigen Kalkes mit 
Drusen und Adern von Kalkspath enthalten. An einer Stelle beobachtete ich darin 
schöne Eisenkieskrystalle in der Form des Pyritoides. An der oberen Gränze der 
Raibler Schichten, sowohl in der Enna-Schlucht als auch westlich von Pianca, 
finden sich schmutzig graugrüne fcinblättrige Schiefer, welche mit den gelblichen 
Kalksteinen alterniren, dann auch Rauchwacken.

Einen sehr schönen Durchschnitt der Schichtengruppe sieht man am W ege 
von St. Pellegrino nach Dossena. Unter den Kössener Schichten, die bei St. Pel
legrino selbst zu Tage treten, und von denen weiter unten die Rede sein wird, 
folgt Dachstein-Dolomit, dann unter diesem, regelmässig nach Süd fallend, die 
rothen und grünen Mergel und Sandsteine, die sehr häufig festere Mergelknollen 
enthalten. Rothe und grüne Farben wechseln fortwährend ab. Prachtvoll ent
wickelt und in bedeutender Mächtigkeit sieht man diese Schichten im Val Antea. 
Bald stellen sich auch einzelne Kalkbänkc ein, die aber stets noch mit den Mer
geln und Sandsteinen alterniren, aber gegen Dossena hinauf immer mehr vor
walten. Bei Dossena selbst, dann im Hintergründe des Val Antea finden sich 
Gyps und Rauchwacke, die zur Ansicht verleiten könnten, man habe es schon mit 
unteren Triasgebilden zu thun. Bedenkt man aber, dass die nördlich davon fol
genden Kalkmassen eine unmittelbare Fortsetzung jener von Lenna sein müssen, 
die, wie oben gezeigt wurde, noch der oberen Trias angehören, so erkennt man, 
dass hier die Rauchwacken und Gypse noch in die Abtheilung der Raibler 
Schichten gehören.

Man verfolgt die Rauchwacken aus dem Hintergründe des Anteathales östlich 
über das Joch bis Serina, von wo der ganze Complex der Raibler Schichten in 
östlicher Richtung über Valpiana, oltreil Colle, Zambla, Oneta und Gorno in 
das Val Seriana fortstreicht; die Beschaffenheit des Zuges in dieser Partie ist 
aus den'Mittheilungen E s c h e r 's  (Seite 106 und 107 ) ersichtlich; auch hier 
sind es, wie aus dem Profil von Col di Zambla gegen Oneta herab hervorgeht, 
bunt gefärbte Sandsteine, Mergel und Schiefer, die mit petrefactenreichen Kalk
bänken wechsellagern.

Im Val di Scalve bei Spigolo walten die dunklen Kalksteine vor, nur unter
geordnet beobachtete ich rothe und grüne Mergel. Der Reichthum an Petrefacten 
ist ungemein gross. Bei etwas längerem Aufenthalte würde man hier reiche Auf
sammlungen zu machen im Stande sein; die Schichten streichen westlich um den 
Monte Pora herum über Ceratello und Qualino nach Lovere. Bei den letztge
nannten Orten haben sie wieder ganz jenen petrographischen Charakter ange
nommen, den sie im Val Brembana zeigen. Es sind rothe und grüne Mergel mit 
dunklen Kalksteinen wechselnd, häufig mit Petrefacten ; auch dünne schwarze 
Schiefer fehlen nicht. In den grünen Mergeln zeigen sich namentlich nördlich



von Ceratello wieder sehr schöne Eiscnkies-Pyritoide, auf welche eine Art Berg
bau getrieben wurde.

Durch den Lago d'Iseo ist nun der Zug der Baibier Schichten auf eine kurze 
Strecke unterbrochen, am östlichen Ufer treten sie aber wieder in ihrer voll
kommen regelmässigen Entwicklung beiToline auf. Die schöne Arbeit C u r i o n i ’s 1)» 
von der ich einen Auszug im Jahrbuchc der k. k. geologischen Reichsanstalt ver
öffentlichte ®), gibt eine eingehende Schilderung derselben. Die untere, mehr aus 
sandigen und mergeligen Gebilden bestehende Abtheilung wird von ihm als Keuper 
bezeichnet, die obere, aus dunklen Kalkbänken bestehende mit den Cassianer 
Schichten parallelisirt.

Bevor ich die Abtheilung der Raibler Schichten und der oberenTriasgebildc 
überhaupt gänzlich verlasse, muss ich noch einiger Vorkommen gedenken, welche 
südlich von der Hauptzone dieser Gesteine aus den schon zur Liasformation ge
hörigen Dachstein- und Kössener Schichten in besonderen Aufbrüchen zu Tage 
treten sollen. Dahin gehören die auf Ombo ni ' s  Karte als bunter Sandstein be- 
zeichneten kleinen Partien östlich von L e c c o , östlich von Abbadia, und bei 
Cassina südöstlich von Introbbio. Die erste dieser Localitäten habe ich selbst 
besucht; steigt man von Germanedo in dem von Osten herabkommenden Thale 
aufwärts, so findet man ein dunkelgraues, dem doleritischen Sandstein der 
Venetianer Alpen ähnliches Gestein, theils sehr feinkörnig, theils in Breccien 
übergehend, das nach Nordosten fällt und von dunkelgrauen Kössener Schichten 
bedeckt wird. Versteinerungen gelang es mir nicht darin aufzufinden; doch scheint 
es mir nach Gesteinsbeschaffenheit und den Lagerungsverhältnissen am wahr
scheinlichsten, dass dieses Gestein den Raibler Schichten angehört.

Als Zechstein (Esinokalk) bezeichnet ferner O m b o n i  gewisse im Grunde 
des Val Imagna und Val Serina unter den Kössener Schichten hervortretende 
Kalksteinmassen, ohne aber einen anderen Anhaltspunct als den ihrer tieferen 
Lage für ihre Trennung von den Liasgesteinen zu haben. Ich glaube mich nicht 
berechtigt, sie von diesen zu trennen.

Von grösserer Wichtigkeit dagegen sind die Angaben S t o p p a n i ’s. Er 
trennt die gesammte obere Trias topographisch in drei Gruppen, deren jede aus 
drei Gliedern besteht, von denen die der einen mit jenen der beiden anderen 
gleichen Alters seien.

Die südlichste dieser Gruppen, entwickelt bei Gaggio und im Val Retorta, 
fällt ganz in das Gebiet der auf meiner Karte, hauptsächlich nach den Angaben 
E s c h e r ' s ,  als Lias bezeichneten Gesteine. Sollten sich bei Gaggio wirklich 
echte Cassianer Petrefacten finden und die in dieser Beziehung von S toppar i i  
mitgetheilten Bestimmungen richtig sein, so würde die Karte in dieser Gegend 
ein wesentlich anderes Ansehen bekommen. Ich sehe in dieser Beziehung den 
weiteren Arbeiten der so thätigen italienischen Geologen mit grösser Spannung 
entgegen. —  In Bezug auf die weiteren Angaben S t o p p a n i ’s muss ich auf dessen 
Arbeit selbst verweisen , möchte aber nur auf das Eine aufmerksam machen, dass 
seiner Darstellung zu Folge die petrefactenführenden Esino-Schichten in Parallele 
zu stellen wären mit den Raibler Schichten von Dossena, Gorno u. s. w., 
während doch die Letzteren, wie im Vorhergehenden dargestellt wurde, eine 
bestimmt höhere Etage einnehmen.

4 )  U n t e r e r  L i a s  (Dachsteinkalk und Kössener Schichten).

Es wird noch vieler Detailuntersuchungen bedürfen, um die beiden genann
ten Schichtengruppen, welche in der Lombardie wie in den ganzen östlichen 
Kalkalpen eine ausserordentliche Verbreitung und Mächtigkeit erlangen, auf den
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Karten überall genau von einander zu sondern. Meine Karte gibt diese Trennung, 
hauptsächlich gestützt auf die Angaben in der geologischen Karte der Schweiz, 
und jener von O m b o n i ,  nur in allgemeinen Umrissen.

Dass beide Schichtengruppen ein untrennbares Ganze bilden, dass die 
Kössener Schichten den Dachsteinkalken in verschiedenem Niveau eingeragert sein 
können, dass endlich beide zusammen die unterste Abtheilung der Liasformation 
bilden, glaube ich immer noch festhaltcn zu müssen, wenn gleich der erfahrenste 
der lombardischen Geologen, Herr C u r i o n i ,  in Folge seiner neuesten Unter
suchungen sich te ilw eise  dagegen ausgesprochen hat.

Seiner Ansicht zu Folge bildet der Kalkstein mit Cardium triquetrum ein 
tieferes Glied, welches von den Kössener Schichten getrennt und als oberste Ab
teilung der Triasformation beigezählt werden muss. Dabei hält er die bezeich- 
nete Muschel für verschieden von der echten Dachsteinbivalve, dem Megalodus 
scutatus Schafft., der den oberen Abtheilungen der Kössener Schichten angehöre.

Was den letzteren Umstand betrifft, so verkenne ich nicht, dass eine genaue 
Untersuchung sämmtlicher bisher in den verschiedenen Localitäten in den Nord- 
und Siidalpen aufgefundenen, hier in Frage kommenden Bivalven sehr wünschens
w e r t  wäre; doch muss i ch,  bevor eine solche durebgeführt ist, an dem fest- 
halten, was ich bei einer früheren Gelegenheit *) über die Identität des Cardium 
triquetrum Wulf mit dem Megalodus scutatus Schafh. anfiihrte.

Die Schichtenfolge, die C u r i o n i  für die Lombardie angibt, stimmt übrigens 
vollkommen genau mit derjenigen überein, die Me r i a n  (1 8 5 5 ) fürNordtirol und 
Vorarlberg aufstellte und an deren Richtigkeit auch nach den neuesten Unter
suchungen nicht der geringste Zweifel herrscht. Das folgende Schema stellt diese 
Uebereinstimmung dar, die Herr C u r i o n i  darum nicht erkannte, weil er den 
Tiroler Hauptdolomit für den Repräsentanten des Esinokalkcs ansah, und demnach 
glaubte, dass die Raibler Schichten in Nordtirol fehlen.

N o rd t iro l und V o ra r lb e rg  Dach M  e v i a n , G ü r a b e l  .
und unseren  neuesten B e o b a ch tu n g e n : L om b a rd ie  nach C u r i o n i :

1. Dachsteinkalk. | 14. Schichten von Guggiate mit Megaindus
2. Kössener Schichten. J scutahw.
3. Haupt-Dolomit. 12- Dolomit mit Cardium Iriqucirum.

11. Schwarzer poröser Kalk.
4. Carrf«7(Z-Schiehten, Raibler Schichten. < 10. Gyps.

( 9. Schichten von Dossena.

5. Kalkstein von W ildanger, Tratzberg, Z u g- ) g  Ksinokalk
spitz u. s. w. J

6. Partnachschicfer. 7. Keuper und unteres St. Cassian.

Wenn Hr. C u r i o n i  seinen Dolomit Nr. 1 2 , den Repräsentanten des Haupt- 
Dolomites, noch zur Trias rechnet, so steht er hier ganz in Uebereinstimmung 
mi t Gi i mb e l ,  der in seinen neuesten Publicationen von derselben Ansicht aus
geht. W ir nennen dagegen auch diesen Dolomit Dachstrfin-Dolomit, und glauben, 
dass M e r i a n ,  E s c h e r ,  G ü m b e l  u. s. w. dieses W ort in einem zu engen Um
fang gebrauchen, wenn sie damit nur die local in Vorarlberg und dem westlichen 
Theil von Nordtirol als obersten Theil der Kössener Schichten ausgeschiedene 
Kalkbank mit Megalodus triqueter bezeichnen.

Fiir die Ansicht, dass die Kössener Schichten dem Dachsteinkalk gegenüber 
kein bestimmtes Niveau einhalten, scheinen auch die Beobachtungen von

')  Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt, IV. Band, Seite 731.



S t o p p a n i  in anderen Theilen der Lombardie zu sprechen. Die Schichtenfolge, 
die er entlang seiner Durchschnitts-Linie angibt, ist von unten nach oben

1. Schichten von Azzarola. Unter diesem Namen sind die Kössener Schichten
zu verstehen;

2. Madreporen-Bank;
3. oberer Lias-Dolomit, der eben nichts anderes ist, als der Haupt-Dolomit 

mit Megalodw triqueter.
Zwischen dem Lago Maggiore und Lago di Lugano, ebenso wie die schon im 

Vorhergehenden betrachteten Triasgebilde, sehr verschmälert, entwickeln sich 
die Dachsteinkalke und Kössener Schichten schon an der Ostseite des Lago di Lu
gano zu ansehnlichen Massen. Der westliche Arm des Corner See's ist von dem 
Sporn bei Bellagio bis nach Como in sie eingeschnitten, und die ganze Halbinsel 
von Bellagio südlich bis Como, Erba und Lecco gehört ihnen an.

Oestlich vom Corner See bildet ihre Nordgränze der im vorigen Abschnitt 
geschilderte Zug der Raibler und Cassianer Schichten, während ihre südliche 
Gränze ungefähr durch die Ortschaften Lecco, Almenno im Val Brembana, Albino 
im Val Seriana, Grono im Val Cavallina, Tavernola und Sulzano am Lago d'Iseo, 
Gardone im Val Trompia, dann weiter Caino, Vallio und Pavone im Val Sabbia 
bestimmt wird. Weiterhin zieht sie sich parallel der tiefen Spalte des Garda- 
See’s nach Nord-Nordost.

W as die petrographische Beschaffenheit unserer Gebilde im Allgemeinen 
betrifft, so bestehen die Dachsteinschichten aus grösstentheils hell, nicht selten 
aber, auch dunkel gefärbten Kalksteinen und Dolomiten, die Kössener Schichten 
aus dunkeln dünngeschichteten Kalksteinen, Mergeln und Schiefern.

Die westlichste auf meiner Karte als Dachsteinkalk bezeichnete Gesteins- 
partie ist die Gebirgsmasse des Sasso del Ferro, Monte Nudo und Monte San 
Martino, nördlich von dem Thale des Boesio, der bei Laveno in den Lago Maggiore 
sich ergiesst. Zwischen Laveno und Cittiglio ist das Gestein vielfach entblösst; 
dasselbe besteht aus sehr steil Süd fallenden, meist ziemlich dunkelgrauen, theil
weise schiefrigen Kalkbänken, die nur selten die Mächtigkeit von einem Fuss 
erreichen. Sie sind sehr kieselreich und allenthalben gewahrt man auswitternde 
Hornsteinmassen darin. Gestein von ganz gleicher Beschaffenheit zeigte sich an 
den südlichen Ausläufern des Berges S. Martino; bei Cantevra fand ich einen 
Block mit sehr deutlichen Exemplaren des Megalodus triqueter. Am Seeufer 
zwischen Laveno und Calde sieht man in dem Kalksteine bisweilen Mergel-Zwi- 
schenlagen. Eine derselben, sehr dunkel gefärbt, gab Veranlassung zu einem 
Versuchbau auf Kohle, von welcher man auch kleine Stückchen gefunden haben 
will. Die Mächtigkeit der ganzen Mergellage beträgt übrigens kaum 2 Fuss.

Im Norden werden diese Kalksteine begränzt von hell gefärbtem, dünn ge
schichtetem Dolomit, in dem es mir nicht gelang Fossilien aufzufinden; er wurde, 
wie schon früher erwähnt, seiner Aehnlichkeit mit dem Dolomite des Monte Sal- 
vatore wegen und weil er wie dieser unmittelbar auf buntem Sandstein aufliegt, 
als oberer Esino-Dolomit betrachtet.

Südwestlich von der von Laveno nach Gavirate führenden Strasse bis in die 
Gegend von Angera erscheinen die Kalksteine, die uns beschäftigen, nur mehr in 
einzelnen kleinen Partien, die durch überlagernde jüngere Gebilde von einander 
getrennt sind. Solche Partien beobachtete Herr v. Z e p h a r o  v i c h  zwischen Cerro 
und Laveno, dann in den schroff aus dem See emporragenden Felswänden bei 
S. Catherina und Arolo, bei Ispra und bei Angera. Das Gestein bei Cerro ist 
vorwaltend dolomitischer Kalk, theilweise aber auch dunkelgrauer, von Spath
adern durchzogener Kalkstein; bei Casa bianca ist es dünn geschichtet mit einem
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Streichen nach Stunde 6 und einem Fallen unter 80 Grad nach Süden. —  Bei
S. Catherina zeigt sich grauer, dann weisslichgrauer und röthlichgrauer Dolomit, 
massig, ohne erkennbare Schichtung; 25 Fuss über dem Wasserspiegel ist auf 
einer Felsstufe das Kirchlein und ein paar Häuser an die Wand gelehnt, über 
denen die senkrechte Wand noch 230 Fuss hoher emporragt. Von oben stürzten 
vor Zeiten einige gewaltige Felsblöcke ab, deren zwei sich im Gewölbe der Kir- 
chendeckc spiessten und ober dem Grabe des heil. Alberto di Besozzi hängen 
blieben. —  Auch bei Arolo und Ispra herrscht Dolomit. — Bei Angera ist der 
Dolomit von dem Porphyr des Monte Quirino durchbrochen und in einzelne Massen 
getrennt. Die Felsen, auf welchen das alte Schloss von Angera steht, bestehen 
aus gelblichgrauem, compactem, feinkörnigem, geschichtetem Gestein, das nach 
Süden fällt. —  Petrefacten wurden aus allen diesen Partien bisher nicht bekannt.

Die südöstlich von Cuvio ausgebreitete Kalksteinmasse, deren südöstlicher 
Ausläufer die berühmte Wallfahrtskirche S. Maria del Monte bei Varese trägt, 
ist auf meiner Karte ebenfalls als Dachsteinkalk bezeichnet. Sehr möglich wäre 
es , dass Theile derselben auch dem Esino-Dolomit zugezählt werden müssen, 
ebenso wie Theile der übrigens sehr schmalen Kalkzone, welche die Strasse von 
Induno in das Val Gana durchquert. Die tieferen Theile dieser Zone, die auf 
dem schon im Früheren erwähnten Sandstein ruhen, sind dolomitisch, die höheren 
gehen allmählich in einen hellgrauen Kalkstein über, der mit jenem von Saltrio 
und Arzo grosse Aehnlichkeit hat.

Auch von den südlich vom Lago di Lugano zwischen der Strasse vonArcisate 
nach Porto und jener von Mendrisio nach Riva gelegenen Kalksteinmassen gehört 
wohl ein Theil in die Abtheilung der Dachsteinkalke und Kössener Schichten. 
Die bekannten und vielfach beschriebenen Marmore und Kalksteine von Arzo und 
Saltrio aber scheinen ihren Fossilien nach eine Art Zwischenglied oder eine Ver
bindung zwischen diesen und dem oberen alpinen Lias, den Adnether Schichten 
herzustellen. Sie enthalten liassische Cephalopoden, darunter den auch in Adneth 
in den Nordalpen nicht seltenen A. stellaris und andere Arieten, dann A. Kridion, 
A. planicostatus u. s. w. zusammen mit Brachiopoden und anderen Fossilien der 
Kössener Schichten.

Deutlicher schon zeigen die Charaktere des Dachsteinkalkes und der Kösse
ner Schichten die ausgedehnten Kalk- und Dolomitmassen zwischen dem Lago di 
Lugano und Lago di Como. Unter den Fossilien des Monte Generoso wird man 
die bekannten Brachi.>poden der Kössener Schichten nicht verkennen und eben so 
deutlich sind diese entwickelt als tiefstes Glied der ganzen Gesteinspartie am 
Nordfuss des Monte Galbiga bis gegen Tremezzo und Lenno am Corner See. Das 
Profil von Bene bis auf die Höhe des Monte Galbiga hat bekanntlich E s c h e r  
ausführlich beschrieben *). Unter den Fossilien, die ich selbst in dem Tobel von 
Bene sammelte, befinden sich unter Anderen sicher bestimmbar Cardium rhae- 
iicum Mer. und Schizodus cloacinus Quenst. sp., weniger sicher Gervillia 
inflata Schafh. und Leda Dcffheri Opp. —  Die höheren Schichten am Monte 
Galbiga bestehen nach E s c h e r  aus dunkel gefärbten hornsteinreichen Kalk
steinen, die ganz jenen des Monte Generoso gleichen. Dass sie dem Dachstein
kalke angehören, scheint mir kaum zu bezweifeln, denn sie setzen nach Südosten 
unmittelbar fort bis zu den Kalkmassen bei Lenno und Tremezzo, in welchen 
Megalodus triqueter nicht selten ist. Diese so bezeichnende Art sah ich nament
lich in gut erhaltenen Exemplaren in den Sammlungen in Mailand in einem dunkel 
gefärbten Kalkstein von Tremezzo.

*) Vorarlberg, Seite 89.



Durch einen sehr bedeutenden Reichthum an Versteinerungen der Kössenes 
Schichten zeichnet sich die zwischen den beiden südlichen Armen des Corner See'r 
gelegene Halbinsel aus. —  Das nördlichste Ende derselben, die Punta di Bellagio, 
glaube ich noch der oberen Abtheilung der Triaskalksteinc zuzählen zu müssen. 
Unmittelbar südlich von Bellagio aber zeigen sich die bekannten und namentlich 
auch von E s c h e r  so trefflich beschriebenen Kössener Schichten von St. Giovanni 
und Guggiate. Unter den Fossilien, welche ich daselbst sammelte, befinden sich 
gute Exemplare der Pholodomya lagenalis Schafh. und des Cardium rhaeticum 
Merian. Die Sammlung des Herrn V i l l a  enthält eine Pinnay on Bene, dann in 
dunklen Kalksteinen von Bellagio schöne Exemplare des Megalodus triqueter und 
das Cardium austriacum Hau. —  Von Barrii im Val Assina enthält die Sammlung 
des Herrn C u r i o n i  in Mailand dieselben Arten, dann die Plicatula intusstriata 
Emmrich und die Modiola Schafhäuteli Stur.

Eine besonders reiche Fauna hat Herr S t o p p a n i i n  Mailand aus den Kös
sener Schichten der Umgegend von Lecco zusammengebracht und in seinem 
Werke beschrieben. Hauptfundorte sind Civate, Val Madrera, Erve u. s. w. Das 
oberste Glied bildet seiner Beobachtung zu Folge an allen diesen Orten eine Ko
rallenbank, unter ihr folgen Mergel und Kalksteine, unter deren zahlreichen 
Fossilien ich Plicatula intusstriata, Avicula contorta u. s. w. erkannte.

Am östlichen Ufer des Corner See's beobachtete ich an der Strasse von 
Lecco nach Varenna bis gegen Abbadia hin hell gefärbte Dolomite, hin und wieder 
mit Spuren von Korallen und anderen organischen Resten. Ungefahr eine halbe 
Stunde vor Abbadia zeigten sich in einem anstehenden Felsen Chemnitzien, wohl 
die Chemnitzia eximia Hömes, eine Form, d ie, wie ich kaum mehr bezweifeln 
kann, aus den oberen Triaskalken in den Dachsteinkalk übergreift. In den ersteren 
findet sie sich am Unterpetzen in Kärnten und am Wildanger bei Hall; in dem 
letzteren zu Capporetto im Isonzothale> an mehreren Puncten in den lombardischen 
Alpen und wohl auch am Tännengebirge in Salzburg. —  Stellenweise, so nament
lich auch oberhalb Barbino enthält das Gestein Crinoidenstiele. —  Zwischen 
Abbadia und Mandello zeigte sich hellgefärbter Kalkstein mit Adern und Klüften 
von nicht vollkommen krystallinisch ausgebildetem Kalkspath, wie sie so häufig 
im echten Dachsteinkalk Vorkommen. Auch nicht sehr deutliche Durchschnittc 
des Megalodus triqueter fand ich hier auf. —  Bei Somana treten zum ersten 
Male dunkel gefärbte, dünn geschichtete Kalksteine gleich jenen von Varenna 
auf, sie wechseln aber noch, mehrfach mit lichten Dolomiten und Kalksteinen; 
die Schichten fallen bald nördlich, bald südlich, so dass ich , wie schon früher 
bemerkt, nicht im Stande war die Gränze zwischen Trias- und Liaskalk hier mit 
Sicherheit aufzufinden.

Auf der Strasse von Introbbio nach Lecco sieht man weitaus vorherrschend 
hell geförbten, meist gut geschichteten Dolomit, nur nördlich bei der C. dei Pra 
dei Danis gewahrte ich wieder dunklen Kalkstein, dessen Schichten nach Nord
osten fallen.

Weiter ostwärts sind die Kössener Schichten im Val Jmagna, Val Brembilla 
und Taleggio, dann dem Val Serina aus den Arbeiten der Herren E s c h e r ,  C r i-  
v e l l i ,  O m b o n i  u. s. w. lange bekannt. Die Angabe ihrer Verbreitung habe ich 
für meine Uebersichtskarte mit geringen Abänderungen, die nöthig schienen, der 
Karte des letzteren entlehnt. So habe ich die Kössener Schichten des Val Ta- 
leggio mit jenen des Val Brembilla über den Sattel zwischen Pizzo Regina und 
Torre di Pralongone verbunden, da sie mir nach dem was ich von den Höhen 
nördlich von Porticola in der Enna-Schlucht übersehen konnte, wirklich zusam- 
menzuhängen schienen. Dann habe ich jene Partie von unter den Kössener
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Schichten gelagerten Kalksteinen im Val Imagna, die O m b o n i  in Ueberein- 
stimmung mit seinen übrigen Ansichten als Zechstein verzeichnet, vom Dach
steinkalk nicht getrennt, da sie wohl gewiss mit den Dachstein-Dolomiten der 
Porticola-Schlucht, die ja auch unter den Kössener Schichten liegen, in ein und 
dasselbe Niveau gehören.

Sehr deutliche Exemplare der Dachsteinbivalve, zusammen mit noch ande
ren Fossilien fand ich in dem kleinen Graben, der bei St. Pellegrino im Val Brcm- 
bana von W est herabkömmt. Beim Eingang in diesen Graben zeigen sich, so wie 
überhaupt mehrfach zunächst um S. Pellegrino herum die dunklen Schiefer der 
Kössener Schichten mit Bactryllien. Auf ihnen lagert hell gefärbter Dolomit, der 
schon in seinen untersten Schichten die benannten Fossilien enthält.

Tiefer als die Kössener Schichten liegen, wie schon erwähnt, die Dolomite 
der Porticola in der Enna-Schlucht, deren schon E s c h  er gedenkt. Sie liegen 
zunächst auf den Raibler Schichten, sind theils hell, theils ganz dunkel gefärbt 
und enthalten zahlreiche Fossilien, meist neue Arten. Da es mir nicht gelang, 
hier die Dachsteinbivalve aufzulinden, glaubte ich erst diese Dolomite als ein 
älteres Glied von dem eigentlichen Dachsteinkalk trennen zu können, musste aber 
diesen Versuch aufgeben, als ich später einzelne Arten der Porticola am Lago 
d'Iseo in denselben Schichten mit Megalodus triqueter antraf.

Aus dem Val Seriana enthält namentlich die Sammlung des Herrn F e d r e -  
g h i n i  schöne Suiten von Kössener Petrefacten. Unter den Stücken von Selvino 
bei Albino konnte ich bestimmen Cardium rhaeticum Mer. und Trigonia postera 
Quenst. W eiter nördlich in der Umgegend von Clusonc findet sich wieder an 
vielen Stellen der Megalodus triqueter, so am Monte Pianone, bei Songavazzo, 
Arma u. s. w. in hell gefärbtem Kalkstein und oft begleitet von Gasteropoden, 
unter denen sich auch wieder die Chemnitzia eximia zu befinden scheint.

In der zwischen dem Val Cavallina und dem Lago d’Iseo gelegenen Gebirgs- 
partie reichen die Dachsteinkalke und Kössener Schichten südlich nahe bis Grone, 
Adrara und Parzanica. Von Adrara S. Rocco enthält die Sammlung des Herrn 
F e d r e g h i n i  die Plicatula intusstriata Emmr., Pholodomya lagenalis Schafh., 
Trigonia postera Quenst. und Gervillia inflata Schafh., vom Monte Grimaldo 
nördlich von Adrara die Anatina praecursor Quenst. sp. und den Pecten Falgeri 
Mer., vom Monte Bronzone den Pecten Valoniensis und denselben auch vom 
Monte Torezzo östlich von Monasterolo. Die Berge bei Parzanica, Fonteno, gegen 
Monasterolo zu, bestehen aus Kalkstein; eine breite Zone von eigentlichen Kös
sener Schichten zieht sich aber von Riva di Sotto und Zorzino über den Lago 
Gajano zum Lago di Spinone; es sind dunkel gefärbte, schiefrige und mergelige 
Gesteine, die mit dünn geschichteten, dunklen, muschlig brechenden Kalksteinen 
wechsellagern. Alle Schichten fallen nach Süd; bei Riva di Sotto und bei der 
Mündung des Val Candile, östlich von Fonteno, fand ich darin zahlreiche Fossilien, 
namentlich auch Bactryllien. Die Unterlage dieser Kössener Schichten bildet der 
Dolomit des Monte Glemo,  der meist dunkel gefärbt ist uud leicht zu Sand zer
fällt; er entspricht offenbar jenem der Porticola in der Enna-Sehlucht und enthält 
auch zahlreiche Muscheln (Avicula). Derselbe Dolomit herrscht dann auf der 
Ostseite des F. Borlezza zwischen Lovere und Songavazzo, dann im Val Caprioli 
und Val Glera bis zu der früher beschriebenen Zone der Raibler Schichten, denen 
er unmittelbar aufruht.

Sehr reich an Versteinerungen ist der Dachsteinkalk zwischen Toline und 
Vello am östlichen Ufer des Lago d’Iseo; nebst der Dachsteinbivalve selbst ent
hält er eine sehr ausgezeichnete Avicula-kri und schöne Gasteropoden. Auch im 
Val Trompia bei Sarezzo findet sich Megalodus triqueter.
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Aus den im Val Trompia, dann zwischen diesem und dem Val Sabbia in 
isolirten Schollen den Cassianer Schichten aufgelagerten Kalksteinen und Do
lomiten wurden mir nur wenige unvollkommene Spuren von Petrefacten bekannt. 
Die südliche, fortlaufende Zone des Dachsteinkalkes wird im Val Sabbia sehr 
schmal, bei Pavone glaubte ich Spuren des Mcgalodus triqueter zu erkennen. 
Weiter wendet sie sich nach Nordosten und w ird, indem sie nach Tirol hinein 
fortstreicht, wieder ansehnlich breiter. Bei S. Michele, westlich von Tremosine, 
fanden Herr Bergrath F o e t t e r l e  und Herr W o l f  deutlich entwickelte Kössener 
Schichten mit Fischresten und anderen Fossilien. Die unter ihnen lagernden 
hellen Kalksteine enthalten Trochus und andere Fossilien, ähnlich jenen der 
Enna-Schlucht. Bei Storo enthält der Kalkstein in sehr wohlerhaltenen Exemplaren 
den Megalodus triqueter, am Westende des Lago di Ledro aber zahlreiche 
Fossilien der Kössener Schichten.

Noch ist auf der Karte eine Partie der Kalksteine östlich von Brescia, die 
im Lande den Namen Corna führt, als unterer Lias bezeichnet. Die erforderlichen 
Daten zur Einzeichnung der daselbst auftretenden Gebilde in die geologische 
Karte sind noch sehr mangelhaft, auch wir konnten bei unserem kurzen Aufent
halte daselbst das was fehlt nicht mehr ergänzen. Um so erfreulicher ist es, dass 
Herr R a g a z z o n i  in Brescia mit grossem Eifer begonnen hat die Umgebung 
seines Wohnortes zu studiren, und seinen Bemühungen werden wir gewiss bald 
vollständigere Nachrichten über dieselbe verdanken.

Inzwischen mag das nachfolgende Profil, das ich seiner Mitlheilung ver
danke, eine Uebersicht der verschiedenen daselbst entwickelten Gebirgsarten 
geben. Es ist in den Communen Botticina sera und Botticina mattina ungefähr 
l 1/»  Meilen nordöstlich von Brescia von West nach Ost geführt.

Figur 2.

h. —4> — •  a .2 0 _ t_

^-1
Die entwickelten Gebirgsarten sind der Reihe nach von oben nach unten :
1. Röthlich und grau gefärbte schiefrige Mergelkalke mit Hornstein. Sie 

enthalten Fucoiden und Inoceramen und wechsellagern mit dünnen Bänken von 
grauem Kalksand.

2. W eisser Mergelkalk mit Fucoiden utid Aptychus Didayi, in dünnen 
wellenförmig gebogenen Schichten, von Spathadern durchzogen.
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3. Fester weisser Mergelkalk in bis zu einem Meter mächtigen Bänken. Diese 
und die vorhergehende Schichte werden Majolica genannt.

4. Kieseliger Kalk mit viel Hornstein, meist röthlich gefärbt und oft auf
gelöst, er enthält Aptychen und Belemniten.

5. Mergeliger Kalkstein mit Hornstein, gelblich oder grau gefärbt, meist in 
Schichten, die 0 1  bis 0 '8  Meter mächtig sind. Er ist meist in kleinere Stücke 
zerklüftet und wird von den Arbeitern Medolo genannt. Die unteren Schichten 
liefern auch grössere Platten. In diesen finden sich in Eisenoxydhydrat ver
wandelte Ammoniten, die der Liasformation angehören.

6. Fester Kalkstein , grau , mit röthlichen , grünlichen , bläulichen und 
weissen Tinten; er zeigt oft elliptische Flecken von der Grösse von Mandeln und 
wird darum Mandolata genannt. Er bildet regelmässige Schichten von 0-05 bis 
O SO Meter Mächtigkeit, enthält hin und wieder Hornstein und dünne Zwischen- 
lagen von erdig-schiefrigem, rothbraunem Mergel. Die Schichten sind reich an 
Ammoniten, Nautilen, Terebrateln und Belemniten. Im Lande nennt man diesen 
Kalkstein Corso, er nimmt Politur an und wird zu architektonischen Zwecken 
verwendet.

7 )  Fester Kalkstein, wie der vorhergehende, aber mit mehr Hornstein in 
weniger regelmässigen Schichten. Man findet darin iS’gwa^s-Zähne, Spiriferen 
und Terebrateln.

8 )  Fester, halbkrystallinischer Kalk von weisser F arbe ; in den oberen 
Theilen mit kleinen Oolithkörnern. Diese Ablagerung ist mächtig entwickelt in 
Bänken, die meist zwei bis drei Meter mächtig sind und öfter mit dünneren, 
dunkler gefärbten Bänken wechseln. In den tieferen Theilen finden sich rauch
graue Bänke mit gelblichen Flecken, die den Namen Occhiadino führen. Man 
findet darin hin und wieder Terebrateln, sehr selten Univalven, und Spuren an
derer schwer zu bestimmender Fossilien. Das Gestein enthält nie Hornstein. 
Diese ganze wichtige Ablagerung, die im Lande den Namen Corna führt, wird 
für architektonische Zwecke ausgebeutet. Einzelne Bänke können wie der Marmor 
von Carrara zu den feinsten Sculpturen verwendet werden, andere dienen zur 
Anfertigung von voluminösen Säulen, Vasen u. s. w. Gebrannt geben diese 
Schichten einen sehr fetten Kalk. An einigen Orten, wie bei Nuvolera, Serie 
u. s. w. kommen auch dolomitische Schichten vor. Herr R a g a z z o n i  hält diese 
Schichtengruppe für ein Aequivalent des Dachsteinkalkes und als solcher ist sie 
auch auf meiner Karte eingezeichnet, wenn gleich ihre Begränzung im Nordosten 
gegen die Scbichten, welche ich der Juraformation zuzählen zu müssen glaube, 
willkürlich gezogen werden musste.

5 )  O b e r e r  L i as .
Ueber den schon im vorigen Abschnitte erwähnten Kalksteinen von Saltrio 

und Arzo, und in den übrigen Theilen der Lombardie über den Dachsteinkalken 
und Kössener Schichten erscheinen theils grau, theils roth gefärbte, gut ge 
schichtete Kalksteine, die sich durch ihren grossen Reichthum an Cephalopoden, 
namentlich Ammoniten auszeichnen. Die grau gefärbten Gesteine bilden die 
tieferen, die roth gefärbten die höheren Schichten; die Fauna beider scheint 
aber eine weitere geologische Trennung nicht zu rechtfertigen.

Die lange bekannten und oft beschriebenen rothen Kalksteine der Pian 
d'Erba bei Como können füglich als Typus der uns hier beschäftigenden Gesteins- 
abtheilung bezeichnet werden; ihnen schliessen sich im Westen und Osten zahl
reiche Vorkommen mit gleichem petrographischen und paläontologischen Cha
rakter an, die eine schmale und oft auf längere Strecken unterbrochene Zone am



Südrande der Hauptmasse der Dachsteinkalke und Kössener Schichten bilden, 
dann aber auch, durch gleiche Petrefactenführung bezeichnet, manche petrogra- 
phisch sehr abweichende Gesteine. Dahin gehören namentlich die gelbgrauen, 
thonigen Kalksteine mit in Brauneisenstein verwandelten Fossilien in der Umge
gend von Brescia und im Val Trompia.

Die einst lebhaft erörterte Frage, ob die Kalksteine von Erba und somit auch 
die übrigen im Vorhergehenden bezeichneten Gesteine zur Jura- oder zur Lias
formation gehören, ist nun längst zu Gunsten der letzteren Ansicht entschieden. 
Ihre Fauna ist eine echt liassische und die in neuerer Zeit publicirten Listen der 
Cephalopoden derselben enthalten nur hin und wieder noch eine vereinzelte Jura- 
Art. Unter den sehr zahlreichen Fossilien, die Herr S t o p p a n i  aus seiner zwei
ten Zone der lombardischen Juraformation aufführt, befinden sich zwar neben den 
liassischen Ammoniten auch viele Jura-Arten, aber er hat hier eben die Fossilien 
des eigentlichen rothen Ammonitenkalkes mit denen der jurassischen rothen 
Aptychenmergel und der Majolica in Eines zusammengezogen, da sie seiner Ueber- 
zeugung nach ein untrennbares Ganzes bilden.

Schon im äussersten Westen der lombardischen Kalkalpen fehlt der rothe 
Ammonitenkalk nicht. Eine schmale, wenig ausgedehnte Partie von rothem Kalk 
begränzt und unterteuft im Nordosten den Zug von Majolica-Gesteinen, welcher 
zwischen Besozzo und Cardana von Südost nach Nordwest streicht. Die Schich
ten fallen nach Südwesten. Fossilien wurden nicht aufgefnnden, es bleibt daher 
wohl noch zweifelhaft, ob diese Partie zum Lias oder zum Jura gehört.

Bestimmter schon ist der rothe und graue Liaskalk entwickelt bei Induno, 
nördlich von Varese. Die ersten unmittelbar bei diesem Orte aus der Diluvial
ebene, über welche die Strasse von der Folla her führt, aufsteigeuden Höhen 
sind Fucoiden-Sandsteine, an deren Basis rothe Mergel auftreten; die Schichten 
fallen dem Gebirgs-Gehänge conform nach Süden. Unter den Mergeln erscheinen 
bald rothe, etwas sandige Kalksteine, in welchen häufig Fucoiden, von denen 
des Sandsteines kaum zu unterscheiden, zu finden sind. R e n e  v i e r  hat sie als 
Chondrites Bollensis Murr bestimmt. Mit ihnen zusammen, oft in ein und dem
selben Handstücke vereinigt zu erhalten, findet man zahlreiche Ammoniten, dar
unter am häufigsten A. radians, dann Belemniten, nach R e n e v i e r  Bel. tripar- 
titus Schlotk., Crinoiden u. s. w. Unter dem rothen Kalkstein folgt hellgrauer 
Kalkstein, in dem ich einen A. tatricus, dann Nautilen auffand; derselbe enthält, 
wie es scheint mehr im Liegenden, sehr kieselreiche Lagen. Noch weiter nach 
unten, in einem Steinbruche aufgeschlossen, zeigt sich grauer Kalkstein, der 
dem von Saltrio sehr ähnlich sieht und ihm wohl entspricht; er geht nach unten 
allmählich in Dolomit über.

Bekanntlich wurden von L. v. B u c h  auch echte Jurapetrefacten von Induno 
angeführt, so namentlich die Terebratula diphya, dann Am. polygyralus u. s. w. 
Dieselben liefern den Beweis, dass zu Induno nebst dem rothen Liaskalk auch 
noch Jurakalk entwickelt ist; doch fand ich bei meinem flüchtigen Besuche der 
Gegend den Letzteren nicht auf.

„D er Marmor von Arzo“ , sagt S t u d e r  (Geologie der Schweiz 1, Seite4 8 3 ), 
„ist nicht der Ammonitenkalk, den wir in der Brianza oberhalb Erba verlassen 
haben; es fehlt dieser aber nicht und er ist deutlich dem ersteren aufgelagert. 
Man findet ihn als einen rothen mergeligen Kalk mit vielen Feuersteinen, südlich 
fallend am tieferen Abhang. Arzo selbst steht auf demselben, und er zieht von du 
unter Saltrio durch gegen Viggiu und Induno.“ Diesem oberen rothen Kalksteine 
gehören wohl sicher manche der Petrefacten an, die aus der Umgegend von 
Saltrio und Arzo aufgeführt werden, so der A. subarmatus, A. bifrons und
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A. heterophyllus, die sich nach B u c h ,  der A. fimbriatus, der sich nach 
B a l s a mo  C r i v e l l i ,  der A. tatricus, der sich nach R e n e v i e r  daselbst findet; 
es sind diess Formen, die alle auch im rothe Kalkstein von Erba Vorkommen. 
Oestlich von Arzo liefert besonders Besazio eine reiche Ausbeute an Cephalo- 
poden; unter den Stücken von dieser Localität, die ich untersuchen konnte, 
befinden sich A. radians Schloth., A. Czjzeki Hau., A. Zetes d’ Orb., A. 
mimatensis (F Orb., A. Lavizzarii Hau., A. Partschi Stur, A. eximius Hau. 
Von Roncate, westlich von Mendrisio, endlich erhielt ich aus einem grauen 
Kalkstein den A. radians.

Oestlich von dem Thale, das von Mendrisio hinab nach Riva führt, schliessen 
sich dann zunächst die Vorkommen von rothem Liaskalk bei der Cantine di Men
drisio, bei Obino und auf der Alpe Baldovanu den vorigen an. Von der ersten der 
genannten Localitäten sah ich den A. Partschi Stur, von der zweiten deu A. he
terophyllus Sow. und A. tatricus Pusch, von der dritten bestimmte B r u n n e r  
den A. tatricus (Calypso), A. Desplacei, A. mucronatus, A. Requienianus, A. 
Gcrvillei,»ich selbst den A. radians Schloth-, A. Comensis Buch, A. Erbaensis 
Hau., A. heterophyllus Sow., A. mimatensis d'Orb., A. tatricus d'Orb. Von 
Loverciagno endlich bei Castello, eine Localität, von der auch schon R en e v i e r  
den A. Comensis und Belemn. tripartitus anführt, kenne ich den A. radians 
Schloth., A. Mercati Hau. und A. Zetes d’Orb.

Aus der zunächst westlich von Como gelegenen Gebirgspartie führt Me r i a n  
rothen Ainmonitenkalk imThale der Greggia an; sehr verbreitet tritt er dann öst
lich von Como gegen Erba zu auf. Von Ponzate erhielt ich Exemplare des A. he
terophyllus und A. tatricus. Ihren grössten Reichthum an Cephalopoden erlangen 
aber die Schichten nördlich von Villa Albese und Erba bei der Alpe di Villa AI- 
bese und Alpe di Erba. Einen schönen Durchschnitt dieser Gegend, der die Auf
einanderfolge der einzelnen Gebirgsschichten zeigt, vom Monte Gag über die 
bekannte Höhle Bucco del Piombo nach Crevenna, hat schon vor längerer Zeit 
C o l l e g n o  gegeben ') .  Was er zunächst im Thale bei Crevenna als schwarzen, 
bituminösen Kalk bezeichnet und wohl mit Recht mit dem Kalkstein des Monte 
Gag zusammenzieht, gehört zur Abtheilung der Dachsteinkalke und Kössejier 
Schichten. Darüber folgt grauer, sehr hornsteinreicher Kalk, theilweise wahrer 
Fleckenkalk, nach oben schon hin und wieder Ammoniten (Falciferen) ein- 
schliessend. Auf diesem liegt der eigentliche Calcare rosso, ein rother, ebenfalls 
sehr hornsteinreicher Kalkstein mit ausgeschiedenen Lagen von Hornstein. In 
seinem Hangenden folgt bei der Höhle Bucco del Piombo eine mächtigere Zone von 
beinahe reinem Hornstein; diese scheint mir die Juraformation zu repräsentiren, 
die durch Aptychen u. s. w. charakterisirt ist. Das oberste Glied bildet weisse 
Majolica.

Eine sehr reiche Liste der Cephalopoden von Erba hat erst vor wenigen 
Jahren R e n e  v i e r  geliefertä) ; sie zählt nebst den Arten, die er selbst beob
achtete, auch jene auf, die B r u n n e r  und d’O r b i g n y  bestimmten. Eine andere 
Liste verdanken wir Me n e g h i n i ® ) ;  ich selbst habe in meinen Publicationen über 
die Heterophyllen der österreichischen Alpen *) und „Ueber die Cephalopoden 
aus dem Lias der nordöstlichen Alpen“ 5)  einige der Arten von Erba mit aufge
nommen; endlich enthält die im Jahre 1857 erschienene Arbeit S t o p p a n i ’s

1)  Bulletin, de la societe geologiquc de France 1844, I, pag. 183.
*) Bull. Societe' Vaudoise des sciences naturelles 18US, III, Nr. 29, pag. 211.
)  Comiderazioni sulla Geologia della Toscana 1831, pag. 84.

4)  Sitzungsberichte der Kais. Akademie der W issenschaften 18o4, Band XXII, Seite 861.
ä)  Denkschriften der Kais. Akademie der W issenschaften 1856, Band XI, Seite 1.



eine so Tollständige Liste, dass eine nochmalige Aufzählung der bisher bekann
ten Arten wohl überflüssig erscheint.

Eine weitere ausgedehnte Partie von rothem Ammonitenkalk steht nördlich 
von Pusiano und Suello an, wo man sie an der von Erba nach Lecco führenden 
Strasse beobachten kann. Aus dieser Partie erwähnt R e n e  v i e r  des A. tatricus 
lind A. cadomensis. Ich sah in der Sammlung der Herrn V i l l a  in Mailand unter 
der Localitäts-Bezeichnung Bicicola di Suello eine sehr schöne Suite von Fossi
lien, Crinoidenstiele, Terebrateln, dann Ammoniten, die sich theilweise durch 
vollkommen erhaltene Oberschale von denen der übrigen rothen Liaskalke der 
Lombardie auszeichnen. Unter Anderen befand sich darunter A. fimbrialus Sow. 
In der Sammlung des Herrn Gius. S t o p p a n i  endlich sah ich ebendaher einen 
Ammoniten aus der Familie der Arieten, der mir von A. ceras unserer Adnether 
Schichten nicht verschieden schien.

Bei Lecco breiten sich die höheren Kalkgebirge an der Ostseite des Adda- 
Thales weiter nach Süden hin aus. Der Zug der jüngeren Liaskalke zeigt sich 
hier nach S t o p p a n i  oberhalb Chiuso, bei Erve am Pizzo rosso und setzt fort 
bis Almenno, nordwestlich von Bergamo. Die niederen Hügel nördlich von Al
menno bestehen aus schmalen, kieselreichen Schichten voti rothem Kalkstein, 
die von grauem Kalkstein unterteuft und von Majolica überlagert werden; sie 
streichen von Ost nach West und fallen nach Nord. Nördlich von Clenezzo bei 
Foppa und Botta durchsetzt ein zweiter Zug von rothen Kalksteinen, von Ost in 
W est streichend, das Brembothal; die auf den ersten Blick ziemlich compliciiten 
Lagerungsverhältnisse glaubt Herr v. Z c p h a r o v i c h ,  dem ich diese Notizen 
verdanke, am einfachsten durch die Annahme erklären zu können, dass der rothe 
Kalkstein an der Gränze mit dem grauen Liaskalke wirklich wechsellagere.

Am W ege von Pascante über den Monte di Nese und Olera fand Herr v. Z e - 
p h a r o v i c h  ungeachtet sorgfältigen Suchens keinen rothen Ammonitenkalk, 
sondern nur Dolomite und graue Kalksteine, welche von der später zu erwäh
nenden Majolica des Monte Canto alto überlagert werden. Die Zone der rothen 
Liaskalke ist demnach hier unterbrochen, findet sich aber schon wieder in der 
Val Seriana in nicht unbedeutender Mächtigkeit bei Nembro entwickelt. Gleich 
hinter den Häusern dieses Ortes steht am W ege zu den Schleifsteinbrüchen das 
bezeichnete Gestein an. Die Schichten sind sehr kieselreich, vielfach verbogen, 
streichen von Ost in W est und fallen nach Nord. Eben so sieht man westlich von 
Nembro, am Abhange des Calvarienberges, mergelige, dünne, rothe Schichten 
mit Hornstein.

Zunächst nördlich vom Calcare rosso folgt der Schleifstein, ein kieseliger 
Kalkschiefer von Calcitadern durchschwärmt, der mit dunkelgrauen, an der Luft 
leicht zerfallenden Mergelschichten wechsellagert. Er wird schon hier bei Nembro 
abgebaut, weit bedeutendere Brüche darauf bestehen am Monte Misma. Er ist 
constant an der Gränze zwischen grauem und rothem Liaskalk bekannt, schliesst 
sich aber durch WTecbsellagerungen mehr dem ersteren an, und gehört demnach 
jedenfalls selbst noch in die Zone der oberen Liaskalke.

Bei Roveto folgt grauer, weiss geaderter Kalkstein mit Hornstein, dessen 
Schichtung vielfach wechselt, erst beobachtete Herr v. Z e p h a r o  v i c h  ein Fallen 
nach Süd, dann nach Nord, noch weiter nach Nordost und Nord-Nordost. Einge
lagert sind graue Mergel und röthlich-gelbc sandige Schichten. Er liegt auf grauem 
Hornsteinkalk, doch ist die Gränze beider oft schwierig nachzuweisen. Petro- 
graphisch unterscheidet sich der Letztere meist durch dunklere, öfter röthliche 
Färbung. Eine mehr massige Structur und Erscheinen grossser Blöcke an der 
Oberfläche ist ihm eigen.
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In gleicher Weise wie im Val Seriana streichen nun die eben erwähnten 
Gebilde nach Ost fort über den Monte Misma in das Val Cavallina. Die Lagerungs
verhältnisse dieser Partie fand Herr v. Z e p h a r o v i c h  im Allgemeinen überein
stimmend mit den Angaben, die wir durch Herrn Th. Z o l l i k o f e r  erhielten. Das 
ganze Schichtsystem nördlich von Trescorre stellt eine Mulde dar, deren nörd
licher Flügel (am Monte Misma) regelmässig übergebogen ist, so dass daselbst 
die älteren Schichten regelmässig die jüngeren bedecken, während der südliche 
Flügel (bei Trescorre selbst) die normale Reihenfolge zeigt.

Die Unterlage des ganzen Schichtensystems bilden die Dachstein-Dolomite 
und Kössener Schichten von Abbazia, Dassello u. s. w. am nördlichen Flügel, 
am südlichen Flügel dagegen die Kalksteine und Dolomite von Fornaci und Zan- 
dobbio, von denen es zweifelhaft bleibt, ob sie noch zum unteren oder schon zum 
oberen Lias gehören. Ueber denselben folgen aufwärts von dem Steinbruche bei 
Fornaci Felsmassen von dunkelgrauem, beim Anschlägen bituminös riechendem 
Kalkstein, dessen Schichten sanft nach Nordwest fallen. Er enthält pectenartige 
Muscheln. Noch weiter nördlich bei Sassina zeigt sich der rothe Kalkstein, 
der in einem Bruche fiir die neue Kirche in Trescorre gewonnen wird. Es 
wechsellagern hier Schichten von rothem und grauem Kalk; ersterer ist mehr 
weniger mergelig, letzterer enthält häufig dünne rothe Mergelblätter. Er führt 
Cephalopoden, darunter A. bifrons, dann Belemniten, nach Z e p h a r o v i c h  auch 
Aptychen. In seiner westlichen Fortsetzung ist der in Rede stehende rothe Kalk
stein in einer kleinen bei Minella anstehenden Partie wieder zu erkennen. Er ist 
daselbst nur wenig entblösst, mergelig, in dünnen Platten gelagert, die leicht in 
rhombische Stücke zerfallen und von weissen Spathadern nach allen Richtungen 
durchkreuzt werden.

Auf der Ostseite des Val Cavallina bilden die durch ihren Petrefactenreich- 
thum bekannten rothen Kalksteine von Entratico eine directe Fortsetzung jener von 
Trescorre. Das Gestein besteht aus Schichten von meist nur 2 bis 3 , selten bis 
10 Zoll Mächtigkeit. Graf S o z z i  ist im Besitze einer reichen Sammlung von 
Petrefiacten dieser Löcalität, an der übrigens keine Steinbrüche bestehen. Unter 
den Stücken, die ich zu Gesicht bekam, befinden sich die folgenden Arten: 
A. radians, complanatus, bifrons, Comensis, Mercati, subarmatus, hetero- 
phyllus, tatricus und ßmbriatus. Ueber den rothen Kalken von Trescorre und 
Entratico folgt Majolica und Scaglia, auf die ich später zurückkommen werde.

Auf der Nordseite des Monte Misma nun ist der rothe Kalkstein vertreten 
durch eine Zone von rothem Hornstein in dünnen, ausserordentlich zerklüfteten 
Schichten, welche nahe unter dem Kirchlein von St. Maria durchstreichen und 
nach Norden fallen. Das Letztere steht auf dem aus Majolica gebildeten Gebirgs- 
kamme. Nördlich vom rothen Hornstein folgt nun wie im Val Brembana wieder 
der W etzstein, ein auch hier in seinem Ansehen sehr wechselnder, kieseliger 
Kalkschiefer. Meist erscheint er dunkelgrau, feinkörnig, von Spathadern durchsetzt, 
seltener dicht und lichtgrau. Besonders gegen den Calcare rosso zu sind einzelne 
Kicsellagen ausgeschieden; auch einen dunkelgrauen Schiefer mitFucoiddn fand 
Herr v. Z e p h a r o v i c h  hier vor. Das Gestein wird bergmännisch durch Stollen 
sowohl oberhalb Abbazia als auch bei Pradalunga und Grona ausgebeutet, ln den 
letzteren zwei Orten beschäftigt die Zurichtung der Wetzsteine bei 6S0 Personen; 
die Ausbeute beträgt 2.400,000 Stück, mit einem Werthe von 336,000 Francs 
(100  Wetzsteine zu 14 Fr. berechnet). Die Brüche sollen schon über 600 Jahre 
im Betriebe sein.

Dem Wetzstein schliesst sich der, ebenfalls nördlich fallende, graue 
Liaskalk an. Er ist dicht, lichtgrau, gut geschichtet, zu oberst mit grauen



Mergelschiefern wechselnd. Süd-Südwestlich von Abbazia fand Herr v. Z e p h a -  
r o v i c h  darin Ammoniten. Tiefer abwärts wird die Farbe des Kalksteines 
dunkler grau und schon am südlichen, sanfteren Gehänge ober Abbazia erscheinen 
Kössener Schichten.

Ostseits vom Val Cavallina zeigt sich die Fortsetzung der oberen Liasge
steine des Monte Misma bei Grone; sie ziehen von hier in südöstlicher Richtung 
über Adrara bis zum Lago d’Iseo, dessen Ufer der Calcare rosso ungefähr in der 
Mitte zwischen Sarnico und Predore erreicht. Auch auf dieser Strecke ist das 
ganze System der Schichten überstürzt, so dass die älteren Schichten auf den 
jüngeren zu ruhen scheinen. Ueberdiess aber wurden die Gebirge dieser Gegend 
noch von besonderen Störungen betroffen, denn nach den Beobachtungen von 
F e d r e g h i n i  findet man nordöstlich von Adrara und Viadanica an den Südge
hängen des Monte Bronzone eine Wiederholung des ganzen Systemes, indem 
nordwärts von dem Schleifstein-Sandstein noch einmal die Majolica, der rothe 
Kalkstein und der Sandstein auftritt, alles fort regelmässig nach Norden fallend, 
und dann erst der graue Liaskalk folgt.

Eine vollkommen normale Aufeinanderfolge der Schichten dagegen zeigt 
sich wieder in der kleinen, aus den Diluvien emporragenden Partie von älteren 
Gesteinen östlich vom Ogliofluss, zwischen Paratico, Capriolo, Adro, Colombaro 
und Clusane. Die Schichten streichen durchgehends von Südwest nach Nordos 
und fallen unter 20  bis 40° nach Nordwest. Das tiefste Glied, bei Adro und Co
lombaro entwickelt, ist grauer Hornsteinkalk; manche Schichten ganz von Kiesel 
durchdrungen. In dem Steinbruche nordöstlich bei Adro fand Herr v. Zejpha- 
r o v i c h  keine Versteinerungen, dagegen entdeckte er zahlreiche Ammoniten auf 
dem Bergvorsprunge zwischen Nigoline und Colombaro. Dieselben sind meist ver
drückt und schwer sicher zu bestimmen.

Auf dem grauen Liaskalk lagert eine schmale Zone von rothem Liaskalk 
Derselbe besteht aus dünnen (etwa 4  Zoll mächtigen) Schichten, die sich durch 
ihre regelmässige, rhomboidale Zerklüftung auszeichnen; rother Hornstein wech
selt mit den mergeligen, intensiv rothen Kalkschichten ab. Die tiefsten Schichten 
gegen den grauen Kalk sowohl als auch die höchsten gegen die überlagernde 
Majolica zu werden allmählich blasser. Schleifsteinschichten wurden an dieser 
Stelle nicht beobachtet.

In dem Val Trompia an der Mella ist grauer Liaskalk entwickelt am Südab
hang des Monte Monticello, nördlich von Urago Mella. An der Fahrstrasse bei 
Torricella zeigt sich derselbe hornsteinreich und nach Norden fallend. Bedeckt wird 
er von rothem, sehr hornsteinreichem Kalk, der am Dorso Emiliano zahlreiche 
Aptychen führt. Denselben grauen Kalk beobachtet man weiter nördlich zwischen 
Pregno und Ponte Zanano. Seine Schichtung ist sehr unregelmässig gekrümmt, 
bei dem ersteren Orte sah ich sie theils horizontal, theils Nord, beim letzteren 
steil Süd fallend. Rothe Kalksteine herrschen am Monte Vigilio, dann zwischen 
Concesio und Carcina, wo ihnen auch Majolica aufliegt.

Grauer Liaskalk ist ferner entwickelt in den zunächst um Brescia gelegenen 
Bergen. Am nordöstlichen Stadtwalle bei Casa Posterla an der Strasse beobach
tete Herr v. Z e p h a r o v i c h  mit Fleckenmergel wechselnden Mergelkalk in 1 bis 
2 Fuss mächtigen Bänken, der unter 20 Grad nach Süd fällt; er enthält auch 
diinne Lagen einer schwarzen kohligen Substanz, in seiner Masse aber zahlreiche 
Hornstein-Nester und Lagen. Aus dem Kalke stammen Ammoniten.

In der Cava St. Bernardo, östlich von Ponte alto, ist durch den Bruch eine 
20 Klafter hohe Wand entblösst, an welcher man %  bis 3 Fuss mächtige Schich
ten eines dichten lichtgrauen, muschlig brechenden Kalksteines gewahrt, der mit
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dünneren Schichten eines grauen Mergels wechselt. Auch dieser Kalkstein enthält 
häufig Nester von Hornstein und führt Ammoniten; die Schichten fallen unter 
30 Grad nach Westen. Nach den Mittheilungen von R a g a z z o n i  findet sich der
selbe Kalk auch noch bei Ponte alto, bei St. Giuseppe östlich von St. Antonio, 
in den Ronchi bei St. Fiorani, bei St. Eufemia u. s. w., und Hr. v. Z e p h a r o v i c h  
beobachtete ihn in der Umgegend von Botticino, wo er durch Auswaschung der 
aufgelagerten Majolica blossgelegl zu sein scheint. Erst gegen den Monte Bu- 
delone zu wird er von dem später zu erwähnenden weissen Kalk, der zum Jura 
gehört, verdrängt.

In dem weiter oben (Seite 4 7 9 ) mitgetheilten Profile repräsentiren die 
Schichten Nr. S und Nr, 6, der sogenannte Medolo und Corso, den oberen Lias. 
Schichten des ersteren mit in Brauneisenstein verwandelten Ammoniten finden 
sich an vielen Stellen, deren mehrere von Hrn. F e d r e g h i n i  ausgebeutet wurden. 
So sah ich in dessen Sammlung von Gardone den A. Zetes d'Orb., A. Partschi 
Stur, A. bifrons Brug., A. heteropkyllus Sow., A. tatricus Pusch, A. radians 
Schloth. und A. pettos Quenst.; —  von Gussago nördlich bei Brescia den A. 
Partschi, fimbriatus, heteropkyllus, radians u. s. w.

Diese Beobachtungen veranlassten mich dem oberen Lias in der Umgegend 
von Brescia eine so bedeutende Ausdehnung zu geben, wie meine Karte sie dar
stellt. —  W eiter nach Osten am Lago di Garda scheint er gänzlich zu fehlen.

6 )  J u r a f o r m a t i o n .

Die Abgränzung der Gesteine, welche zu dieser Formation gerechnet werden 
müssen, sowohl nach unten gegen den liassischen rothen Ammonitenkalk, als 
nach oben gegen die weissen der Neocomformation angeh&rigen Majolica-Kalke 
ist bisher mit grossen Schwierigkeiten verbunden, die wohl erst von jenen Geo
logen, die mit einem grösseren Zeitaufwande die Detailaufnahme des Landes 
besorgen werden, gänzlich überwunden werden können.

Die meisten Geologen, die sich bisher mit der Untersuchung der lombardi
schen Alpen beschäftigten, haben, wie mir scheint, die Gränze der Juraformation 
zu weit gesteckt; die Einen, indem sie, gestützt auf das Vorkommen einzelner 
Jurapetrefacte in rothem Kalkstein, alle rothen Ammonitenkalke derselben zuzähl
ten , die anderen, indem sie alle hellen muschlig brechenden Kalksteine, welche 
im Lande Majolica benannt werden, als jurassisch betrachteten.

In ersterer Beziehung ist, wie ich schon im vorigen Abschnitte meiner Arbeit 
erwähnte, nunmehr wohl sicher nachgewiesen, und auch allgemein anerkannt, dass 
die cephalopodenreichen Kalksteine, wenigstens in den westlichen lombardischen 
Alpen dem Lias angehören, in letzterer Beziehung habe ich durch, wenn auch 
nur an wenigen Stellen aufgefundene Petrefacte die Ueberzeugung gewonnen, dass 
wenn nicht alles, doch Vieles, was Majolica heisst, ein Aequivalent des Biancone 
der Venetianer Alpen ist und der Neocomformation zugerechnet werden muss.

Dass aber zwischen diesen beiden Gesteinsgruppen auch im westlichen 
Theile der Lombardie wirkliche Jura-Ablagerungen Vorkommen, das beweisen in 
der That einzelne von verschiedenen Schriftstellern angeführte und in Sammlungen 
befindliche Petrefacten. Sie auf Karten nachzuweisen und zu begränzen, muss ich 
späteren Forschern überlassen. W eiter im Osten, namentlich am Garda-See, 
erlangen die Juraschichten eine weit grössere Verbreitung; und östlich davon 
in den Venetianer Alpen gehören in der That alle bisher bekannt gewordenen 
rothen Kalksteine der Juraformation an.

Gehen wir nun wieder die einzelnen Vorkommen der Reihe nach von W est 
nach Ost durch.



Schon im vorigen Abschnitte wurde erwähnt, dass der schmale Zug rother 
Kalksteine zwischen Besazzo und Cardana zwischen dem Lago Maggiore und 
Lago Varese eben sowohl dem Jura als dem Lias angehören könnte.

Dass auch bei Induno Jurapetrefacten zuerst durch Leopold v. B u c h  nach
gewiesen wurden, habe ich ebenfalls bereits im vorigen Abschnitte erwähnt.

Ueber den rothen Kalksteinen von Erba liegt, wie auch schon dargestellt 
wurde, eine schmale Zone von rothem Hornstein, die sich durch das Vorkommen 
von Aptychen auszeichnet, ß e n e v i e r  in seiner öfter citirten Aufzählung der 
Cephalopoden von Erba fuhrt zwar an, er habe die Aptychen von Erba bei 
näherer Untersuchung als bestimmt verschieden von dem jurassischen Aptychus 
lamellosus Park, von Solenhofen erkannt, allein selbst angenommen, dass 
diese Aptychen noch der Liasformation angehören können, so liegen doch noch 
andere bestimmtere Beweise für das Vorkommen von Juraschichten bei Erba vor. 
Ich lege dabei weniger Gewicht auf die Angaben von Ammoniten, die für die 
letztgenannten Schichten sprechen würden, da mir ihre Bestimmung in den 
meisten Fällen nicht hinreichend festgestellt scheint, um so grösseres dagegen 
auf das Vorkommen der Terebratula diphya, von der sich in den Sammlungen 
der k. k. geologischen Reichsanstalt sowohl als des k. k. Hof-Mineralien-Cabinetes 
Exemplare von Erba vorfinden *).

In den Vorbergen bei L ecco , so wie weiter in jenen zwischen dem Val 
Brembana und dem Lago d'Iseo fehlen jurassische Schichten gewiss auch nicht, 
die vielen Aptychen vom Dorso St. Emiliano, jene von Trescorre und Entratico 
deuten bestimmt sein Vorhandensein an. —  In dem Durchschnitte von Botticino 
muss der unter Nr. 4  erwähnte kieselige Kalk der Juraformation zugezählt 
werden.

Für die ausgedehnte Gesteinspartie, die bei St. Eufemia südöstlich von 
Brescia beginnend, parallel dem Lago di Garda in nordöstlicher Richtung fort
streicht bis zur Landesgränzeundnur theilweise von jüngeren Majolica- und Scaglia- 
Partien bedeckt wird, habe ich, freilich ohne vollkommen entscheidende Gründe, 
ebenfalls ein jurassisches Alter in Anspruch nehmen zu müssen geglaubt. Das 
herrschende Gestein dieses Zuges ist hellweisser, oft zuckerkörniger Kalkstein 
mit Kalkspathkryställchen, welche kleine Hohlräume auskleiden. Durch sein 
massiges Auftreten und schroffe Gehänge unterscheidet er sich nach den Beobach
tungen von Z e p h a r o v i c h  bei St. Eufemia scharf von dem grauen Liaskalk. Ich 
selbst sah das Gestein bei der Madonna del neve westlich von Salo. Auch hier 
ist es ein hellweisser Kalkstein mit leider vollkommen unbestimmbaren Spuren 
von Versteinerungen.

7 )  N e o c o m i e n f o r m a t i o n .

Zwei Gebilde vorzugsweise sind e s , die ich nach Zusammenfassung Alles 
dessen, was ich theils in der Natur, theils in Sammlungen beobachten konnte, 
der unteren Kreideformation zu weisen muss. Es sind die Majolica, die gegen
wärtig. von den meisten Geologen für Jura gehalten wird, und ein grösser Theil 
des Fucoiden führenden Macigno oder Flysches, der allgemein für eocen gilt.

Die Majolica, ein weiss gefärbter, muschlig brechender Kalkstein, hat pe- 
trographisch die grösste Aehnlichkeit mit dem Biancone der Venetianer Alpen, 
der durch zahlreiche Petrefacten, namentlich Cephalopoden, längst als der Neo
comienformation angehörig erkannt ist. Die Petrefacten, die ich von einigen in der
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Folge näher zu beschreibenden Localitäten aus der Majolica erhielt, sind der 
durch seine geknickten Rippen so scharf charakterisirte Aptychus Didayi, und 
der nicht minder leicht und sicher zu bestimmende Belemnites bipartitus.

W as den Flysch, Macigno oder W iener Sandstein betrifft, so habe ich in 
meiner Beschreibung eines „geologischen Durchschnittes der Alpen von Passau 
bis Duino“ ‘ )  die Gründe auseinandergesetzt, welche mich nöthigen in den unter 
dem obigen Namen in den verschiedensten Gegenden zusammengefassten Gebilden 
mehrere im Alter sehr von einander verschiedene Formationen anzunehmen, und 
namentlich einen grossen Theil derselben der unteren Kreideformation zuzuweisen. 
Dass nun ein grösser Theil des lombardischen Flysches auch zur Neocomienfor- 
mation gehöre, dafür sprechen das gleich näher zu beschreibende Vorkommen 
von Ammoniten in demselben, in den Bergen zwischen dem Lago Maggiore und 
dem Lago Varese, dann seine innige Verbindung und Wechsellagerung mit der 
Majolica, welche in dieser Beziehung die Stelle der Aptychen-Kalke im Wiener 
Sandsteine der nordöstlichen Alpen vertritt.

In dem ganzen Landestheile zwischen Laveno, Casal Zuigno, Gavirate und 
Arolo am Ostufer des Lago Maggiore bilden die Neocom ien- Sandsteine und 
Majolica-Kalke die herrschende Gebirgsart; doch sind sie an vielen Stellen 
durch mächtig entwickelte Diluvien theilweise verhüllt. Die nördlich von Cittiglio 
und Brenta dem Südabhang des Monte Nudo angelagerten Schichten der genannten 
Gesteine habe ich selbst besucht. Zunächst an dem älteren liassischen Kalksteine 
liegen in mächtigen Schichten Sandsteine mit Fucoiden führenden Mergellagen 
wechselnd, die mannigfaltig verbogen und verkrümmt sind, im Allgemeinen aber 
steil nach Nord, gegen den älteren Kalkstein einfallen. An dem Bache, der bei 
Cittiglio herabkömmt, werden die Gesteine sehr' kalkig und oberhalb Brenta 
herrscht echte Majolica dünn geschichtet, ebenfalls nach Nord, also scheinbar 
unter den Sandstein einfallend vor. Bei aufmerksamem Suchen fand ich in dieser 
Majolica bald Aptychen.

Herr v. Z e p h a r o v i c h ,  der den Abhang zwischen Brenta und Cittiglio 
emporstieg, beobachtete, dass die zunächst dem Diluvium entblössten Majolica- 
schichten unter etwa 45° nach Norden fallen, dass aber der Fallwinkel, je  höher 
man hinaufkömmt, um so steiler wird. Ueber der Majolica fand er zunächst 
Mergelschiefer auf einem plateauartigen Absätze; die Tagwässer haben die 
Schichtköpfe des Mergelschiefers zu einem gelbbraunen Thone aufgelöst. Die 
genannte Stufe wird rückwärts durch ein Bachbett begränzt, welches in die nun 
folgenden, fast senkrecht stehenden Schichten der Streichungsrichtung nach 
eingegraben ist. Sie bestehen aus 2 bis 6 Zoll starken Bänken von sehr kalk- 
reichem Sandstein mit Glimmerschuppen, der häufig ganz in glimmerhältigen 
körnigen Kalkstein von lichtgrauen und gelblichen Farben übergeht. Die Schich
ten sind vertical stark zerklüftet, gelbbraune Farbenringe dringen von aussen in 
die Trümmer ein. Zwischen den Kalkschichten liegen bis drei Fuss mächtige, 
dünnblättrige, graue und braune Mergelschiefer.

Südlich bei Brenta wiederholt sich die Majolica und hinter ihr gegen das 
Kalksteingebirge von Azzio und Orino tritt wieder der Sandstein und Mergel
schiefer auf. Hier fallen aber die Schichten nach Norden, so dass die Majolica 
die obere, der Sandstein dagegen die untere Etage bildet. Diese Lagerung 
scheint die normale zu sein, und das auf der nächsten Seite fogende Idealprofil, 
von Nordwesten nach Südosten gezogen, würde nach Herrn v. Z e p h a r o v i c h  
die Art des Vorkommens darstellen.

’)  Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften, Band XXV, Seite 283.
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durch einen Stein
bruch beträgt bei 100 Fuss, in dem die wechsellagernden Schichten Ton Kalk 
und Mergel ein schönes Bild darbieten; bei St. Andrea steben deutliche Sand
steine an; sie streichen von Nordwest nach Südost und fallen unter 30 Grad 
nach Südwest. Die Schichten folgen daher in ihrer Richtung der Contour des 
älteren Kalkgebirges und sind angelagert, ein Beweis für die Richtigkeit der 
Annahme, dass sie älter sind als die Majolica und sich bei Gavirate und süd
westlich von Brenta in natürlicher, nördlich von diesem Orte aber in überstürzter 
Stellung befinden.

Ganz eigenthümliche Störungen, schreibt Herr v. Z e p h a r o v i c h ,  müssen 
in der Gegend zwischen Laveno und Brebbia stattgefunden haben; die Gesteine 
bilden hier zwei enge Kesseln, deren nördlicher mit Mombello als Mittelpunct 
geschlossen, deren südlicher dagegen nur als Hälfte durch die Majolica-Wälle 
bei Cardana, Besozzo und Bogno gebildet wird.

Die Gesteine, aus denen der linke Flügel des Beckens von Mombello besteht, 
sind die grauen, kalkigen, glimmerreichen Sandsteine; das herrschende Streichen 
bei Mombello ist von Nordost in Süd west (Stunde 4 ) , das Fallen Südost; weiter 
südlich bei C. Bostan wendet sich das Streichen nach Südost, das Fallen wird 
Nordost; an der Stelle, an welcher sich der Steig nach Cerro von der Strasse, 
dievonNisso nachLeggiuno führt, trennt, fand H r . v . Z e p h a r o v i c h  im Sandsteine 
Ammoniten, und diese vorzüglich sind es , die, auch wenn man den im Obigen 
angeführten Lagerungsverhältnissen gegen die Majolica misstrauen wollte, den 
Beweis herstellen, dass der in Rede stehende Sandstein nicht tertiär sein kann. 
Eine specifische Bestimmung lassen die Stücke leider nicht zu, da weder der 
Rücken noch die Lobenzeichnung erkennbar sind. Unter den Neocom-Ammoniten, 
mit denen die Art wohl am ersten verglichen werden müsste, ähnelt ihr am 
meisten A. heliacua d'Orb. Grösse, Gestalt, die Verhältnisse der Involubilität 
sind so ziemlich die g leichen ; auch die Rippen an den Seiten, 34 bei 1 Zoll 
Durchmesser der Schale, sind ähnlich etwas flexuosenartig gebogen, aber alle 
einfach und ohne Knoten an der Nabelkante. Mit den Ammoniten zusammen 
fanden sich auch Spuren von Pflanzenstengeln.

Die südlich und südwestlich vom Lago di Varese gelegenen Sandstein- und 
Conglomeratgebilde gehören schon durchgehends jüngeren Formationen an, auf 
sie werde ich später zurückkommen. Gegen Osten verschwinden Majolica und 
Neocomien-Sandstein bei Comerio und Barasso unter dem überlagernden Diluvium; 
schon bei Induno aber, nördlich von Varese, kommen sie wieder zum Vorschein; 
die schon oben erwähnten Fucoiden-Sandsteine, welche unmittelbar bei diesem

Dieselben Ge- Figur 3.
steine nun, wie die 
eben beschriebenen, 
ebenfalls mit Fucoi
den, stehen an dem 
Bache an, der an 
Pozzolo bei Gavirate 
vorüberfliesst; sie 
fallen unter 30 Grad 
nach Süd unter die 
zwischen Gavirate 
und Comerio mächtig 
entwickelte Majolica. 
Die Entblössung
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Orte über dem rothen Liaskalk auftreten, dürfen wohl als eine Fortsetzung 
jener von Gavirate und Barasso gelten; sie stehen wie jene mit Majolica in Ver
bindung und erlangen nach der geologischen Karte von B r u n n e r ,  welche ich 
für diesen Theil copirte, nach Osten bei Stabio und Mendrisio eine ansehnliche 
Entwicklung.

In der Brianza wird, wenn die vorhergehenden Betrachtungen richtig sind, die 
unterste Gesteinsabtheilung, die Gruppe der Gesteine von Rogeno der Gebrüder 
V i l l a ,  als eine weitere Fortsetzung unserer Neocomiensandsteine betrachtet 
werden müssen, ungeachtet der besonders von Z o l l i k o f e i '  (Seite 2 4 ) hervor
gehobenen grossen petrographischen Aehnlichkeit der Sandsteine mit solchen des 
eocenen Flysches; ihre Lagerung unter den höheren Kreidegebilden ist dann als 
die normale anzusehen.

Der Majolica-Partien, welche nördlich von Erba über dem rothen Hornstein 
erscheinen, wurde schon früher gedacht; in bedeutender Entwicklung gewahrt 
man dasselbe Gestein in der Umgegend von Ciyate an der Strasse von Erba nach 
Lecco.

Zunächst südöstlich von Lecco bis gegen das Val Brembana hei Almenno ist 
meines Wissens keine Majolica bekannt. Noch auf der rechten Thalseite aber bei 
dem genannten Orte beginnt ein Zug dieses Gesteines, der unmittelbar nördlich 
bei Villa d’Alm6 den Brembo durchsetzt; derselbe ist nur wenig mächtig; das 
Gestein enthält Calcit in Nestern und Lagen und Hornstein. An der Gränze gegen 
den nördlich folgenden Calcare rosso nimmt die Majolica selbst hei Beibehaltung 
ihrer sonstigen Eigenschaften eine rothe Färbung an.

Nach der von Z o l l i k o f e r  gegebenen Karte würde, die Majolica von der 
eben beschriebenen Stelle ostwärts ununterbrochen fortstreichen über den Monte 
Canto alto und Olera in das Val Seriana. Nach den Beobachtungen von Z e p h a -  
r o v i c h  ergibt sich aber hier ein etwas anderes Verhältniss. Er fand zwar den 
höchsten Rücken des Monte Canto alto und Monte di Nese in der That aus Majo
lica bestehen, die aber muldenförmig gelagert ist und nördlich sowohl als südlich 
auf grauem Liaskalk aufruht, der namentlich bei Olera in felsigen Massen ent
wickelt ist, hier nördlich und nordöstlich fällt, und dem im Süden ohne weiteres 
Zwischenglied die sogenannte Scaglia folgt.

Im Wesentlichen, übereinstimmend mit Z o l l i k o f e r ,  verzeichnet dagegen 
auch Herr v. Z e p h a r o v i c h  eine fortlaufende Majolica-Zone von Nembro im Val 
Seriana über den Monte Misma nach Vigano und Berzo im Val Cavaliina und von 
da weiter über Adrara bis zum Lago d’Iseo. —  Bei St. Maria am Monte Misma 
tritt sie scharf gesondert von den übrigen Gesteinen als 4 Klafter hohe Felswand 
auf; zu unterst ist sie lichtgrau voll Kiesel-Bruchstücke, wie eine Breccie, dann 
stellen sich rundliche Hornsteinnester ein und der Kalk wird compacter, die 
Bruchflächen allmählich vollkommener muschlig, bis endlich das charakteristisch 
kreideweisse Gestein vollständig ausgebildet erscheint, das den Bergkamm selbst 
einnimmt, an dessen Nordseite dann der Calcare rosso folgt.

Auch im südlichen Flügel der schon oben bezeichneten Mulde von Trescorre 
fehlt die Majolica nicht, sie erscheint nordwestlich vom Orte bei Cenate und 
Castello.

Grössere Schwierigkeiten als die bisherigen Kreidegebilde scheint mir die 
richtige Classificirung der südlich von der Gränzlinie des Haupt-Kalkzuges gele
genen Sandstein- und Mergelkalk-Gebilde in dem Hügelland der Umgebung von 
Bergamo bis zum Lago d'Iseo zu bieten.

Herr y . Z e p h a r o v i c h ,  zum Theil gestützt auf Beobachtungen, die ihm 
von Herrn F e d r e g h i n i  gütigst mitgetheilt wurden, unterscheidet daselbst



nebst der Majolica folgende Glieder: 1 ) Mergelkalke und Mergel mit Fucoiden, 
zu denen die in dieser Gegend als Scaglia bezeichneten Gebilde grösstentheils 
oder alle gehören; 2 )  Kieselconglomerat mit Hippuriten; 3 ) Sandsteine, sehr 
ähnlich den W iener Sandsteinen, mit Mergelschiefern, Ruinenmergeln u. s. w. 
Die dritte dieser Gruppen theilt Herr F e d r e g b i n i  noch in zwei Abtheilungen, 
eine untere und eine obere, deren letztere namentlich auch glimmerige, feste, 
körnige Kalksteine enthält. Wollen wir diese Gebirgsglieder mit den im Vorher
gehenden betrachteten in den westlicheren lombardischen Alpen inUebereinstim- 
mung bringen, so müssen wir wohl Nr. 1 als übereinstimmend mit den Gesteinen 
der V i l l a ’schen Gruppe von Rogeno noch dem Neocom zuzählen, dessen obere 
Gränze hier wie in der Brianza das Hippuriten-Conglomerat bilden würde. Diese 
Betrachtungsweise, der ich bei Colorirung meiner Karte folgen zu müssen glaubte, 
stimmt zwar sehr gut mit den neuerlichst von S t o p p a n i  entwickelten Ansichten 
überein, der Seite 68 und 208 seines oft citirten Buches in dem Conglomerat 
von Sirone einen wichtigen geologischen Horizont zur Scheidung der unteren von 
der oberen Kreideformation erkennt, sie verlegt aber die lombardische Scaglia, 
die man doch gerne mit der Scaglia der venetianischen Gebirge in ein gleiches 
Niveau stellen möchte, in den Neocom , während die Letztere der oberen Kreide 
angehört.

Nördlich von Bergamo fällt die ganze Gesteinspartie nordöstlich von der 
Niederung, durch welche die Strasse von Bergamo über Villa d’Alme in das Val 
Brembana führt, nördlich bis zur Kalksteingränze, östlich und südlich bis zum 
Flachland in den Bereich der Neocom-Scaglia. Sie streicht höchst regelmässig 
von Ost nach West und fällt nach Nord scheiubar unter die älteren Kalksteine ein.

Zwischen dem Val Seriana und dem Val Cavallina besteht unser Gebilde, 
welches im Süden theils durch die Ebene, theils durch die Kalkinsel von Tres
corre begränzt wird, aus Mergel und Mergelkalk von grauer, gelblicher und 
rother Farbe; ausgezeichnet lassen diese Gesteine jene eigenthümliche Zerklüf
tung erkennen, von der das Wort Scaglia stammt; an der der Luft ausgesetzten 
Seite zerfallen sie in Folge von zahlreichen Längs- und Quer-Spiüngen, welche 
der Verwitterung Einlass geben, in keil- und scheibenförmige Stücke. Je unreiner 
die Kalke sind, je  mehr sie sich dem Mergel nähern, um so auffallender tritt 
diese Erscheinung hervor, und die Gesteine erlangen dann vor dem Zerfallen ein 
gehacktes Aussehen. Die Mergel sind häufig von Spathadern durchsetzt, auch 
sind sie bisweilen voll von Kohlenspuren. —  Der Mergelkalk zeigt ausgezeichnet 
flachmuschligen Bruch, er wird von Klüftchen, die sich durch feine schwarze, 
seitlich mit Dendriten besetzte Linien anzeigen , durchzogen. Sphäroidische 
Hornsteinknollen zeigen sich hin und wieder im Mergel eingeschlossen, auch 
wechseln mit demselben gegen den Kamm des Monte Misma zu dichte lichtgraue 
Kalksteine mit Hornsteinlagen. Von Fossilien fand Herr v. Z e p h a r o v i c h  nur 
Fucoiden. Die Schichten fallen an der Nordgränze des Gebildes gegen den Kamm 
des Monte Misma zu sehr regelmässig nach Norden, wieder die daselbst folgenden 
älteren Gebilde scheinbar unterteufend, während sie im Süden bei Cenate u. s. w. 
der Majolica und dem Calcare rosso der Kalkinsel von Trescorre normal aufruhen.

Zwischen dem Val Cavallina und dem Lago d’ Iseo tritt die Neocom-Scaglia 
in mehreren getrennten Partien auf, zwischen denen schon jüngere Kreidegebilde 
sich finden; ihre Beschaffenheit ist von der der früher geschilderten Partien nicht 
verschieden.

Der Majolica-Partie in dem kleinen Gebirgstheil bei Clusane und Adro wurde 
schon früher gedacht. Sie erscheint hier in beträchtlicher Ausdehnung regel
mässig dem rothen Liaskalk aufgelagert und nach Nord west fallend, auf ihr liegen
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westlich bei Clusane und nordöstlich bei Capriolo Neocom-Mergelkalke und Sand
steine; eben so normal erscheint die Partie am Monte Monticello nördlich von 
Urago Mella am Ausgange des Val Trompia. Ueber dem Calcare rosso erscheint 
hier die Majolica in Schichten, die bis 2 Fuss mächtig werden, gesondert und 
reich an Hornstein. Bei den einzelnen Häusern Campiani beginnt ein der Majolica 
zwar noch sehr ähnlicher Kalkstein, der aber dunkler gefärbt, weniger rein ist 
und Fucoiden enthält; dann folgen die grauen und rothen Mergel mit Fucoiden, 
die nach Nord fallen. Mit der Localitäts- Bezeichnung Gussago nördlich bei 
Brescia enthält die Sammlung des Herrn R a g a z z o n i  den Aptychus Didayi in 
einem weissen Majolica-Gestein.

Die bedeutenden Massen von M ajolica, die am Westufer des Lago di 
Garda auf meiner Karte ersichtlich sind, wurden nach den Beobachtungen der 
Herren F o e t t e r l e  und W o l f  eingezeichnet. Am Ostfusse der Madonna del 
N eve. westlich bei Salo, beobachtete ich aber nebst der Majolica auch sandige 
Schiefer mit Fucoiden und Sandsteine, die wohl auch noch zur Neocomformation 
gehören.

8 )  O b e r e  Kr e i de .

Derselben fallen sowohl die bekannten Rudisten-Conglomerate von Sirone 
u. s. w., als auch einige über diesen gelagerte mergelige und sandsteinartige Ge
bilde zu, die noch Kreidefossilien enthalten. In Betreff1 derselben will ich hier 
nur einige Detailbeobachtungen beifügen, die Herr v. Z e p h a r o v i c h  an ver
schiedenen Puncten gesammelt hat.

In dem Hügellande zwischen Lago Maggiore und Lago di Varese erscheinen 
die oberen Kreidegebilde nur in geringer Entwicklung. Bei Bosco zwischen Arolo 
und Monvalle bilden sie einen schmalen der Majolica aufgelagerten Streifen, der 
durch den Torrente Morbio auf eine kurze Strecke unterbrochen wird, auf 
dessen linkem Ufer aber, bei Benisco, sofort wieder erscheint und bis gegen 
C. Travesana anhält. Eine zweite Partie findet sich an der Südwestseite des Lago 
di Biandrone; dieselbe taucht isolirt aus dem umgebenden Diluvium hervor und 
besteht aus licht- und dunkelgrauem mergligen Kalk, an dem die Schichtung der 
Zerklüftung des Gesteines wegen nicht zu erkennen ist. —  Gegenüber yon Bian
drone an der Ostseite des Lago di Varese steht eine weitere, der vorigen analoge 
Partie bei Morosolo und Calcinate an.

Die geologische Beschaffenheit der Hügel der Brianza ist bekanntlich durch 
die ungemein fleissigen Beobachtungen der Herren V i l l a  auf das sorgfältigste 
uulersucht. Ich habe keine neuen Beobachtungen aus dieser Gegend mitzutheilen; 
was meine Karte darstellt, ist aus jener der Herren V i l l a  copirt und dabei ihr 
„Gruppo di Sirone“ (Rudisten-Conglomerat) sowohl, als auch ihr „Gruppo di 
Breno“ (Mergel-Kalk) der oberen Kreide zugezählt. Was die erste der genannten 
Abtheilungen betrifft, so zeigen ihre Fossilien eine unverkennbare Aehnlichkeit mit 
jenen der Gosaugebilde unserer nordöstlichen Alpen; nicht nur enthalten sie den 
Ilippurites cornu vaccinum Bronn nebst anderen Rudisten, dann Tornatellen, 
Volvarien u. s. w., sondern ich sah auch in der Sammlung der Herren V i l l a  die 
Omphälia Giebeli Zek. Auch in dem Mergelkalk von Brcno lassen die aufgefun
denen Fossilien, Ammoniten, Belemniten und zahlreiche Inoceramen, keinen Zweifel 
über das Alter. Unter den Letzteren bemerkte ich namentlich auch die den Seewer- 
Kalk der Schweiz bezeichnende Art mit parallelen tiefen, ganz schmalen Furchen, 
man möchte beinahe sagen Näthen an der Innenseite der Schale, die sich auch 
in der oberen Kreide des Geschliefgrabens bei Gmunden findet. Es schiene dem
nach der Mergelkalk von Breno ein höheres Niveau einzunehmen als das



Hippuriten-Conglomerat, so wie diess schon von V i l l a  aus den Lagerungs
verhältnissen erschlossen wurde.

In Bergamo selbst und westlich von der Stadt bis gegen Breno im Norden 
und Mozzo im Süden liegt eine Partie von Sandsteinen und Mergelschiefern den 
im Vorhergehenden geschilderten, als zum Neocom gehörig bezeichneten Gebil
den, die nördlich von Bergamo entwickelt sind, vor. Getrennt ist sie von den
selben durch tiefere Thaleinschnitte, welchen die Strasse von Bergamo nach 
Villa d’Almö folgt, ln den Steinbrüchen bei Astino westlich von Bergamo unter
suchte Herr v. Z e p h a r o v i c h  das Gestein genauer; die Schichten streichen 
nach Stund 8 (West-Nordwest nach Ost-Südost) und fallen unter 20 Grad nach 
Süden. Der Sandstein ist theils dünn-, theils dickschichtig; ersteres durch Vor
walten des auf den Schichtflächen häufig in Schuppen vertheilten weissen Glim
mers und durch Abnahme des kalkigen Bindemittels. Beim Vorwalten des letz
teren zeigen die Bänke einen blaulich-grauen, festen, etwas körnigen Kalkstein 
mit uneben muschligem Bruche; auf den Schichtflächen der Sandsteine sieht man 
bisweilen Kohlenfragmente, auch finger- oder wurmförmige und ästig getheilte 
Erhabenheiten, wie sie in allen W iener Sandsteinen so häufig zu beobachten 
sind; die grauen Mergelschiefer enthalten häufig Fucoiden. Auf der Kuppe des 
Castellberges von Bergamo ist ebenfalls ein kleiner Bruch angelegt, in dem eine 
grosse Schuttmasse durchsunken werden musste, bis fester Sandstein erobert 
wurde; der Mergel ist hier mächtig entwickelt.

An der Rocca innerhalb der Ringmauern der alten Stadt in dem dort befind
lichen Bruche enthält der Sandstein viele Kohlenspuren; hier finden sich aber 
auch Fossilien, welche das Alter des in Rede stehenden Sandsteines feststellen ; 
es sind Inoceramen, die von Herrn F e d r e g h i n i  aufgefunden wurden. Der fein
körnige Sandstein wechselt hier mit Schichten von grobem Korne, welche in ein 
ausgezeichnetes Conglomerat übergehen. Diesen Funden zu Folge darf man den 
Sandstein von Bergamo wohl mit den Schichtengruppen von Sirone und Breno 
in der Brianza parallelisiren und der oberen Kreide zuzählen.

Oestlich vom Serio erscheint zwischen Albano und Bagnatica eine weitere 
kleine Partie derselben Kreidesandsteine. Bei letzterem Orte gibt Hr. Z o l l  i k o f e r  
darin ebenfalls Conglomerate an; in weit mächtigerer Entwicklung finden sich aber 
die Sandsteine und Conglomerate wieder in der Gegend um Sarnico und Trescorre.

Bei Gandozzo ist namentlich das Conglomerat mächtig entwickelt und dient 
hier zur Anfertigung von Mühlsteinen; es enthält wie bei Sirone Hippurites cornn 
vaccinum; ein Exemplar desselben erhielten wir durch Herrn F e d r e g h i n i .  Am 
W ege von Sarnico gegen Forcella beobachtet man dasselbe Conglomerat, es 
wechsellagert mit den untersten Schichten des Kreidesandsteines und liegt dann 
auf der Neocom-Scaglia.

Die Sandsteine enthalten oft verkohlte Pflanzentheile von grösseren Dimen
sionen; so fand Herr v. Z e p h a r o v i c h  bei Fornaci, nordwestlich von Sarnico, 
Stengeitheile bis zu 3 Zoll breit, blattartige Theile u. s. w., ja zuweilen häufen 
sich die Pflanzenreste zu bis drei Zoll mächtigen Lagen einer glänzenden dunklen 
Braunkohle zusammen; auch Fucoiden finden sich an vielen Stellen, so bei 
Foresto u. a. a. 0 .

Bei Bognatica, südwestlich von Credaro, geht der Sandstein stellenweise in 
feinkörnigen bis dichten festen Kalkstein über, in dem Herr v. Z e p h a r o v i c h  
wieder Inoceramen auffand.

Die Lagerungsverhältnisse der Kreidesandsteine gegen die Neocom-Scaglia 
u. s. w. sind besonders in den auf der nächsten Seite folgenden von Herrn 
v. Z e p h a r o v i c h  mitgetheilten Profilen klar.
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Figur 4.
Oglio-FIuss. Credaro.

Figur 5.
Thal von St. Giovanni Thal Thal von

Calepio, Gandozzo. rielle Formiche. Mollra. Foreslo. Roncalonc.

1 Scaglia-K alke und Mergel. 2 Conglomeral. 3 Sandsteine und Mergel mit Facoideo. 4 Dichte oder sandige Kalk
steine und Mergel mit Fucoiden.

Die Gebilde, die entlang dem Westufer des Lago di Garda auf meiner Karte 
als obere Kreide bezeichnet sind, stimmen nach den Beobachtungen von F o e t 
t e r l e  und W o l f  mit jenen überein, die im Venetianischen als Scaglia bezeichnet 
werden und ihrer Fossilien wegen der Formation der oberen Kreide zugezählt 
werden müssen.

9 )  E o c e n f o r m a t i o n .

Nur die Nummuliten führenden Gesteine, so wie je n e , welche mit ihnen in 
unmittelbarem Zusammenhange stehen, sind auf meiner Karte als dieser Formation 
angehörig bezeichnet. Es gehören dahin:

Die bekannten Nummulitenkalke von Travedona und Ternate am Lago di 
Comabbio; sie bestehen nach Z o l l i k o f e r 1)  aus einem hellgelblichen Kalk, der 
an vielen Stellen zahlreiche kleine Nummuliten enthält; demselben aufgelagert 
scheinen die Conglomerate die östlich und westlich vom Lago di Comabbio so 
mächtig entwickelt sind. Der Ansicht Z o l l i k o f e r ’s folgend, freilich ohne für 
die Richtigkeit derselben weitere Belege angeben zu können, habe ich dieselben 
ebenfalls als eocen verzeichnet. Unter den Geschieben, aus denen sie bestehen, 
fand Herr v. Z e p h a r o v i c h  Gneiss, Granit, Quarz, körnige und schiefrige 
Amphibolite, seltener Dolomit (am W ege zwischen Osmate und Comabbio). 
Ausser der schon von Z o l l i k o f e r  beschriebenen Stelle am Ostgehänge des 
Monte della Croce, westlich von Comabbio, fand Herr v. Z e p h a r o v i c h  das Con
glomerat in festen Bänken anstehend im Garten der Villa Serbelloni bei Taino in 
einem bei 50 Fuss tiefen Wassergraben. Bis zur Tiefe von etwa 20 Fuss ist das 
Gestein zersetzt, dann aber wird es ganz fest, so dass man Sprengarbeit 
an wenden musste, um es zu durchbrechen.

Von dem Diluvium unterscheiden sich die oberflächlich zerstörten 
Conglomeratschichten durch das höhere Niveau das sie einnehmen, dann

' )  Bulletin de la Societe Vaudoise, T. IV, Nr. 33, pag. 73.



durch den Mangel an Terassenbildungen, obschon die letzteren auch bei wirk
lichen Diluvialbildungen durch spätere Einwirkungen nicht selten unkenntlich 
geworden sind.

Derselben Bildung, wie die eben erwähnten, gehören wahrscheinlich auch die 
Conglomerate und Sandsteine an, welche bei Oltrona und Morosolo an der Nord- 
ostseite des Lago di Varese auftreten. Am Hügel unter der Kirche von Oltrona 
ragen nach der Beobachtung von Herrn v. Z e p h a r o v i c h  einzelne ungeschich
tete Massen von Conglomerat hervor. Der von Casciago herabkommende Bach ist 
in Diluvium eingeschnitten, der entblösste Abhang an der Strasse aber zeigt eine 
mächtige Folge von dünnblättrigen Mergelschiefern, deren Bedeutung nicht klar 
wurde, und weiter gegen Morosolo erscheinen wieder vorragende Bänke eines 
Quarzsandsteines mit Spuren kleiner Fischzähne.

W eiter im Osten gehört zur Nummulitenformation der bekannte Hügel von 
Montorfano, südöstlich von Como und in der Brianza, die von Vi l l a  zur Gruppe 
von Vigano vereinigten Gesteine.

In der Landesstrecke zwischen der Adda und dem Oglio wurden hisher 
keine sicheren Eocen-Gesteine bekannt; sicher sind dagegen wieder hierher zu 
stellen die Gesteine des Monte Badia nordwestlich von Brescia und sehr wahr
scheinlich auch die des M. Orfano bei Coccaglio und Cologne, in den ersteren 
fand Herr v. Z e p h a r o v i c h  Nurnmuliten, die letzteren schliessen sich diesen 
durch ihre geographische Position, so wie durch ihre Gesteinsbeschaffenheit 
zunächst an.

Der M. Orfano bildet einen von Nordwest nach Südost gestreckten 
Rücken mit einzelnen bevorstehenden gewölbten Kuppen, der sich isolirt aus 
der Diluvialebene erhebt. An seinem Fusse ist zwischen Coccaglio und Costa 
ein Steinbruch eröffnet, in dem Herr v. Z e p h a r o v i c h  ungeschichtetes 
Conglomerat beobachtete, das aus wohlgerundeten Geschieben von Majolica, 
verschiedenen grauen Liaskalken, Hornstein, körnigem weissen Quarz, fein
körnigem lichtgrauen Sandstein, und weissem dolomitischen Kalkstein besteht, 
alles durch ein sandiges Bindemittel zusammengekittet. Die grössten Geschiebe 
sind jene des grauen Kalkes, sie erreichen bis 1 Fuss im Durchmesser. Die 
kleineren Geschiebe sind im Inneren bisweilen theilweise ausgefressen. Massen 
von sehr grobem Korn wechseln mit solchen von feinem Korn ab. Eine 
Schichtung lässt sich aber nirgends deutlich erkennen. Höher auf den Hügel 
hinauf zeigte sich gelber sandiger Lehm mit Kalkknaucrn und grauer Thon, 
Letzterer in dünnen Schichten entblösst. Ganz oben auf der Kuppe erscheint 
wieder das Conglomerat.

Der Monte Badia, nordwestlich bei Brescia, ist ebenfalls ein isolirt 
in die Ebene vorgeschobener niederer Rücken, er besteht von unten nach 
oben aus :

1)  feinkörnigem gelben Sandstein,
2 )  weissem erdigen Kalkstein und
3 ) sandigem Conglomerat.
In dem Sandstein findet man Spuren von Pflanzenstengeln; der Kalkstein 

ist manchen Süsswasserkalken ähnlich, Herr R a g a z z o n i  fand darin Korallen.
Das Conglomerat besteht aus licht- und dunkelgrauem Kalk, die durch ein 

sandig-kalkiges Cement verbunden sind. Die Kalkgeschiebe sind häufig theil
weise zerstört, oder' haben auch nur mit Kalkspath ausgekleidete Hohlräume 
zurückgelassen. Am nördlichen Abhange des Rückens gegen Torricella zu fand 
Herr v. Z e p h a r o v i c h  die Nurnmuliten, welche das Alter dieser Ablagerung 
feststellen.
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Ziemlich verbreitet und sehr charakteristisch endlich treten Nummuliten- 
schichten am westlichen Ufer des Lago di Garda au f; Herr R a g a z z o n i ,  der 
dieselben entdeckte, begleitete mich freundlichst an einige der bezeichnendsten 
Stellen.

Die südlichste derselben liegt südlich bei Moniga; dicht am Seespiegel 
treten hier unter dem überlagernden Diluvium sandige Kalksteine hervor, die 
zum Behufe des Eisenbahnbaues ausgebeutet wurden. Die Schichten fallen nach 
Nordwest; sie enthalten zahlreiche grössere dnd kleinere Nummuliten, dann 
Pecten, die wohl mit jenen im grünen glauconitischen Eocen-Sandsteine von 
Belluno übereinstimmen.

W eiter nordwärts bis gegen Gardone und Manerba ist das ältere Gestein von 
Diluvium verhüllt. Oestlich und nordöstlich von diesen Orten taucht es aber 
w ieder, niedere Hügel bildend, hervor. Die Schichten enthalten Nummuliten, 
Echiniten und andere Fossilien und fallen fortwährend nach West-Nordwest. Als 
oberstes Glied erscheint am Porto del Torcolo und auf der Isola di St. Biagio ein 
feinkörniger weisser Kalkstein.

Derselbe weisse Kalkstein steht dann östlich bei St. Felice und am 
Seeufer bei St. Fermo an; er bildet die Felsriffe und kleinen Inselchen im See, 
so auch die durch ihre Citrooen - Gärten berühmte Isola Lecchi oder Isola 
di Garda; auf dieser fand ich in dem hell weissen Gestein zahlreiche kleine 
Nummuliten.

10 ) S u b a p e n n i n e n - F o r m a t i o n .

Nur sehr vereinzelt treten an der Südseite der Alpen in der Lombardie hier
her gehörige Massen auf.

Die westlichste derselben ist in der sogenannten Folla nördlich bei Varese 
in einer grösseren Ziegelei entblösst. Ein sandiger Thon mit eingeschlossenen 
Sandlagen wird in horizontaler Lage von einer 1 bis 2 Fuss mächtigen Geröll
schicht bedeckt; er enthält zahlreiche Fossilien, die jenen der Subapenninen- 
Formation entsprechen. Unter den Stücken, die ich an Ort und Stelle erhielt, 
befinden sich unter ändern auch mehrere Exemplare der Schulpe einer grossen 
Sepia.

In der Brianza sind jüngere Tertiärschichten noch nicht mit Sicherheit nach
gewiesen; mir scheint es nicht räthlich, die Sandsteine, welche über den Num- 
mulitenschichten lagern und die S t o p p a n i  als miocen betrachtet, von den 
Eocengebilden zu trennen.

Ueber die jüngeren Ablagerungen von Nese bei Alzano nordöstlich Yon 
Bergamo, so wie über jene des Beckens von Gandino und des Hügels von St. 
Colombano habe ich keine neueren Beobachtungen beizufügen.

11) D i l u v i u m  und Al l uv i um.

Auch bezüglich dieser Gebilde, die auf meiner kleinen Uebersichtskarte 
nicht weiter getrennt sind, verweise ich auf die neueren Arbeiten, besonders von 
Z o l l i k o f e r ,  der bezüglich derselben die umfassendsten Untersuchungen ange
stellt hat.
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VII. Chemische Untersuchung der warmen Quelle von Mon- 
falcone nächst Triest. 

Von Karl Ritter von Hauer.
Vorgelegt am 19. Juli 1858.

Die vorliegende Arbeit wurde in Folge einer Anordnung des hohen k. k. Mi
nisteriums des Innern ausgeführt. Die Munificenz dieser hohen Behörde setzte 
mich in den Stand, die Localverhältnisse dieser Quelle aus eigener Anschauung 
kennen lernen, und somit eine umfassende Untersuchung bewerkstelligen zu 
können.

Die Quelle, welche den Gegenstand dieser Abhandluug bildet, befindet sich 
eine halbe Stunde von dem Städtchen Monfalcone entfernt, hart an der Post
strasse, welche von letzterem Orte nach Triest führt, und nicht weit von dem 
Flusse Tiinaus. Sie ist von Sümpfen, die Süsswasser enthalten und nicht sehr 
ausgebreitet sind, umgeben. In unmittelbarer Nähe erheben sich zwei kleine 
Kalksteinhügel, die einstens zwei vom Meere umspülte Inseln bildeten, und welche 
P l i n i us  in seiner Naturgeschichte Clarae nannte. (Hist. nat. Lib.IlI, Cap. XXVI, 
„Illirici ora mille amplius Insulis frequentantur natura vadoso mari aestua- 
risque tenui alveo intercursantibusClarae: ante ostia Timavi calidorum fontium 
cum aestu maris crescentibus“  etc.) Auch diese Quelle war sonach schon den 
Römern bekannt. In der Mitte des vorigen Jahrhunderts fand man daselbst auch 
einige römische Bauüberreste, als Bruchstücke von Mosaikarbeiten, eine Bleiröhre 
mit der Aufschrift: „Aqua Dei et vitae“  etc. Mit dem Verfall des römischen 
Reiches erlagen auch die hiesigen Bauten der Zerstörung, und das Vorhandensein 
der Mineralquelle blieb Jahrhunderte lang in gänzlicher Vergessenheit. Erst im 
Jahrel433 liess sieder damaligePodestä von Monfalcone Francesco Nani  wieder 
aufsuchen, und mit einer geeigneten Fassung versehen. Eine Inschrift auf einer 
Steintafel aus jener Zeit, welche sich nun über dem Eingänge des jetzigen Bade
gebäudes eingemauert befindet, gibt Kunde von der glücklichen Wiederauffin
dung. Seit dieser Zeit wird die Quelle ununterbrochen, bald mehr, bald minder 
frequentirt.

Das gegenwärtig hier befindliche Badegebäude ist ein ansehnlicher Bau aus 
Stein aufgeführt, und enthält 21 separirte Marmorwannen. Es wurde im Jahre 
1837 von einer Actiengesellschaft, welche zum Behufe der Hebung des Bades 
ein Capital von 22000 Gulden zusammenschoss, errichtet. Allein die Aufführung 
des Badegebäudes, welches zwar allen Anforderungen entspricht, absorbirte diese 
ganze Summe, so dass keine anderweitigen Bauten für Unterkunft errichtet werden 
konnten. Es müssen sonach jene, welche das Bad besuchen wollen, in dem davon 
entferntem Monfalcone wohnen, was selbstverständlich mit grossen Unbequem
lichkeiten verbunden ist. Hierin liegt der Grund, dass die Frequenz nicht so 
zahlreich ist, als es die gehaltvolle Quelle in der That wohl verdienen würde, 
und auch die Ertragsfähigkeit für die besitzende Gesellschaft weit unter dem Ver
hältnisse zum aufgewendeten Capitale zurück bleibt.

Zur Hebung dieser Uebelstände, und um den Aufenthalt an der Quelle, wie 
ihren Gebrauch den Besuchenden einladender zu gestalten, wurden zwei Projecte 
in Vorschlag gebracht. Das erste besteht darin, in der Umgebung der Quelle selbst 
Wohnhäuser und Etablissements für Erheiterung zu gründen, zu welchem Zwecke 
indessen wenigstens die in unmittelbarer Nähe der Quelle gelegenen Sümpfe
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theilweise ausgetrocknet werden müssten, weil sonst schon das Vorurtheil den 
Aufenthalt daselbst verhindern würde. Um eine wirkliche Verschlechterung der 
Luft zu verursachen, sind die Sümpfe viel zu wenig ausgedehnt; auch bedingt 
die Nähe des Meeres einen häufigen erspriesslichen Luftwechsel.

Der andere Plan aber lautet dahin, das Wasser der Quelle mittelst einer 
Böhrenleitung in die Stadt zu führen, und daselbst entsprechende Badelocalitäten 
einzurichten, während Monfalcone wie bisher die Unterkunft bieten würde. Der 
Gehalt des Wassers könnte bei zweckmässiger Leitung nichts verlieren, als 
vielleicht ein nur unbedeutendes an der Temperatur. Beide Projecte erfordern 
eine nicht unbeträchtliche Geldsumme, welche die wohlhabenden Bewohner 
von Monfalcone wohl aulbringen würden, wenn es ihnen ernstlich um die Hebung 
des Bades zu thun wäre, von der es indessen fraglich ist, ob es nicht gewagt 
sei sie aufzuwenden.

Die jetzige Entfernung der Quelle vom Meere beträgt ungefähr 2000 Schritte. 
Die Kalke, welche zwischen der Quelle und dem Meere lagern, und aus welchen 
erstere entspringt, gehören der Kreideformation an; sie sind theils licht gefärbt, 
theils fast schwarz. Letztere insbesondere entwickeln auf frischem Bruche einen 
bituminösen, und an Schwefelwasserstoff erinnernden Geruch.

Die Quelle von Monfalcone unterscheidet sich wesentlich von den meisten 
anderen Quellen dadurch, dass sie keinen Abfluss hat, sondern ein Bassin erfüllt, 
dessen Inhalt stagnirend ist, und nur in dem Maasse nachströmt, als davon ge
schöpft wird. Das Niveauverhältniss ändert sich nur mit der Fluth und Ebbe des 
Meeres in entsprechender F olge, mit welchem letzteren sonach die Quelle un
zweifelhaft in unterirdischer Communication steht. Das Bassin, in welchem sich 
das Wasser sammelt, ist eine natürliche fast rechtwinklige Vertiefung im Kalk
felsen, welche einen Flächenraum von 780 Quadratfuss einnimmt. Im gegenwär
tigen Momente aber ist dieses Reservoir wenig sichtbar, indem unmittelbar 
darüber das gleichfalls quadratische Badegebäude steht. Die tiefste Stelle des 
Bassins befindet sich fast im Mittelpunct des letzteren. Aus dieser Vertiefung, 
die ungefähr 7 Fuss beträgt, wird das Thermalwasser mittelst Pumpen gehoben, 
und in bleiernen Röhren zu den WanneD geleitet. Das durch Ausschöpfen entlehnet 
Wasser ersetzt sich bald wieder durch Zufluss, und es scheint so, dass nöthigen 
Falls, über grosse Mengen von Wasser verfügt werden könnte.

Das Niveau des Quellenbassins scheint ziemlich gleich mit jenem des nahe 
gelegenen Meeres zn sein.

Was die chemischen Verhältnisse des Wassers anbelangt, so wurden sie 
zuerst im Jahre 1804 von dem Apotheker Andreas V i d a l i  erforscht.

Er fand in 1000 Theilen des Wassers :

C hlornatrium ................................10*83
Chlormagnium.......................... 1-58
Schwefelsäure M agnesia .......... 0*80

Schwefelsäuren K a lk .................  0 '6 9
Kohlensäuren K alk ...................... 0 -7 1

14-61

Eine Untersuchung von C h i o z z a  im Jahre 1856 ausgeführt, ergab für 
1000 Theile des Wassers, bei einem specifischen Gewichte desselben =  1 0115 ,
folgende Bestandtheile:

K ieselerde.................................. .... 0 -0 1 8
Thonerde und E isen ox y d .. .  0 -0 0 2
Kohlensäuren Kalk................. .... 0*123
Schwefelsäuren K a lk ............ .... 0*773
Schwefelsäure Magnesia . . .  0*816
C hlorraognium ........................ .... 1*107

C hlorkalium .............................  0*211
B rom natrium ...........................  0*029
C hlornatrium ........................... 9*614

12*693
Freie Kohlensäure...............  0*295



Wiewohl nicht zu erwarten war, dass eine abermalige Untersuchung wesent
lich Neues der ausführlichen Analyse von C h i o z z a  hinzufügen könnte, so knüpft 
sich doch an die Quelle von Monfalcone eine eigentüm liche Frage von besonderem 
Interesse.

Nach der allgemeinen Ansicht, und zu Folge älterer Angabe nämlich, hält 
man diese Quelle für eine Thermalquelle, welche sich nur zur Zeit der Fluth des 
Meeres mit dem Wasser desselben mischt. Auf diese in der Natur bewirkte 
Mischung legt man grosses Gewicht, und es werden auch nur zur Zeit der Fluth 
die Bäder gebraucht, da man sie dann am wirksamsten glaubt.

Ob dem wirklich so sei, oder ob die Quelle zu allen Tageszeiten gleiche 
Mischungsverhältnisse mit Meerwasser zeige, oder wohl gar lediglich aus infil- 
trirtem Meerwasser bestehe, welches beim Durchsickern durch die trennenden 
Kalkschichten noch an fixen Stoffen aufnimmt oder davon absetzt, sind Fragen, 
die auch durch die neueste Analyse von C h i o z z a  nicht gelöst wurden.

Es konnte vorausgesetzt werden, dass vergleichende Analysen, angestellt 
mit Wassermengen, welche zu verschiedenen Tageszeiten geschöpft waren, einen 
vollständigen Aufschluss hierüber geben mussten. Schon der höhere oder mindere 
Gehalt an Chlornatrium allein konnte genügend sein, um zu zeigen, ob das Meer
wasser in variablen Mengen der Quelle beigemischt sei. Ich schöpfte somit zur 
Zeit der höchsten Fluth und der tiefsten Ebbe getrennte Wassermengen, und 
unterwarf jede für sich der Analyse.

In Wirklichkeit zeigen die Differenzen der weiter unten angeführten Ge
wichtsbestimmungen , dass der Unterschied nur auf den notw endigen Beobach
tungsfehlern beruht, und dass die Zusammensetzung des Quellwassers, da sie in 
den beiden extremsten Fällen fast absolut gleich gefunden wurde, gewiss zu allen 
Tageszeiten unverändert ist.

Qualitative Analyse.

Das Wasser ist klar und farblos. Der Geschmack salzig bitterlich, wie jener 
des Meerwassers. Nach älteren Angaben hat das Wasser einen Geruch naeh 
Schwefelwasserstoff. Ich fand, dass der Geruch nach diesem Gas sehr schwach, 
manchmal gar nicht zu bemerken ist.

Auch mir gelang es nicht, Jod im Wasser nachzuweisen, so wie C h i o z z a  
keines fand. Ich verwendete hiezu den Extract von abgedampten 8 Litres Wasser 
und prüfte mit Stärke und Salpetersäure nach der bekannten Methode.

Beim Abdampfen setzt das Wasser einen sehr geringen Niederschlag 
ab, bestehend aus kohlensaurem Kalk. Magnesia enthielt der Niederschlag 
nicht.

Die Menge der Thonerde und des Eisens ist sehr gering, doch lässt sich die 
Gegenwart beider unzweifelhaft constatiren.

Brom ist in solcher Menge zugegen, dass es nicht schwierig zu finden ist. 
Im Rückstand der obigen abgedampften 8 Litres wurde es nach der bekannten 
Methode mit Schwefelkohlenstoff leicht gefunden.

Was die Temperatur der Quelle anbetrifflt, so fand ich sie zwischen 29 und 
30 Grad Räaumur. Man behauptet zwar, dass zur Zeit der Fluth die Temperatur 
etwas höher sei. Ich konnte diess indessen nicht zuverlässig constatiren, da die 
Localverhältnisse nicht erlauben, genaue Temperaturmessungen vorzunehmen. 
Auch kann das Thermometer nur in das Bassin, und nicht in den eigentlichen 
Ursprung der Quelle eingesenkt werden. Die übrigen unten angeführten Be
standtheile wurden nach gewöhnlichen Methoden gefunden.

Chemische Untersuchung der warmen Quelle von Monfalcone nächst Triest. 4 9 9
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Quantitative Analyse.

Die für die quantitative Analyse erforderlichen Wassermengen wurden 
am 18. Juni dieses Jahres geschöpft. Das zur Zeit der Fluth geschöpfte Wasser 
ist im Folgenden mit A, jenes zur Zeit der Ebbe entnommene aber mit B 
bezeichnet.

Das s p e c i f i s c h e  G e w i c h t  ergab sich fiir A und B vollkommen gleich, 
nämlich =  1-010132 bei 22° C.

Analytische Resultate.

1) F i x e r  R ü c k s t a n d  im G a n z e n .

A. 230 C. C. =  252 • 333 Gramm W asser gaben beim Verdampfen 3 ‘ 322 Gramm.
H. 100 C. C. =  1 0 1 -0 1 3  Gramm W asser gaben beim Verdampfen 1 -3 4 0  Gramm.

Das Abdampfen zur Trockne geschah unter Zusatz einer gewogenen Menge 
von kohlensaurem Natron, wegen vorhandenem Chlor- und Brommagnium.

2 )  S c h w e f e l s ä u r e .

500 C. C. =  50b'-066 Gramm W asser gaben 1 -4 6 3  Gramm schwefelsauren Baryl == 
0 -3 0 2  Gramm Schwefelsäure.

B. 500C . C. W asser gaben 1 -4 5 9  Gramm seh w efe lsa u ren B a ry t= 0 -S 0 1  Gramm Schwefelsäure.

3)  C h l o r  und  Brom.

A. 200 C. C. =  2 0 2 -0 2 6  Gramm W asser gaben 5 -7 0 6  Gramm C h lor- und Bromsilher.
B. 200  C. C. =  2 0 2 -0 2 6  Gramm W asser gaben 5 -686 Gramm Chlor- und Bromsilber.

Da die bisher angeführten, so wie alle folgenden Bestimmungen mit jenen 
von C h i o z z a  sehr nahe übereinstimmten, so erschien es überflüssig die Menge 
des Broms noch einmal zu ermitteln, da hiezu abermals 8 — 10 Litres hätten 
eingedampft werden müssen. Es wurde sonach die von ihm gefundene Menge den 
folgenden Berechnungen zu Grundegelegt. C h i o z z a  fand aber in einem Litre 
Wasser 0-020 Gramm Brom. Es gaben sonach nach Abzug der entsprechenden 
Menge Bromsilber:

A. In 200 C. C. 5 -6 9 7  Gramm Chlorsilber =  1 -4 0 9  Gramm Chlor.
B. In 200 C. C. 5 -6 7 7  Gramm Chlorsilher =  1 -4 0 4  Gramm Chlor.

4 ) K o h l e n s ä u r e .

-4. 500 C. C. =  505*066 Gramm W asser gaben 0 -7 8 8  Gramm kohlensauren Baryt =
0 -1 7 6  Gramm Kohlensäure.

5)  K i e s e l e r d e .  

lüOO C. C. =  15 1 5 -1 9 8  Gramm W asser gaben 0 -0 2 2  Gramm Kieselerde.

6)  T h o n e r d e  u nd  E i s e n .

Die geringe Menge dieser beiden Bestandtheile gestattete nicht eine quanti
tative Trennung vorzunehmen, daher sie vereinigt aufgeführt erscheinen.

1500 C .C . gaben 0 -0 1 2  Gramm Thonerde und Eisenoxyd.



7 ) K a l k e r d e .
A. 1500 C. C. W nsser gaben 1 -168  Gramm kohlensauren Kalk =  0 -6 5 4  Gramm Kalk.

B. 1000 C. C. =  1010*132 Gramm W asser gaben 0*849 Gramm kohlensauren Kalk =
0*475 Gramm Kalk.

8 )  T a l k e r d e .
A. 1500 C. C. W asser gaben 2 -4 2 5  Gramm pyrophosphorsaure Magnesia =  0*873 Gramm

Magnesia
B. 1000 C. C. W asser gaben 1*700 Gramm pyrophosphorsaure Magnesia =  0 -6 1 2  Gramm

Magnesia.

9)  K a l i  und  Na t r o n .
A. 1000 C. C. W asser gaben 1 0 -3 0 0  Gramm Chlorkalium und Chlornatrium.
/?. 500 C. C. W asser gaben 5 -2 9 8  Gramm Chlorkalium und Chlornatrium.

A. Die obigen 10-500 Gramm der Chlormetalle mit Platinchlorid versetzt, 
der Niederschlag geglüht und mit heissem Wasser ausgelaugt gaben :

0 -2 8 2  Gramm Platin =  0*133 Gramm Kali.

Gs erübrigen sonach in :
A. 10 -2 4 6  Gramm Chlornatrium = 4 - 0 2 8  Gramm Natrium.

In B nach Abzug der gleichen Menge Chlorkalium :
5 -1 7 1  Gramm Chlornatrium =  2 -0 3 3  Gramm Natrium.

10 ) S c h w e f e l w a s s e r s t o f f .

Dieses Gas ist nur in Spuren vorhanden und erlaubte keine quantitative Be
stimmung.

1000 Theile des Wassers enthalten sonach :

B e s t a n d t e i l e : ^ ß vod t  h i o m .

Fixen Rückstand.................................................  1 3 -1 5 4  13*266 12 -6 9 9
Schw efelsäure...................................................... 0 -9 9 4  0 '9 9 2  0 -9 9 9
C h lo r ......................................................................  6 -9 7 4  6 -9 4 9  6*762
B rom ....................................................................... —  —  0 -0 1 9
K oh len säu re ........................................................  0 -3 4 8  —  0 -3 4 9
K ieselsäure ..........................................................  0 -0 1 4  —  0 -0 1 8
Thonerde und E isen ox y d ................................ 0*007 —  0*002
Kalkerd c ...............................................................  0*432 0 -4 7 0  0 -3 8 7
T a lk e r d e ...............................................................  0*576 0*605 0*738
Kalium ....................................................................  0*109 —  0*110
N atrium .................................................................. 3*9 87  4 025 3*881
Schwefelwasserstoff.......................................... Spuren — —

Die Uebereinstimmung in den Resultaten dieser Analysen zeigt zur Genüge, 
dass das zur Zeit der Fluth und Ebbe geschöpfte Quell wasser vollkommen gleiche 
Bestandteile enthält, und dass von einer variablen Mischung mit Meerwasser 
keine Rede sei.

Die Menge des durch Kochen des Wassers abgeschiedenen Kalkes betrug 
von 1000 C. C. Wasser A. 0*128 Gramm kohlensauren Kalk =  0*072 Gramm 
Kalk = 0 * 0 7 1  in 1000 Theilen des Wassers. Das Filtrat enthielt 0*739 Gramm 
kohlcnsauren Kalk =  0*413 Gramm Kalk =  0 408 in 1000 Theilen des Wassers, 
was mit der obigen Gesammtbestimmung genügend übereinstimmt.

A us d i e s e n  g e g e b e n e n  B e s t a n d t e i l e n  l a s s e n  s i c h  s o n a c h  
f ü r  1000 T h e i l e  d e s  W a s s e r s  f o l g e n d e  S a l z c o m b i n a t i o n e n  a l s  
v o r h a n d e n  b e r e c h n e n :
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COa 0 -0 5 6  \ 0 ' l a 7  kohlensaurer Kalk,

SO ^ 0 -5 1 2  1 0 -8 7 6  schwereisaures Kali, 

f t «  0 -1 1 2  }  0*244  schwefelsaurer Kalk,

S O  0 -3 6 7  I  0'®®^ schwefelsaures Natron,

S  j j .g o g  | 9 -6 0 6  Chlornatrium,

■ J  | 1 -5 3 2  Chlormagnium,

'ß r  0 -0 1 9  }  0 -0 2 2  Brommagnium.
0 -0 1 4  Kieselsäure,
0 -0 0 7  T honerde und Eisenoxyd,

13*079 Summe der fixen B estan d te ile ,
1 3 -1 5 4  gefunden als Abdam pfrücksUnd.

Die Kohlensäure, die erforderlich ist den Kalk in Lösung zu erhalten, beträgt.................  0 -1 1 2
Mithin erübrigt freie Kohlensäure........................................................................................................  0 -2 3 6

Der Gehalt des Wassers beträgt sonach :

Aus der Analyse A entwickelt:

B e s t a n d t h c i l e : Io  1 000  G ram m en 
G ra m m e :

In 76S 0 G ranen: 
G r a n e :

I. F i x e  B e s t a n d t h e i l  e.
Zweifach kohlensaurer K a lk ....................
Schwefelsaurer Kalk ..................................
Schw cfelsaures K ali....................................

„  N atron................................

K iese lsä u re ....................................................
Thonerde und E isen oxyd ...........................

. . .  0 -1 8 3  
. . . .  0 -8 7 6  

0 -2 4 4  
. . .  0 -651

, 0 - 0 1 4  
. . . .  0 -0 0 7

1-405  
6 -7 2 8  
1 -8 7 4  
4 -5 0 0  

7 3 -7 7 4  
11 -766  

0 -1 6 9  
0 -1 0 7  
0 054

II. F l ü c h t i g e  B e s t a n d t h e i l e .
Schw efelw asserstoff.................................. -
Freie K oh len säu re ......................................., , .  0 -2 3 6

Spuren
1 -812

Summe aller B estan d th eile ............ . . .  13 -371 10 2 -1 8 9

Bei dieser Combinirung der Säuren und Basen zu Salzen wurde die stärkste 
Säure, die Schwefelsäure, zuerst mit dem im gekochten Wasser gelösten Kalke, 
der Rest aber mit den stärksten Basen Kali und Natron verbunden gedacht. Die 
Menge des Chlors aber zuerst mit Natrium, der Rest mit Magnium verbunden 
angenommen. Das Brom musste sonach ebenfalls an Magnium gebunden supponirt 
werden. W ie aus der oben angeführten Analyse von C h i o z z a  hervorgeht, be
rechnete dieser die Säuren und Basen in wesentlich differirenden Combinationen.

Nebst den localen Verhältnissen der Quelle, als ihrer Nähe vom adriatischeu 
Meere, dem W echsel ihres Niveaus mit der Fluth und Ebbe des letzteren, spricht 
auch der hohe Gehalt an Chlornatrium und Chlormagnium, wie ihn nur das Meer
wasser enthält, unzweifelhaft dafür, dass ihr wesentlichster und jedenfalls auch 
der Menge nach vorwiegendster Bestandtheil Meerwasser sei, und dass sie in 
ununterbrochener unterirdischer Communication damit stehe.

Die angeführten Analysen sind also wohl auch geeignet das Vorurtheil zu 
unterdrücken, als könne die Wirksamkeit der Quelle auf den menschlichen Orga
nismus zur Zeit der Fluth eine gesteigerte sein, da sie eben gleich allen anderen
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Mineralquellen unwandelbar, dieselben Gewichtsmengen aufgelöster Stoffe, zu 
allen Zeiten enthält.

Es erübrigte somit nur noch eine Erklärung für die höhere Temperatur des 
Quellwassers zu linden. Allein diese ist 9ehr nahe liegend, wenn man die unter
irdischen Canäle, welche die Communication mit dem Meere vermitteln, vom Grunde 
der nahen Meeresbucht heberförmig gegen die Tiefe sich senkend, und dann 
wieder an die Oberfläche empor steigend denkt. Die Temperatur der Quelle 
drückt dann einfach die Tiefe dieser Senkung aus. Diese Vorstellung hat nichts 
unwahrscheinliches, wenn man sich erinnert, dass das hiesige Terrain eine Fort
setzung der Kalkzüge des Karstes ist, deren zahlreiche Zerklüftungen, und sich 
weit erstreckende Hohlräume hinlänglich constatirt sind. Bekanntlich entspringt 
auch nicht entfernt von hier der Fluss Timaus, der bei Duino ins Meer mündet, 
in seiner ganzen Mächtigkeit aus einer Felsenhöhle.

Bezüglich der Frequenz wäre dieses Bad wegen seiner Nähe von Triest be
fähigt, vorzüglich von dorlher zahlreicheren Besuch zu erhalten, um so mehr als 
das doppelte Communicationsmittel zu Lande mit der Eisenbahn, und zu Meer mit 
den Dampfschiffen des Lloyd eine schnelle und bequeme Hieherkunflt sichert. 
Allein es ist nicht zu verkennen, dass das ziemlich Trostlose der Umgegend, welche 
fast jedes Reizes von Naturschönheiten entbehrt, ein gewaltiges Hinderniss 
bieten wird, dieses Bad je  in ein stark besuchtes zu verwandeln. Selbst wenn 
eines der beiden oben angeführten Projecte zur Ausführung kommen sollte, wird 
es kaum möglich sein eine grosse Menge von Frequentanten heranzuziehen, als 
eben jene Anzahl wirklich Kranker, denen der Gebrauch der hiesigen Quelle als 
eine gebieterische Nothwendigkeit erscheint. Um aber für diese eine genügende 
Unterkunft nächst der Quelle zu gründen, bedürfte es in der That nicht solcher 
Mittel, welche eine ausserordentliche Unterstützung erheischen, sondern genügte 
ein mässiger Zuschuss zu dem bereits aufgewendeten Capitale, um dieses mit 
Benützung der jetzt bestehenden Badeanstalt zu einer entsprechenden Rentabilität 
zu bringen.

VIEL Arbeiten in dem chemischen Laboratorium der k. k. 
geologischen Reichsanstalt. 

Von Karl Ritter von H a u e r .
1 ) Braunkohle von Freienstein in Steiermark. Zur Untersuchung übergeben 

von Herrn S e n o n e r .
Aschengehalt in 100 T h e ile n ..........  2 -6  Wärme-Einheiten ................................ S262
W assergehalt in 100 T h e i le n ..........  10*0  Aequivalent einer Klafter 3 0 'w eichen
Reducirte Gewichts-Theile Blei . . .  23*11 Holzes sind C entner.................... 9 '9

2 )  Sphärosiderit von Voynicz bei Tarnow in Galizien. Zur Untersuchung 
übergeben von Herrn v. W a g u s z a .

Die Auffindung der mächtigen Eisensteinlager, von welchen das untersuchte 
Stück herrührt, datirt aus neuester Zeit und ist wegen der waldreichen Umgebung 
bezüglich einer ins Leben zu rufenden Eisenindustrie von grösser Bedeutung.

100 Theile enthalten :
Kohlensaures E isen oxyd u l............. 84*70  =  40*89  Eisen.
Kohlensäure Kalkerde......................  2  * 28
M agnesia ..............................................  3*27
U n lö s l ic h . , .........................................  8*97

64*
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3 ) Braunkohle von Kamenica in Galizien. Zur Untersuchung cingesendet 
von demselben.
Aschengehalt in iOO T heilen ..........  5*6
W assergehalt in 100 Theilen . . . .  5 *4 
Reducirte G ew ichts-Theile Blei . .  2 4 '7 2 6

W ärm e-E inheiten.................^................. 5588
Aequivalent einer Klafter 30 weichen

Holzes sind C en tn er........................  9*4

4 )  Braunkohle von Keretye im Zalader Comitate Ungarns. Eingesendet von 
Herrn Johann D 5 r y von J o b a h & z a.
Aschengehalt in 100 T h e i l e n ..........  2 7 - l
W assergehalt in 100 T h e ile n ..........  2 0 -7
R educirte G ew ichts-T heile Blei . . .  12*54

W ärm e-E inheiten....................................  2710
Aequivalenteiner K lafter 3 0 ' weichen

Holzes sind Centner ......................  19 '1

8 ) Zinkerz aus den A n g e l r o d t ’ sclien Minen in Nordamerika. Zur Unter
suchung übergeben von Herrn Sectionsralh H a i d i n g e r .

100 Theile enthielten :
0*856  in Säaren unlöslich,

99*144  kohlensaures Zinkoxyd nebst Spuren ron Eisen, Kalk und Magnesia.

6 ) Braunkohle aus der Umgegend von Cattaro. Zur Untersuchung über
geben von Herrn Bergrath L i p o i d .
Aschengehalt in 100 Theilen . . . .  34*4 
W assergehalt in 100 Theilen . . .  9 -2  
Reducirte G ew ichts-T heile B l e i . .  13*958

W ärm e-Einheiten ..................................  3210
Aequivalent einer Klafter 30* weichen

Holzes sind C entner........................  10*3

7 ) Braunkohle von Harmannsdorf in Oberösterreich. Dieses Koiilenflötz 
wurde von dem Einsender Herrn Ritter v. S u t t n e r  in neuester Zeit aufgefunden.

Aequivalenteiner Klafter 3 0 ' weichen
Holzes sind C entner........................  14*1

Specifisches G ew ich t.............................  1 *24K

Aschengehalt in 100 Theilen . . . .  7* 7
W assergehalt in 100 Theilen . . . .  20*2
Reducirte Gew ichts-Theile Blei . .  16*705
Wärme-Einheiten .............................  3708

8 ) Kupfererze aus Siebenbürgen. Eingesendet von der Kronstädter Eisen- 
und Kohlengewerkschaft.

1. Aus dem Anton -  Erbstollen, enthält 14*5 Procent Kupfer.
2. 99 99 99 99 15*9 79 99
3. 99 Tt Ferdinand-Erbstollen, 99 1 0 -S 99 99
4. 99 99 Josephi -  Erbstollen, 99 6*3 91 91
5. 9) 99 W etterstolleil, 91 8*9 99 99
6. 99 19 Francisci-Erbstollen, 99 7*3 99 91
7. n 99 99 99 99 10*3 99 99
8. » 99 Johanni-Erbstollen, 9} 9 -1 91 99
9. 9 t 99 Josephi-Erbstollen, 99 7*3 99 99

10. 99 99 99 99 1> 8*4 99 99

9 ) Die folgenden Analysen wurden von Herrn R e i n h o l d  Freiherrn von 
R e i c h e n b a c h  ausgeführt.

a. E i s e n s c h ü s s i g e r  K i e s e l s c h i e f e r ,  in Rotheisenstein übergehend, 
von Bürg bei Ternitz. Aschgrau, festes Gestein, sehr hart.

Zusammengesetzt in 100 Theilen aus :
81 *30  Kieselerde,
16*70 Eisenoxyd =  11*69 Eisen,

2*00 Verlust, W asser und Spur Kalk.
100*00

b. R o t h e i s e n s t e i n  von Bürg bei Ternitz, fest und schwarzgrau, Pulver 
dunkelgrauroth.
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Bestellt aus:
5 3 ’ 70  K ieselerde,
43*80  Eisenoxyd =  30*66 Eisen,

2*50 Verlust, W asser.
100-00

c. R o t h e i s e n s t c i n  v o n  T e r n i t z .  Im Pulver braunroth. Enthielt:
5 8 ‘ 40 K ieselerde,
37*10 Eisenoxyd (und T honcrdc Spur), 

1 • 30 kohlcnsaure Kalkerde,

2 -4 5  W asser, durch Glühen bestimmt, 
0-7Ö  Verlust (Spur Mangan).

100-00

d. R o t h e i s e n s t e i n  v o n T h a n  bei Ternilz. Im Pulver braunroth. Enthielt:
4 7 -4 0  Kieselerde,
3 5 '6 0  Eisenoxyd =  2 4 -9  Eisen,
1 7 -0 0  kohlensaurer Kalk und Spur Magnesia.

22 *3 0  kohlcnsaure Kalkerde,
6 -3 2  Kohlensäure und W asser als Verlust.

100-00

e. R o t h e i s e n s t e i n  von  T h a n .  Dem vorigen ähnlich, enthielt:
2 5 -2 0  K ieselerde,
43  • 30 Eisenoxyd (und Oxydul ? ) = 3 0  • 3 Eisen,

2*8 8  Manganoxydul, 1 0 0 -0 0

f. R o t h e i s e n s t e i n  v o n  T h a n  bei Ternitz, blaugrau; ebenso im Pulver. 
Enthielt:

3 2 -3 0  Kieselerde,
6 7 -4 0  Eisenoxyd =  4 7 -1 8  Eisen,

0 -3 0  W asser als Verlust.
100-00

g. E i s e n h a l t i g e s  N e b e n g e s t e i n  v o n  T h a n ,  blaugrau, hart, im 
Pulver grau. Enthielt:
34*30  Kieselerde,
18 -4 0  Eisenoxyd (O xyd u l), 
27*90 kohlcnsaure Kalkerde, 

0 -7 5  kohlensaure Magnesia,

7 -9 8  Manganoxydul,
1 0 -6 7  Kohlensäure und W asser als Verlust, 

organische Spur.
100 00

Sämmtliche Rotheisensteine gehören der grossen Eisenerzformation an, 
welche auf den Uebergangsschicfern lagert und vom Alpenkalk bedeckt wird.

h. E i s e n g l i m m e r b l ä t t e r ,  eingelagert im tauben Gestein, von Ternitz. 
Enthielt:
2 0 -8 0  K ieselerde,
2 0 -6 0  kohlensaure Kalkerde, 
44 *90  Eisenoxyd, mit 31*43  Eisen, 

1*00 Thonerde,

1 0 -6 0  kohlensaurc Magnesia, 
2 -1 0  Verlust (W asser). 

100-00

i. H a l b v e r w i t t e r t e r  S p a t h e i s e n s t e i n  von Prügglitz bei Gloggnitz, 
mit krystallinischer Structur. Besteht aus :

7 -3 0  K ieselerde,
66 • 20  Eisenoxyd (u . O xydul) =  4 6 -3 4  Eisen, 

4 -1 0  Manganoxydul,

2 2 '4 0  Kohlensäure und W asser (V erlust), 
____  Spur Kalkerde.
100-00

k. Hal b v e r w i t t e r t e r  S p a t h e i s e n s t e i n ,  braunroth, Yon Prügglitz, 
dem vorigen ähnlich.

4*2 0  Kieselerde, 
6 1 -7 8  E isenoxyd, 

2 -7 2  Manganoxydul,

3 -6 0  kohlensaurc Kalkerde,
2 7 -7 3  Kohlensäure und W asser (Verlust).

1 0 0 * 0 0



I. Roh\vand ( A n k e r i t )  von T e r n i t z ,  halb verwittert, zicgelroth, mit 
Eisenglimmer stark durchsprengt. Enthält in 100 Theilen:

3 3 -7 0  Kieselerde,
3 4 -0 0  E isenoxyd, mit 2 3 -8  Eisen,
2 8 -8 0  kohlensaure Kalkerde,

3 -5 0  Verlust (Kohlensäure und W asser.
100-00

m. R oh  w a n d ,  vom Berg Schönbüchl bei Ternitz, verwittert.

öO O  Karl Ritter von Hauer.

3 -0 0  Kieselerde,
2 7 -2 0  E isenoxyd, mit 1 9 -0 4  Eisen, 
6 6 -7 0  kohlensaure Kalkerde,

3 -1 0  V erlust, Wrasser, Kohlensäure, Spur 
Magnesia.

100-00

Dieses Mineral geht bald in reichen Brauneisenstein über, wie fo lg t : 
n. B r a u n e i s e n s t e i n ,  vom Berg Schönbüchl bei Ternitz, aus Spath durch 

Verwitterung entstanden, dunkelroth. Enthält:
3 -8 0  Kieselerde,

8 1 -2 0  Eisenoxyd, mit 3 6 -8 4  Eisen,
6 -1 0  kohlensaure Kalkerdc,
8 -9 0  Verlust (W a sser ).

100-00

o. O k e r i g e r  B r a u n e i s e n s t e i n ,  von der Semmering-Eisenbahnstation 
Klamm, ziegelroth.

7 -3 0  Kieselerde,
7 8 -0 0  E isenoxyd, mit 5 4 -6  Eisen,
1 4 -7 0  Verlust (W asser nebst Spur K alkerde).

100-00

p. S p h ä r o s i d e r i t  von  T e r e s o l d  in Mähren, dicht, fest, lichtbraun. 
Besteht aus :

7 -0 0  Kieselerde,
4 3 -8 0  Eisenoxyd =  3 0 -6 6  Eisen, 

G -67 M anganoxydul,
3 -2 0  Thonerde,

IS  "68 Kalkerde,
3 -9 0  Magnesia,

1 9 -7 5  Kohlensäure, W asser.
100-00

Aus dem Umstande, dass Kalkerde, Magnesia und Manganoxydul 20-73 Theile 
Kohlensäure aufnehmen können, folgt, dass das Eisen nur als Oxyd vorhanden 
sein wird, da es an Kohlensäure für das Oxydul fehlt.

q. S p h ä r o s i d e r i t  v o n  B o s c h o w i t z  in Mähren, lichtgrau, dicht und 
hart, Bruch muschlig. Enthält:

4 -8 0  Kieselerde,
3 4 -0 0  Eisenoxyd =  2 3 -8  Eisen,
2 1 -6 0  Manganoxydul,

1 -6 0  Thonerde,

1 1 -0 9  Kalkerde,
2*63 Magnesia,

2 4 -2 8  Kohlensäure und W asser (V erlu st).
100-00

Da der Glühverlust 29-17 betrug, also mehr als die aus dem Verlust gefun
dene Kohlensäure, so wird das Eisen zum Theil als Oxydul vorhanden sein.

r. S p h ä r o s i d e r i t  vo n  B o s c h o w i t z  in Mähren, dicht und hart, dunkel
graubraun. Enthält:

7 -0 0  K ieselerde,
4 2 -8 0  Eisenoxyd =  2 9 -9 6  Eisen, 
11 -3 5  Manganoxydul,

0 -5 0  T honerde,

8 -3 3  Kalkerde,
1 1 -7 8  Magnesia,
1 7 -8 4  Kohlensäure und W asser (V erlust).

100-00
Die Kohlensäure reicht kaum hin, Kalkerde und Magnesia zu hinden, so dass 

Eisen und Mangan davon frei auftreten müssen.
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s. S p h ä r o s i d e r i t Y O n T h a n b e i  Ternitz (mehr Spatheisenstcin).
2 3 -3 0  K ieselerde,
3 5 -0 7  kohlensaures Eisenoxydul =  

1 6 -4 5  Eisen,
1 4 -6 2  kohlensaure Magnesia,

2 5 -7 1  kohlensaure Kalkerde, 
0 -0 0  W asser hygroskopisch, 
0 -4 0  Verlust.

100-00

t. K a l k s t e i n  aus S t r a z o w i t z  in Mähren. Enthielt:
2 -0 4  kohlensaure Magnesia, 
0 ‘ 86 Verlust, W asser.

2 -5 0  K ieselerde,
1 - 00 E isenoxyd und Thonerdc,

9 3 -6 0  kohlensaure Kalkerde, 1 0 0 -0 0

u. G e s t e l l - S a n d s t e i n  v o n  S t r a z o w i t z  in Mähren. Enthielt:
95 -9 0  Kieselerde, | 1 -7 0  Verlust (W a sser ).

2 -4 0  Eisenoxyd und Thonerde, | joO-OO

v. S a n d s t e i n  vo n  J e z o w  in Mähren.
0 -1 5  Verlust (W asser).9 8 -9 0  Kieselerde,

0 -5 0  Eisenoxyd,
0 -4 5  kohlcnsaure Kalkerde,

100-00

w. Hi i t t e n p r o d u c t .  Ansatz an Wänden und Gewölben der Puddelöfen zu 
Ternitz. Poröse Schlackenmasse. Bestand aus :

2 -9 0  M anganoxyduloxyd, 
0 -0 7  W asser, hygroskopiseh.

Too-oö
1 4 -4 0  Kieselerde,

S '- i i  - >  *8 '* »
1 -1 2  Kalkerde,

x. G a l i z i s c h e A s p h a l t p r o b e n ,  eingesendet von der k. k. Finanz-Landes- 
Direction zu Lemberg. Diese Asphalte wurden untersucht auf ihren Gesammtgehalt 
einerseits von b i t u m i n ö s e r  S u b s t a n z ,  andererseits von e r d i g e n  B e s t a n d -  
t h e i  l en.  Das Bitumen ist im Allgemeinen ein Gemenge von Erdharz und Erdöl 
in wechselndem Verhältniss. Vergleichshalber wurde eine Probe von sogenannten 
dalmatiner Asphalt, wie er zum Trottoirpflaster der Glacis in W ien verwendet 
wi rd , in diese Untersuchung mit einbezogen. Das Ergebniss zeigt folgende 
Zusammenstellung:

Asphaltsorte B itum en
K rd ig er

R ückstand B esch a ffen h eit des  L e tz te re n

F e s te r , bituminöser Sandstein aus
Galizien ( B ) ..........................................

Bituminöser Sand, bröcklig, aus Gali
7 -7 5 9 2 -2 5 Feiner Kiesclsand, unlöslich.

zien ( D ) ................................................. 14 -70 8 5 -3 0 Dessgleichen.
Rasenasphalt aus Galizien ( C ) ............
Künstlicher Asphallmörtcl (II I )  aus

6 4 -0 9 35 -91 Dessgleichen.

Künstlicher Asphaltmörtel (11) aus

2 0 -3 4 7 9 -6 6 Feiner K ieselsand, nebst 
etwas gröberem.

G aliz ien ...................................................
Sogenannter Dalmatiner Asphaltmörtel

1 8 -5 2 8 1 -4 8 Dessgleichen.

zum W iener T rotto ir ........................... 14 -8 0 8 5 -2 0 Feiner Kalksand, mit gröbe
rem, unterBrausen löslich.
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IX. Verzeichniss der an die k. k. geologische Reichsanstalt 
gelangten Einsendungen von Mineralien, Gebirgsarten, 

Petrefacten u. s. w.
Vom 1. Juli bis 30. September 1858.

1 ) 1. Juli. 1 Kiste, 40 Pfund. Durch Herrn Heinrich W o l f  für die k. k. 
geologische Reichsanstalt angekauft. Zähne und Knochen von Elephas primige- 
nius von Mautern bei Krems. (Siehe Verhandlungen Seite 95 .)

2 )  3. Juli. 1 Packet, 5 4/ 4 Pfund. Von Herrn Dr. Anton K i s s  in Rosenau. Ab
drücke von nicht genauer bestimmbaren Gasteropoden aus dem der Steinkohlen
formation angehörigen Schieferthon von Dobschau.

3 ) 6. Juli. 1 Kiste,  30 Pfund. Geschcnk von Herrn Grafen Heinrich 
W i l c z e k  in Szemered. Petrefacten aus dem Leithakalk von Kemencze bei 
Ipolysdgh, darunter namentlich wohlerhaltene Exemplare von Pectcn latis- 
simus, Clypeaster grandiflorus, und der Steinkern einer ungewöhnlich grossen 
Pholadomya.

4 )  6. Juli. 1 Kiste, 75 Pfund. Von dem k. k. Bezirksamte zu Montona in 
Istrien. Mineralwasser von San Stefano zur chemischen Analyse. (S iehe Ver
handlungen Seite 9 9 .)

5 ) 8. Juli. 1 Kiste, 61 Pfund. Geschenk von Herrn k. k. Vice-Consul E. C. 
A n g e l r o d t  in St. Louis, Missouri. Mineralien von Arkansas und Missouri. (Siehe 
Verhandlungen Seite 104 .)

6 )  10. Juli. 1 Kiste, 25 Pfund. Von dem k. k. Bezirksamte zu Pregrada in 
Croatien. Mineralwasser zur chemischen Analyse.

7 )  14. Juli. 1 Kiste, 130 Pfund. Von der k. k. Salinen-Verwaltung in Ischl. 
Salzsoole und Mutterlauge zur chemischen Analyse.

8 ) 23. Juli. 1 Kiste, 50 Pfund. Geschenk von Herrn k. k. Ministerial- 
Secretär Julius S c h r ö c k i n g e r  Ritter von N e u d e n b c r g .  Sibirische Petrefacten 
von Nordamerika.

9 )  23. Juli. 1 Kiste, 803 Pfund. Geschenk von Herrn Hofrath und Ritter 
Otto E r i c h .  Fossile Araucarien-Stämme vonSchwadowitz. (Siehe Verhandlungen 
Seite 105.)

10) 6. August. 1 Kistchen, 6 y s Pfund. Gcschenk von Herrn J. S t o r c h ,  
Kohlenwerks-Besitzer zu Karbitz in Böhmen. Kohle von einer dem Hauptflötz 
widersinnisch zufallenden Kluft, südlich von Karbitz.

1 1 ) 16. August. 1 Kistchen, 6*/* Pfund. Von Herrn Ignaz F e r t s .  Thon
erde aus der Gegend von Rosenau zur chemischen Untersuchung.

12) 19. August. 2 Stücke, 5 Pfund. Geschenk Sr. k. k. Hoheit des durch
lauchtigsten Herrn Erzherzogs J o b a  nn. Basaltschlacken aus dem Hangenden 
des Dillacher Brauiikohlenflötzes im Kainachthale. (S iehe Verhandlungen S. 1 0 9 .)

1 3 ) 21. August. 1 Kiste, 135 Pfund. Geschenk von Herrn k. k. Bergge- 
schwornen F. H a w e l  in Wotwowitz. Fossile Pflanzen und Gebirgsarten aus 
der Wotwowitzer und Buschtichrader Steinkohlen-Mulde. (Siehe Verhandlungen 
Seite 122.)

14) 31. August. 1 Stück, 1 Pfund 1 Loth. Geschenk von dem Herrn k. k. 
Statthalter Grafen von C o r o n i n i .  Meteorstein von Kakova bei Oravitza. (Siehe 
Verhandlungen Seite 110.)

15 ) 2. September. 1 Kistchen, 2 3 y a Pfund. Gcschenk von Herrn k. k. Statt- 
haltereirath Dr. Franz v. C i s o t t i  und Herrn Luigi T o me .  Gypskrystalle aus 
dem Quecksilberbaue von Vallalta im Venetianischen. (S . Verhandlungen S. 123.)



1 6 ) 18. September. 2 Stücke, 340 Pfund. Geschenk von Herrn Eduard 
K l e s z c z y n s k i .  Zwei etwas abgeplattete Sphärosiderit-Kugeln von Ostrau, ge
wogen 289 und 51 Pfund, Höhe 1 Fuss 4  Zoll bei 1 Fuss 7 Zoll Durohmesser 
und 9 Zoll bei 1 Fuss.

1 7 ) 27. September. 1 Kiste, 44 Pfund. Von Herrn k. k. Hauptmann Karl 
v. Ha u e r .  Mineralwasser von Trentschin zur chemischen Analyse.

18 ) 27. September. 1 Kiste, 107 Pfund. Von dem k. k. Bezirksamte Ober- 
radkersburg. Mineralwasser von der Sulzdorfer Quelle in der Gemeinde Stainz
thal zur chemischen Analyse.

19) 27. September. 1 Kiste, 16 Pfund. Geschenk von'Herrn Jos. Sp i n  e l l i  in 
Verona. Eine Suite von 102 Arten Petrcfacten, zum grössten Theil aus der Sub- 
apenninen-Formation von Castel-arquato und aus denEocen-Schichten von Roncä.

2 0 ) Einsendungen aus den Aufnahms-Sectionen der Herren Geologen, und 
zwar 10 Kisten und Packete, zusammen 921 Pfund aus Section I; 38 Kisten und 
Packete, zusammen 648 Pfund aus Section II; 67 Kisten und Packete, zusammen 
2120 Pfund aus Section UI und 46 Kisten, zusammen 1653 Pfund aus Section IV.
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X. Verzeichniss der Veränderungen im Personalstande der 
k. k. Montan -  Behörden.
Vom 1, Juli bis 30. September 1858.

Auszeichnungen.
Franz L e c h n e r ,  Pfannm eister bei der Salinen-Verwaltung zu Ischl, das silberne Ver

dienstkreuz mit der Krone.
Alois L i I I  v. L i l i e n b a c h , P f i b r a m e r  Gubernialrath undB ergoberam ts-V orstand,zugleich 

l>rov. Dom ainen-Director, T itel und Charakter eines Ministerialrathes.
Johann P o g a t s c h n i k ,  pensionirtcr Klausenburger Bergdirections-C assicr, das goldene 

Verdienstkreuz mit der Krone.

M i t t e l s t  E r l a s s e s  d e s  b.  k. F i n a n z - M i n i s t e r i u m s .
Franz W o s c h ü t z ,  Schm elzm eister in Eisenerz, zum Kohlschreiber der dortigen  Hütten- 

Verwallting.
Eduard B i t t s a n s z k y ,  Bergpraktikant, zum Hültenprobirer bei der Schem nilzer Silber

hütten-Verwaltung.
Joseph M i l v i u s ,  quiescirter Verweser des aufgelösten Siglisberger W irthschafts-A m les, 

zum zweiten Rentmeister zu Zsarnovitz, im B ereiche der Schem nitzer B erg-, F ors t- und Giiter- 
Direction.

Rudolph G ü n Ih  e r , Bergwesens-Praktikant und Joachimstbaler B erggeschw orner, zum 
controlirenden Am ts-Official bei dem ßergam tc Folinsdorf.

Ignaz M i l l e  r,  prov. Sud- und ßauaintsschreiber in Hallein, zum Official bei der Salinen- 
Cassa daselbst.

Maximilian Edler v o n W u n d e r b a l d i n g e r ,  Forstrath der Salinen- und Forst-D irection in 
Gmunden, zum Forstralh (m it Finanzralhs-Rang) und Departem ents-Vorstande nach Ofen.

Heinrich R o s e ,  Forstrath der B e rg - , F orst- und Salinen-Direction in Klausenburg, zum 
Forstrath (m it Finanzraths-Rang) und Departem ents-Vorstande nach Kaschau.

Karl B l o n d e i n ,  Schemnitzer F orstprofessors -  A d jun ct, zum Finanz -  Secretär nach 
Kaschau.

Karl B a u e r ,  Concipist derEisenwerks -  Dircction im E isenerz , zum Finanz-Concipisten 
nach Oedcnburg.

Emmerich T a n n e | n b e r g e r ,  O berförster zu Nagybänya, zum F inanz-Concipisten nach 
Kaschau.

Johann K o s z t k a ,  In spectorats-O beram ts-A ssessor und Oberbergverw alter in N agy
bänya , dann

G eorg R i c h t e r ,  Inspectorats-O beram ts-A ssessor und Oberhüttenverwalter daselbst, 
zu B erg- und Directionsräthen.

Alois M i k e ,  Inspectorats-O bcram ts-Secretär in Nagybänya, zum D irections-Secrctär.
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Franz von K o r p o n a y ,  Districts-Kunstmeister in Nagybanya, zum D istricts-M aschinen- 
und B au-lnspector, und

Gustav R i c h t e r ,  Kunst- und Pochwerks-Beam ter daselbst, zum Adjuncten beim D ircc - 
tions-K unst- und Bauamte, letzterer zugleich auch zum P oehw erks-Lciter für Veresvilz und 
Kreuzberg.

A lois H e r r i t z ,  Med. Dr., Bergcam eral-Physicus in N agybanya, zum Districts-Physicus,
und

Ernst V i l a g ,  Berg-Cam eral-Chirurg daselbst, zum W erksarzte beim Districts-Physicate. 
W ilhelm Graf, K r e u t h ,  Inspectorats-O beram ts-Registrator, zum l.O flic ia l und Vorstand, 
Franz S c h u b e r t ,  Protokollist, zum zweiten,
Ignaz I m s o n ,  erster Kanzlist, zum dritten,
Ignaz L e i t n c r ,  zweiter Kanzlist, zum vierten Official, und
Franz de A d d a ,  dritter Kanzlist, zum Assistenten bei der Directions-Kanzlei,
Julius K l a p s i a ,  Inspectorats-Oberam ts-Cassier, zum Haupt-Cassier,
A dolph S z i k l a v ä r y ,  Inspectorats-O beram ts-Controlor, zuin Controlor, und 
Alexis B o r z a ,  Inspectorats-Oberam ts-Cassa-Am tsschreiber, zum zweiten Official bei der 

D irections- und Einlösungs-Cassa in Nagybanya.
Nathaniel S z m i k ,  Bergm eister in Felsöbanya, zum Verwalter,
Joseph L e c h n e r ,  Markscheider daselbst, zum Markscheider, zugleich Schichtmeister, 
Ferdinand Ritter von B e r k s ,  Hüttenmeister daselbst, zum Hüttenmeister, zugleich B erg- 

probirer,
Franz S ä r o s s y ,  Pochwerks-Verwalter daselbst, zum Poehw erks-Inspcctor,
Johann M a k u t z ,  Oberhutmann daselbst, zum Schichtmeister,
G ottfried B e r n o v i t z ,  Bergschreiber, zum Berg-Rechnungs-Führer,
A lois R i e s e n b e r g e r ,  Zeugschreiber daselbt, zum ZeugschalTer, und 
Ignaz F i g u l i ,  W erkschirurg, zum W erksarzte daselbst.
Johann S o l t e s z ,  Controlor des Landm ünzprohir-, G o ld -  und Silber-E inlösungs- und 

Filial-Punzirungs-Am tes in Lemberg, zum Gegenprobirer im Hauptmünzamte.
W ilhelm B a y e r ,  Concipist der B erg- und Forst-D ireclion in Gratz,
Johann P a u l i k ,  controlirender Förster des Forstamtes Rosenberg, und 
Samuel S c h a r f f c l ,  controlirender Oberförster, zu Forstmeistern II. Classe,
Johann H a s s f u r t e r ,  Coneipist des Oberst-Jiigermeisteramtes, zum Forst-Ingenieur und 

zugleich Taxator,
Anton H l a w a t y ,  controlirender O berförster zu Straschitz, und
Eduard S e i  d e s ,  Förster I. Classe zu Maluzsina, zu controlirenden Oberförstern II. Classe. 
Vincenz K a p u s t a ,  W aldam tsschreiber in Kremnitz, zum Rechnungsführenden Förster in 

Bries.
F riedrich W u r m ,  prov. W aldm eister in Idria, definitiv zum Forstmeister daselbst.
Johann R u d o l p h ,  Oberhutmann in Raibl , zum Controlor und Ilüttenschafler bei dem 

Bergamte Raibl.
Joseph G l a n z  er , Hüttenmeister in Olah-Laposbanya, zum Hüttenmeister,
Ignaz S c h o b e r ,  Pochw erks-Verw altcr in Kapnik, zum Pochwerks-Inspector,
Ernst H e n r i c h ,  Hütten-Controlor in Fernezely, zum Hütten-Controlor,
Wilhelm T h i e r r y ,  Bergschaffer zu Kreuzberg, zum Bergmeister am Kreuzberger W erke, 
Michael M o l c s d n v i ,  Schichtm eister zu V eresv iz , zum Bergm eister am Veresvizer 

W erke.
Augustin H u b n e r ,  Karnmerprobirer beim Hauptmünz-Probiramte in N agybanya, zum 

H auptprobirer, und
Andreas L e n g y e l ,  A djunct, zum Adjuncten daselbst.
Johann de A d d a ,  Hüttenverwalter zu Fernezely, zum Verwalter,
Anton M i a l o v i c h ,  Hüttenmeister in Laposbänya, zum Hüttenmeister,
Franz B r u n n e r ,  Hüttenmeister in Kapnik, zum Probirer,
Anton v. H o r v a t h ,  Hüttenprobirer in Fernezely, zum Probirers-Adjuncten, und 
Franz K i s ,  Hütten-Controlor in Kapnik, zum Controlor in Fernezely.
Friedrich v o n H o f f m a n n ,  B erg- und Hüttenmeister in O lah-Laposbänya, zum Hütten

meister von Laposhanya.
Alexander K u n c z l ,  Probirer in Felsöbanya, zum B erg- und Hüttenverwalter,
Andreas P a l m e r ,  P ochw erksschreiber in Olah-Laposbänya, zum Schichtmeister,
P eter S p i n d l e r ,  Controlor daselbst, zum Hütten-Controlor, zugleich Rechnungsführer, 
Karl B o r n ,  W erksarzt daselbst, zum W erksarzt,
Julius D i w a l d ,  Eisenwerks-Verweser zu Podtiroji, zum Verwalter,
August P e t z ,  Eisenwerks-Controlor daselbst, zum Controlor,
Andreas R e d i t z ,  Inspectorats-O beram ts-K anzlist in Nagybanya, zum controlirendcn 

Amts-Official,
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Joseph Z a c h a r i a s ,  Verwalter der W erksverwaltung zu Rodnau, zum Verwalter,
V ictor Mi c h  a l o v  i c , Controlor, zum Controlor, und 
Sigmund B a r t o k ,  W erkschirurg, zum W erksarzt.
Joseph R ö s s  n e r , Inspectorats-Oberam ts-Assessor und Ober-IIüttenverwalter in Schm öll- 

nitz, zum B erg- und Direclionsrath,
Paul v. S z ä l a y ,  Inspectorats-O bcram ts-Secretär, zum D irections-Secretär,
Paul F arkas^Inspectorats-O bcram ts-R egistrator, zum L,
Johann I l o l c n i a ,  Insp. Ohcramts-Kanzlist und Expeditor daselbt, zum H., und 
Anton S e e f r a n z ,  Insp. Oberam ts-Kanzlist, zum III. Official der Directions-Kanzlei,
Franz M e s z d r o s ,  Insp. O beram ts-C assa-Verw aller, zum Haupt-Cassier,
Adalbert D e m a r c s e k ,  Insp. O beram ts-Cassa-Official, zum Controlor, und 
Johann S c  h w a r z ,  In spectora ls -O beram ts-C assa -A ccessist, zum Official der D irections- 

Cassa;
Ennerich J a w o r s k y ,  Kammerprobirer, zum Hauptprobirer,
Jakob K a s z a n i t z k y ,  Schichtm eister, zum Bergm eistcr,
Eduard F i 11a, Oberhutmann, zum Schichtmeister, zugleich M arkscheider;
Adolph S t ö k l ,  Bergschrciber, zum Bergrechnungsführer, und
G eorg J a s z o v s k y ,  Am algam ations-Verwaltungs-Controlor in A ranyidka, zum Kasten- 

und Zeugschaffer.
Anton H a u c h ,  W erksverwalter in Maluzsina, ziim Hütten-Verwalter,
Johann S z e n t p e t e r y ,  Hüttenverwalter in Altwasser, zum Hüttenmeister, und 
Joseph v. S z a r t o r y ,  Kam m erprobir -  Am tsadjunct, zum Hütten -  C ontrolor in 

Schmöllnitz.
G eorg W l a s z l o w i t z ,  Hüttenverwalter in Schmöllnitz, zum W erksverwalter.
Thaddeus K e r n ,  Hüttenprobirer, zum Controlor,
Johann G e r e ,  Cameralarzt, zum W erksarzt in Maluzsina,
Johann Z c n o v i c z ,  Am tsschrciber und Actuar in Maluzsina, zum Schichtm eister, 
Alexander L i n k c s c h ,  Bergschreiber, zum Berg-Rechnungsführer,
Johann S z o l c s ä n y i ,  Gegenhandler, zum Hüttenmeister,
Johann Ga a l ,  Probirer und Controlor, zum Probirer, und 
Johann J a c z ,  Cameralarzt, zum W erksarzt in Aranyidka.
Franz M o r a w e k ,  Cassier des Münzamtes in Venedig, zum prov. V ice-D irector daselbst. 
Peter M o l e  na ,  Cassier des Bergw erks-Inspectoratcs in A g o rd o , zum Cassier des Münz

am tes in Venedig.

XI. Auf das Montanwesen bezügliche Erlässe und Ver
ordnungen.

Vom 1. Juli bis 30. September 1858.
Verordnung des Finanzministeriums vom 2. Septem ber 1858, gültig für den Umfang der 

gaDzen Monarchie über die Anwendung der neuen österreichischen W ährung auf die beste
henden Bergw erks-A bgaben.

A u f Grund der A llerhöchsten Entschliessung vom 29. August 1838 wird über die Anwen
dung der österreichischen W ährung auf die bestehenden Bergw erks-Abgaben Nachstehendes 
verordnet:

§ . 1. Der Massengebühr, w elche m it Verordnung des Finanz-Ministeriums vom 4. October 
1834 (R . G . Bl. Nr. 2 6 7 ) mit sechs Gulden Conv. Münze jährlich bem essen w u rde, ist in 
Gemässheit des § .  2 i6  des allgemeinen B erggesetzes und des § . 6 des Allerhöchsten Patentes 
vom 27 . April 1858 (R . G. Bl. Nr. 6 3 )  vom Decem ber 18S8 angefangen, künftig mit dem jähr
lichen Betrage von sechs Gulden dreissig Neukreuzer in österreichischer W ährung an die 
berghauptmannschaftlichen Cassen zu entrichten.

§ . 2 .  Den Frohnfassioncn für das IV. Quartal 1 8 3 8 , welche nach dem 1. November 
1858 an die Bergbehörden zu überreichen kom m en, sind zwar die W erthe der B erg- 
werksproducte noch in Conventions-Münze anzngeben; die Berghauptmannschaften haben 
jed och  den hiernach in Conventions-W ährung ermittelten Betrag der Bergfrohne gemäss § .  5 
des Allerhöchsten Patentes vom 27. April 1858 in österreichischer W ährung umzurechnen 
und den Zahlungs-A uftrag, auf die in letzterer W ährung bemessene Frohngebühr lautend, zu 
erlassen.

63*
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§ . 3. Vom Yerwaltungsjahrc 18!i9 an muss in den Frohnfassionen die Bewertliung der 
B ergw erksproducte in österreichischer W ährung ausgedriiekt w erden , woraus sieh die ent
fallende Frohngebühr unmittelbar berechnen lassen wird.

§ . 4. ln Betreff der Cassa und verrechnuogsmässigen Behandlung der Bergwerks-Abgaben 
haben die für die öffentlichen Cassen erlassenen allgemeinen Vorschriften zu gelten.

Freiherr Ton Bi^ck, m. p.

(R e ich s -G e se tz -B la tt  für das K a isertu m  Oesterreich, Jahrgang 1888, XXXVI. S t  Nr. 1 3 9 .)

XII. Verzeiehniss der von dem k. k. Ministerium ftir Ge
werbe, Handel und öffentliche Bauten verliehenen Privilegien.

Vom 1. Juli bis 30. September 1858.
Ferdinand T ü s c h e r ,  Clavicrstimmnägel -  Verfertiger in Wi e n ,  Charnierbfinder aus 

M etallblech.
Friedrich R ö d i g e r ,  in W ien , Herrielitung von Druckfliichcn zu typographischen und 

artistischen Zwecken.
Johann C a s c l l i ,  Professor in Florenz, durch Johann R e s n a  t i ,  Reclm ungsrevidenlcn in 

Mailand, Telegraplienapparat unter dem Namen „P antclegraph“ .
Franz und Karl P e r l ,  Seifenfabrikanten in W ien , Destillations-Apparat sammt Feuerungs

anlage zur Erzeugung von Harzöl.
Karl G i r a r d e t ,  Ledergalanteric-W aarcnfabrikant in W ien , cylinderartiger Ansenträger 

„P orte  hrancard locom obile“ .
W illiam T e r r y ,  zu Birmingham, durch G eorg M ä r k l  in W ien, Feuergewehre.
Paul von K a t z o ,  Civil-lngenieur zu Surjan im T cm eser Banate, Dampfmühlen.
Karl G a n g l o f ,  Oberförster zu Zadoly bei Rothretschitz in Böhm en,transportable con cen - 

trische Brettsüge.
Salomon W o l f ,  T röd ler  zu Pesth, Männeranzüge.
Joseph T o m a s c h e k ,  Ingenieur-Assistent an der k .k . pr. Kaiser Fcrdinands-Nordbahn in 

W ien, Construction galvanischer Uhren.
Simon T r i b l n i g ,  technischer Meister im k. k. m ilitär-geographischen Institute in W ien, 

Erzeugung von W asserzeichen durch jedes auf galvanischem W ege fallbare Metall.
Franz J r i t c s c k ,  in Pcslh, Anstreichcn aller Holz- und Metallgegenstände.
A lois W i d e m a n n ,  K affec-S u rrogat-F abrikan t zu A tzgersdorf in N ieder-Oesterreicli, 

Kaffeebrenn-Apparat.
W ilhelm  S k a l l i t z k i ,  k. k. pens. Hauptmann, Erzeugung von plastischen Buchstaben aus 

Blech.
Camill August T i s s o t ,  aus L yon , durch A . M a r t i n ,  Bibliotheks-Cuslos am k. k. poly 

technischen Institute in W ien , Anwendung des Aethers als Ersatz des W asserdainpfes der 
Maschinen.

L eop old  A p f e l t h a l e r ,  Kupferschm ied in W ien, Braupfannen u. a. Sudgeräth- 
schaflen.

Seraphin A g n e s c ,  Mechaniker, und Cajetan A m b r o s i o n i ,  Arzt in Genua, durch Johann 
Conte V a n  A x e l l  C a s t e l l i  in Venedig, Einsalzkästen zum E in -und  Ausladen verschiedener 
W aaren.

Heinrich Daniel S c h m i  d t ,  Maschinenfabrikant in W ien , W age zum Abwägen der L o co -  
motive w egen Bestimmung des Druckcs.

Ignaz R o s a z i n ,  Spenglerm eisler in Prag, Zink-W aschapparat.
Franz S a r t o r i ,  Gewerksbesitzer zu Steinbruck in Steiermark, feuerfeste Ziegel.
Johann Nep. R e i t h o f f e r ,  Kautschuk-Fabrikant i nWi en,  Schirm  aus M aiskolben-S lroh- 

hülsen fiir W einreben und zartere Pflanzen gegen Fröste.
Gräflich H e n k e l  v o n  D o n n e r s i n a  r k ’ sches Puddlings- und AValzwerk „H ugohülte“  zu 

Z cltw cg  in Steiermark, durch dessen Director Julius F i e d l e r  in W ien, Eisenbahnräder.
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XIII. Verzeichniss der an die k. k. geologische Reichsanstalt 
eingelangten Bücher, Karten u. s. w.

Vom 1. Juli bis 30. September 1858.
A g r a m «  R. b. G y m n a s i u m .  Program m  für 1858.

„  K. k. U n t e r - R e a l s c h u l e .  IV. Jahresbericht für 1858.
„  K. k. A c k e r b a u - G e s e l l s c h a f t .  Gospodarski List Nr. 2 6 — 38 de 1858.

A ngclrodt, E. C., k. k. V ice-Consul in St. Louis, Missouri. T he R ocks o f  Kansas by 
G. C. S w a l l o w  and P. H a w n  with descriptions o f  new Permian fossils by  G. C. 
S w a l l o w .  1858. — Grape Culture in Missouri by G. C. S w a l l o w .  1858. —  Northern 
Jowa. By a Pioneer. Information for Emigrants. 2 . Edition 1858. —  State o f  Jowa. 
R eport o f  the D u b u q u e  and Pacific Railroad Company. January 1 st. 1858. —  R eport 
o f  the Super-Intendent o f  the Coast Survey Showing the Progress o f  the Survey 
during the year 1856. —  R eport on the comm ercial relations o f  the United States 
with all forcign Nations. Edm. F l a g g .  II. IV. —  T he Transactions o f  the Academ y o f 
science o f St. Loui9. I. 2. 1858.

Arad« M i n o r i t e n - O b c r - G y m n a s i u m .  Programm 1858.
A u g s b u r g .  N a t u r h i s t o r i s c h e r V c r e i n .  XI. Bericht fiir 1857.
Bam berg. 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 .  W itterungsbeobachtungen an der 

m eteorologischen Station zu Bamberg während des Jahres 1857, angestellt von
B. E l ln  er .

Bauer, Edmund, Con9ul von Haiti in Triest. Ausflug nach Griechenland. Flüchtige R eise - 
Notizen. 1858.

Bergam o. K. k. L y c e a l - G y m n a s i u m .  Programm für 1858.
Berlin« K. H a n d e l s - M i n i s t e r i u m .  Uebersicht von der Production der Bergw erke, 

Hütten und Salinen in dem preussischcn Staate im Jahre 1857. —  Zeitschrift für das 
B e r g - , Hütten- und Salinenwesen in dem preussischen Staate. VI, 2.

„  G e s e l l s c h a f t  f ü r  E r d k u n d e .  Zeitschrift für allgemeine Erdkunde IV, 5, 6 ;  V, i.
„  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 IX, 4 do 1 8 5 7 ; X, 1 de 1858.
„  P l i y s  i c a l i s c h  e G e s e l l s c h a f t .  Die Fortschnitte der Physik im Jahre 1853, IX ; 

1854, X, 1 , 2 ;  1855, XI, 1, 2.
Bistritz. E v a n g .  G y m n a s i u m .  VII. Programm für 1858.
B iz io , G ., in Venedig. Sopra 1' arsenico ncH'acqua ferruginosa di Cirellina. Rclazione etc.

1857.
Blasendorf. K. k. g r i e c h .  k a t h o l .  O b e r - G y m n a s i u m .  Programm für 1858.
B ohm iseh-Leipa. K, k. O b e r - G y m n a s i u m .  Programm für 1858.
B otzen . K. k. Gymnasium. VIII. Program m  1857/58.
Boucher de Perthes« in Abbeville. L’  A bbevillois vom 21. Septem ber 1858. (R ecension 

des Herrn Dr. R i g o l l o t  über B o u c h e r ’s „Antiquites ccltiqucs et antediluviennes“ .)
B r e s l a u .  S c h l e s i s c h e  G e s e l l s c h a f t .  Bericht der naturwissenschaftlichen Scction  etc. 

23. Juni 1858.
Brixen. K. k. G y m n a s i u m .  VIII. Program m , 1858.
B r ü c k e ,  J. W .,  Landschaftsmaler in Berlin. 118 Stück Gypsabzüge von natürlichen, 

sowohl einfachen Krystallen, als besonders Zwillingsverwachsungen des Feldspaths, 
die zum Theil noch unbeschrieben s in d , nebst einer Beschreibung ihrer Formen. 
Berlin 1857.

Brünn. K. k. G y m n a s i u m .  Programm für 1858.
„  K. k. m ä h r i s c h  -  s c h l e s i s c h e  G e s e l l s c h a f t  f ü r  A c k e r b a u ,  N a t u r -  u n d  

L a n d e s k u n d e .  Mittheilungen Nr. 2 7 —-39 de 1858.
B r ü s s e l .  K ö n i g l .  A k a d e m i e  d e r  W i s s e n s c h a f t e n .  Bulletins 1857. —  Annuaire 1858.
Brüx. K. k. O b e r - G y m n a s i u m .  Jahresbericht für 1858.
Calcutta. A s i a t i c  S o c  i e t y  o f  B en gaI .  Journal Nr. 1 de 1858.
Cerini, Joseph, Ingenieur in Mailand. La filosofia m eteoro log ica , sua influenza sulla localitä 

nella produzione vogetale ed organismo animale p er guida all’ agricoltura ed effetti 
sulla impossibilitä di uno stabile passaggio di navigazione p er le regioni polari. 
Milano 1 8 5 8 .—  Deila pressione idrostatica , a cui sono soggette le acque sotterranee 
anche in localitä non dominate dai monti superiori etc. 1831. —  Nozioni tcorico-pratiche 
sulla irrigazione. 1837. —  D ell’  impianto e conservazione dei boschi e del modo di regolarc 
lo  sco lo  delle acque di p ioggia a vantaggio della vegetazione boschiva. 1854. —  La filosofia 
della crisi monetaria delle nazioni e mezzi del poterc amministrativo di cvitarle. 1858.

C h e m n i t z .  K ö n i g l .  G e w e r b e -  u n d  B a u g e w e r k e n s c h u l e .  Program m  1 8 3 8 , 1840, 
1844— 1848, 1850— 1858.



Christiania. R e d a c t i o n  d e s  N y t  M a g a z i n  f o r  Na tu r v i d e  n s k a b e r  n e. X. Bd.
2. 3. Heft dieser Zeitschrift.

Chur. N a t u r f o r s c l i e n d e  G e s e l l s c h a f t .  Jahresbericht III. Jahrgang, 185(^57.
C r e m o n a .  K. k. L y c e a l - G y m n a s i u m .  Programm für 1858.
C z e r n o w i ( z <  K. k. O b e r - G y m n a s i u m .  Jahresbericht für 1858.
Darmstadt. V e r e i n  f ü r  E r d k u n d e  u n d  d e s  mi  t t e l  rh e i ui  s c h  c n  g e o l o g i  s e h e n  

V e r e i n s  Nr. 1 de 1838.
D orpat. N at u r f o  r s c h e r  -  G e s  e l l s e h a f t .  Archiv für die Naturkunde L iv - , Esth- 

und Kurlands. —  Biologische Naturkunde I, 1 —  4 ,  1 8 5 4 — 1836. —  M ineralogischo 
W issenschaften I ,  1 — 3 ,  1854 —  1 8 57 ; II, 1 , 1838. —  Sitzungsberichte 1 —  12, 
1853 —  1857.

Dublin. R e d a c t i o n  d e r  N a t u r a l  H i s t o r y  R e v i e w .  Das J u li-H e ft  1858 dieses 
Journals.

„  U n i v e r s i t ä t .  T he Atlantis: A Register o f  Literaturc and sciencc. II. Juli 1838.
Ebray, T h., in Paris. Etudes geologiques snr le Departement de la Nicvre. Fase. 

I, 1838.
E ger. K. k. O b e r - G y m n a s i u m .  Programm für 1838.
E ibogen. O b e r - R e a l s c h u l e .  Jahresbericht für 1858.
Emden. N a t u r h i s t o r i s c h e  G e s e l l s c h a f t .  43. Jahresbericht 1857. — Kleine Schrif

ten V.
Erdmann, 0 .  L ., k. Professor in Leipzig. Journal für praktische Chemie 73. Bd. 7 .8 . H eft; 

74  Bd., Nr. 1, 2, 3.
St. Eticnne* S o c i e t e  d e  1 ' I n d u s t r i e  m i n e r a l e .  Bulletin III, 2, 1837.
F e l d k i r c h .  K. k. G y m n a s i u m .  Programm für 1858.
F lorenz. A c r a d e m i a  d e i  G e o r g o f i l i .  Rendiconti Nr. 61— 69 de 1858.

„  K. k. t o s c a n .  t e c h n i s c h e s  I n s t i t u t .  Rappnrto della publica esposizione dei p ro - 
dotti naturali ed industrial! della Toscana fatta in Firenze nel 1854.

Freiburg. G c s c l  l s c h a f t  z ur  B e f ö r d e r u n g  d e r  N a t u r w i s s e n s c h a f t e n .  Berichte 
Nr. 28, 29 de 1858.

F ü n f k i r e l i e n .  K. k. G y m n a s i u m .  Programm für 1838.
G einitz, Dr. Hanns Bruno, Professor in Dresden. Das königliche m ineralogische Museum in 

Dresden. 1858.
Gemmelaro, Cajelan Georg, Dr., Professor an der k. Universität in Catania. R icerche sui 

pesci fossili della Sicilia. P. 1. Catania 1838. —  Sul gradualc sollevamento di una parte 
della costa di Sicilia dal Simeto all’ Onobola. Catania 1838.

G oepp ert ,  H. R . , köngl. Professor in Breslau. Ueber die F lora der perm ischcn 
Formation.

Göttingen. V e r e i n  b e r g m ä n n i s c h e r  F r e u n d e .  Studien VII, 2, 1858.
Gran. K. k. G y m n a s i u m .  Programm für 1858.
G ratz. K. k. G y m n a s i u m .  Programm für 1858.

,  K. k. s t e i e r m ä r 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 a f t .  W ochenblatt Nr. 19— 24 
de 1858.

H alle. 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 .  Abhandlungen IV , 2. —  4. Heft. 
Halle 1838.

Hanau. W e t t e r a i i e r  G e s e l l s c h a f t  f ü r  d i e  g e s a m m t e  N a t u r k u n d e .  Jahresbericht 
vom August 1855 bis dahin 1857. —  Naturhistorische Abhandlungen aus dem Gebiete 
der W etterau. Festgabe bei ihrer SOjähr. Jabclfeier am 11. August 1858.

Hannover. G e w e r b e - V e r e i n .  Mittheilungen Heft 4  de 1858.
Hausmann, Geh. Hofr. J. Fr. L ., Professor in Güttingen. Ueber die Krystallisation des 

R oheisens. 1858.
H eidelberg. U n i v e r s i t ä t .  Jahrbücher der Literatur, Mürz —  August 1858.
Hermannstadt. K. k. k a t h .  G y m n a s i u m .  Programm für 1838.

„  S i e b e n b ü r g .  V e r e i n  f ü r  N a t u r w i s s e n s c h a f t e n .  Verhandlungen und Mitthei
lungen VIII, 1837, Nr. 1 — 4 de 1838.

Hörnes, Moriz Dr., D irector des k. k. Hof-M iiieralien-Cabinets. Das Alter der Tertiärgebilde 
in der oberen Donau-Hochebene am Nordrande der Ostalpen, von Prof. F. S a n d b e r g e r  
und W.  G ü m b e l .  W ien 1858.

Iglau. K. k. G y m n a s i u m .  VIII. Programm 1858.
Innsbruck. K. k. G y m n a s i u m .  IX. Programm 1858.
Jicin . K. k. G y m n a s i u m .  Program m  für 1858.
Karlstadt. K. k. U n t e r - G  y m n a s i  um. IV. Jahresbericht 1858.
Harmarsch, Karl, D r., D ircctor der polytechnischen Schule zu Hannover. Handbuch der 

mechanischen Technologie II. 1858.
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Kiel. Uni ve r s i t ä t .  Schriften aus dem Jahre 1357. Bd. IV. Kiel 1858.



K l a g e n f u r t .  K. k. G y m n a s i u m .  VIII. Programm 1858.
„  K. k. O b e r - R e a l s c h u l e .  VI. Jahresbericht 18S8.
B 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  af t .  Mittheilungen Nr. 6 — 8 de 1858. 

Klattau. K. k. G y m n a s i u m .  VIII. Jahresbericht 1858.
Klausenburg. K. k. G y m n a s i u m .  Programm für 1858.
K öniggrätz. K. k. G y m n a s i u m .  Programm für 1858.
K önigsberg. K ö n i g l .  U n i v e r s i t ä t .  Index lectionum anni 1858 a. D. 18. Octobri. 

—  Verzeichnis» der im W inter -  Halbjahre vom 18. O ctober 1858 zu haltenden 
Vorlesungen.

K o t z ,  Freiin von Dobris, Ehren-Stiftsdam e in Prag. Landschaftliche Bilder ( 7  S t .) .  
Krakau. K. k. g e l e h r t e  G e s e l l s c h a f t .  Rocznik Ces. kröl. Towarzyslwa Naukowego 

Krakowskiego. Tom . I. 1838. —  Statuten.
Krems. K. k. G y m n a s i u m .  Programm für 1858.
Kremsmünster. K. k. G y m n a s i u m .  Programm für 1858.
Laibach. K. k. O b e r - G y m n a s i u m .  Programm für 1858.
L e i p z i g .  K ö n i g ] ,  G e s e l l s c h a f t  d e r  W i s s e n s c h a f t e n .  Bericht über die Verhand

lungen Nr. 2, 3 de 1 8 5 7 ; Nr. 1 de 1838.—  W . G. H a n k c l ,  elektrische Untersuchungen.
III. Abhandlung über E lektricitats-E rrcgung zwischen Metallen und erhitzten Salzen. 
Leipzig 1858. —  P. A . H a n s e n .  T heorie der Sonnenfinsternisse und verwandten 
Erscheinungen. Leipzig 1858.

Leitm eritz. K. k. O b e r - G y m n a s i u m .  VII. und VIII. Programm 1857, 1858.
Linz. K. k. a k a d e m .  G y m n a s i u m .  Jahresbericht 1854— 1858.

„  O b e r - R e a l s c h u l e .  Jahresbericht für für 1858.
Lissabon. K ö n i g l .  A k a d e m i e  d e r  W i s s e n s c h a f t e n .  Annales das sciencias c 

le ltra s : sciencias mathematicas etc. I. M arco-Septem bro 18 57 ; scientias m oraes etc. 
I. M arco-Ju lh o  1857. —  M emorias: sciencias mathematicas etc. I. 1 ,  2 ,  1854 /55 ; 
sciencias moraes etc. I, 1, 2, 1854 /5 5 ; II, 1, 1857. —  Portugaliae monumenta historica a 
seculo VIII post Christum usque ad X V : Ieges et consuetudines 1, 1, 1 8 5 6 ; scriptores
I, 1, 1856.

London. Kö n .  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 .  P roceedings II, Heft 3, Juni 1858.
„  G e o l o g i c a !  S o c i e t y .  T he Quarterly Journal XIV, 6, 3, Nr. 55, 1. Aug. 1858. 

Lüttich. K ö n .  A k a d e m i e  d e r  W i s s e n s c h a f t e n .  Memoires XI, XIII. 1858.
Madras. L i t e r a r y  S o c i e t y .  Madras Journal o f  Literature and S cience . O ctober- 

D ecem ber 1857.
M a i l a n d .  K. k. I n s t i t u t  d e r  W i s s e n s c h a f t e n .  Memorie VII, 4, 5. —  Atti I, 9 ,1 0 .  —  

Atti della fondazione seientifica C a g n o l a  II, 2.
Mannheim. V e r e i n  f ü r  N a t u r k u n d e .  23. u. 24. Jahresbericht. Mannheim 1858. 
Mantua. K. k. L y c e a l - G y m n a s i u m .  Programa per 1’ anno 1858.
M an z .  Buchhändler in W ien. Oesterreichische Zeitschrift für B erg- und Hüttenwesen.

Red. von 0 .  Freih. von H i n g e n a u .  Nr. 27— 39 de 1858.
M arschall, August Friedrich Graf., Archivar der k. k. geol. R eichs-Anstalt. Vor hundert 

Jahren. Erinnerung an Olmütz und seine ruhmvollen Vertheidiger. Ein Beitrag zur 
vaterländischen K riegsgeschichte. W ien 1838.

M elk. K. k. 0 b e r - G y m n a s i u  m. VIII. Jahresbericht 1858. —  Streiflichter auf die Ge
schichte Oesterreichs von der Völkerwanderung bis K a r l  den Grossen.

Meran. K. k. G y m n a s i u m .  Programm für 1858.
M etger. Dr. H cinrich , Subrcctor am Gymnasium zu Emden. Nautische Geographie II. 1859. 

— Der systematisch -  methodische Unterricht in der Geographie auf dem gemischten 
Gymnasium. 1858.

Mühlhausen. S o c i e l e  i n d u s t r i e l l e .  Bulletin Nr. 143 de 1858.
München. K ö n .  A k a d e m i e  d e r  W i s s e n s c h a f t e n .  Gelehrte Anzeigen, 43. Bd. 
Neapel. Kö n .  A k a d e m i e  d e r  W i s s e n s c h a f t e n .  Memorie. 1 (1 852  — 1 8 5 4 ); II 

(1 8 5 3 — 1857). Napoli 1837. —  Rendiconto. Anno V, VI. Napoli 1836— 1837. 
Neubrandenburg. V e r e i n  d e r  F r e u n d e  d e r  N a t u r g e s c h i c h t e .  Archiv 12. Jahr. 

1858.
Neuhaus. K. k. G y m n a s i u m .  VII. Programm 1858.
Neusohl. K. k. kat l i .  S t a a t s - G y m n a s i u m .  VI. Programm für 1858.
Oedenburg. B e n e d i  c t i  n e r - O b e r - G y m n a s i i i m .  Programm für 1858.

„  E v a n g .  G y m n a s i u m .  Programm für 1838.
Ofen. K. k. k a t h o l .  G y m n a s i u m .  VII. Jahresbericht 1858.
Paris. S o c i e t e  g e o l o g i q u e  d e  F r a n c e .  Bulletin XIV, f. 2 4 — 32 (1 9 . Jan. bis 16. M ü rz);

f. 39— 57 (4 . Mai bis 14. Septem ber 1 8 5 7 ); XV, f. 1 — 6 ( 2 — 6. Nov. 1857).
Passau. N a t u r h i s t o r i s c h e r  V e r e i n .  Erster Jahresbericht für 1857.
Pavia. K. k. L y  c e a l - G y m n a s i u m .  Programm 1858.
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Perthes’ geographische Anstalt in Gotha, Milthcilungen über w ichtige neue Forschungen 
aus dom Gesamrntgcbiete der Geographie von Dr. A . P e t e r m a n n .  Nr. 4 —  7  de 
1858. —  Untersuchungen über das Phiinonien der Erdbeben in der Schweiz. Von Dr. 
G. H. Otto V o l g e r .  3 Bde. 1857/58.

Pesth. K. k. 0 b e r - G y m n a s i u m .  Programm für 1858.
P h i l a d e l p h i a .  F r a  nk I in -  I n s t i tu t e. Journal (V o l. 65, Nr. 385 -  3 8 7 ) ;  XXXV, 

Januar —  März 1858, Nr. 1— 3.
P ozeg . K. k. k a t h .  G y m n a s i u m .  VI. Programm 1858.
P rag. K. k. S t e r n w a r t e .  M agnetische und m eteorologische Beobachtungen. XVIII. 1858.

„  K. k. K l e i n s e i  t n e r  G y m n a s i u m .  Programm für 1858.
„  K. k. d e u t s c h e  O b e r - R e a l s c h u l e .  II. Programm für 1858.
„  K. k. b o h  m i s c h e  O b e r - R e a l s c h u l e .  Jahresbericht für 1838.
„  K. k. p a t r i o t i s c h - ö k o n o m i s c h e  G e s e l l s c h a f t .  Centralhlalt für die gesammte 

Landescultur; dann W ochenblatt der L an d -, F orst- und Hauswirthschaft. Nr. 2 7 — 38 
de i8 5 8 .

R akonitz. 0  b e r - R e a  I s c h u l c .  Programm für 1858.
R a v e n s t e i n , August, Besitzer der geographischen Anstalt in Frankfurt a. M. Plankarte 

des Frankfurter Gebietes im Maassstab von 1 :23000 . Frankfurt a. M. 1843. 2. Bl.
Reg;ensburg. K ö n i g l .  b o t a n i s c h e  G e s e l l s c h a f t .  Flora Nr. 13— 24.
Reichenberg. O b e r - R e a l s c h u l e .  VII. Jahresbericht 1858.
R ibeiro* C arlos, D irector der kön. geologischen Commission in Lissabon. Memorias sobre 

as minas de Carväo dos districtos do Porto e Coimbra e de Carväo e ferro do districto
de Leiria I, 2, 1858___Reconhcoim ento gcologieo c hydrologieo dos terrenos das visin-

hanfas de Lisboa com  relayao ao abastecimento das aguas desta cidade. I, 1, 1857.
Ronconi, Johann Dapt., Dr., Pbarmaceut in Padua. Delle probabili condizioni fisico-chim ico- 

dinamiche, che possono aver accom pagnato nelle cpoch e  geo log ich e  la solidificazionc 
delle sostanze organiehe. Padova 1858.

Rostock. M e c k l e n b u r g ,  pa t  r i o  t i s e h e r V e r c i n. Landw irtschaftliche AnnalcnXII. Bd.
2. A bth .; XIII. Bd. 1. Abth. 1. Hft.

Rouen. A c a d  e m i e  i mp .  d e s  s c i e n c e s ,  b e l l e s  l e t t r e s  e t  a r t s .  Precis analytique 
des travaux 1856/57.

Salzburg. K. k. G y m n a s i u m .  VIII. Program m  1858.
Schässburg. E v a n g .  G y m n a s i u m .  Programm für 1858.
Scliemnitz. K. k. ka t h .  G y m n a s i u m .  V. Jahresbericht 1858.
Schmidt« Dr. C ., Professor in Dorpat. Ueber die devonischen und silurischen Thone Liv- 

und Ehstlands. 1856.
Sliumard. B. F., M. D. in St. Louis, Missouri. D escriptions o f  new Species ofB lastoidea  

froin the Paleozoic R ocks o f the W estern States. 1858. *
Staring, W . C. H., Dr., in Harlem. G eologische Haart van Nederland. Nr. 14. Rijnland.
Stein am Anger. K. k. G y m n a s i u m .  Programm für 1858.
Stuhlweisaenburg. K. k. G y m n a s i u m .  Programm für 1858. —  IV. Jahrbuch der 

städtischen Unter-Realschule. 1857/58. —  A Term cszettan alapvonalai Dr. B a u m 
g a r t n e r  Endrc, Dr. K u n z e k  Aug. es Miisok utän B u l a T heophil. Becsben 1857. 2  Bde.

Szarvas. K. k. e v a n g .  G y m n a s i u m .  Programm für 1858.
Szathmar. K. k . k a t h o l .  0  b e r - G y m n a s i u  m. Programm für 1858.
Szegedin . K. k. O b e r - G y m n a s i u m .  Programm für 1858.
Xeniesvar. K. k. k a t h o l .  G y m n a s i u m .  VIII. Programm für 1858.
Xeschcn. K. k. e v a n g .  G y m n a s i u m .  Programm für 1858.

„  K. k. k a t  ho l .  G y m n a s i u m .  Program m  für 1858.
Xrient. K. k. G y m n a s i u m .  Programm für 1858.
Triest. K. k. M a r i n e - S t e r n w a r t e .  M agnetische Beobachtungen im östlichen Theile des 

Mittclmeeres, auf Befehl Sr. k. k. Hoheit des Durch]. Herrn E rzherzog F e r d i n a n d  
M ax, Ober-Commandanten der k. k. Marine, ausgeführt im Jahre 1857 von Dr. F. 
S c h a u b ,  D irector der k. k. Marine-Sternwarte. T riest 1858.

Xroppau. K. k. O b e r - G y m n a s i u m .  Programm für 1858.
Venedig. K. k. I n s t i t u t  d e r  W i s s e n s c h a f t e n .  Alti  III. Disp. 7 — 8 1857/58.
Villa« Anton und Johann B aptist, in Mailand. Gli Inocerami o Catilli della Brianza. —  

Sitzungsbericht der geologischen Gesellschaft in Mailand vom 6. Jilnner und 29. April 
1838.

Vinkovce. K. k. k a t h o l .  O b e r - G y m n a s i u m .  V. Programm 1858.
W ien. K. k. M i n i s t e r i u m  d e s  I n n e r n .  R cichsgesctzblatt für das Kaiserthum O esterreich, 

Jahrgang 1858, St. 2 4 — 36.
„  K. k. H a n d e l s - M i n i s t e r i u m .  Bericht über die allgem eine A gricultur- und Industrie- 

Ausstellung zu Paris im Jahre 1855. Von Dr. E. J o n d k .  Nr. 2 5 — 28. — Unsere 100
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Meilen lange untergehende N ordsee-Inselkette. Ein Memorial von Dr. K. J. C l e m e n t .  —  
Ueber das Tiden-Phaenomen am S. Juni 1858, von Dr. K. J. C l e m e n t .  —  Das wunder
bare Tiden-Phaenom en od er die drei oceanischen Erdbebenwogen in der Nordsee am
5. Juni 1858. Von K. J. C l e m e n t .

W i e n «  K. k. D i r e c t i o n  d e r  a d m i n i s t r a t i v e  n S t a t i s t i k .  Mittheilungen aus dem Gebiete 
der Statistik VI, 1.

„  K a i s e r l i c h e  A k a d e m i e  d e r  W i s s e n s c h a f t e n .  Sitzungsbericht«. Mathem.-naturw. 
Classe XXX, Nr. 1 3 - 1 7 .  —  Philos.-histor. Classe X XVII, 2, 3.

„  K. k. C e n t r a l - A n s t a l t  f ü r M e t e o r o l o g i e  u n d  E r d m a g n e t i s m u s .  Uebersicht 
der W itterung u. s. w. im O ctober u. November 1857.

„  D o c t o r c n - C o l l e g i u m  d e r  m e d i c i n i s c h e n  F a c u l t ä t .  O csterreichische Zeit
schrift für praktische Heilkunde Nr. 2 8 — 38 de 1858.

„  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 .  Untersuchungen über das Erdbeben am 
15. Jänner 1858.

„  K . k. a k a d e m .  G y m n a s i u m .  Jahresbericht für 1858.
„  K. k. G y m n a s i u m  z u  d e n  S c h o t t e n .  Jahresbericht für 1858.
„  C o m m  u na 1-0 b e r - R e a l s c h u l e  i n d c r V o r s t a d t  W i e d e n .  III. Jahresbericht 1858.
„  K. k. U n t e r - R e a l s c h u l e  i n  d e r  J ä g e r z e i l e .  III. Programm 1858.
„  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 a f t .  Allgem eine Land- und F o rs tw ir t 

schaftliche Zeitung Nr. 28— 39 de 1858.
„  O e s t e r r e i c h i s c h e r  I n g e n i e u r - V e r e i n .  Zeitschrift Nr. 6 — 7 de 1858.
„  G e w e r b e - V e r e i n .  Verhandlungen und M itte ilu n gen , Jahrgang 1858, 3 — 6. Heft

W iesbaden« V e r e i n  f ü r N a t u r k u n d e  i m H e r z o g t h u m e  Na s s a u .  Jahrbücher XII,
.. 18ö7‘W urzburg;. P h y s i c a l i s c h - m e d i c i n i s c h e  G e s e l l s c h a f t .  Verhandlungen IX, 1, 

1858.
X a r a .  K. k. G y m n a s i u m .  VIII. Programm für 1858.
Z c n g g .  K. k. M i l i  t ä r g r ä n  z c  -  O b e r g y m n a s i  um . Programm für 1858.
Z n a i m .  K. k. G y m n a s i u m .  Programm für 1858.
Zürich . 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 . V i e r t c l j a h r s s c h r i f t ,  II, 1— 4 ,1 8 5 7 ; III, 1 — 2,

1858.

XIV. Verzeichniss der mit Ende September d. J. loeo W i e n ,  
P r a g 1, T r i e s t  und Pesthbestandenen Bergwerks-Producten- 

V erschleisspreise.
( I n  C onven tions-M ünze 20  G u ld cn -F u ss .)

Wien Prag Triest Peslh
D er Centner. fl. k. fl. k. fl. k. fl. k.

16 17 6 15 30
IS 48 1 [i 48
16 18
1>i 4 ‘* 1 i
15 24 15 24
IS n

„  weich, P rib ra m er..........................................................
„  hart, n ieder-un garisch es............................................

14 30

14
12
14

30
30

14 14
2 13 13

Eschel in Fässern ä 365 Pf.
FFF.E............................................................................................ 14 16
FF.E............................................................................................... 10 ?,4 V> ?4
F .E .................................................................. ............................... 7 1fl 9 1?,
M.E................................................................................................. 5 SO 7 30
O.E............................................................................................  :
O .E.S. (S tü ck e sch e l).............................................................

5
4

15
48

• 7
6

15
48

■

K. k . g e o lo g is ch «  R eiobeaootalt. 9 . Jahrgang 1858, III. 66
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Wien | Prag Triesl Peslh
D er Centner. fl. k. fl. k. fl. k. fl. |k.

•IN 13 14 20 15 45
14 45 13 50 15 15

„  n. ungar., r o th e ........................................................
Ü 45

15
14

20
50

B l o c l t e n - K u p f e i >  A g o rd o e r .......................................... 65 66
fif
6H 69

o 63 63
03

} fll
61

„  A g o r d o e r ............................................
Gusskupfer, in Ziegelform , N eusohler.........................

„ in eingekerbten Platten, Neusohler . . .

66 *

„  Felsobdnvaer.................................................
K upfer, R osetten -, A g o rd o e r ............................................

61

64
65

„  „  K ilzb ü eh ler.......................................
„  „ Zalathnaer (V e r b le iu n g s -) ..........
„  „  aus reinen E rzen .............................
„  „  C e m e n t ...............................................
„  „ Jochberger .......................................
„  S p leissen -, F e lsob ä n y a cr ...................................
„  -B lech e, Neusohler, bis 36 W . Zoll B r e ite .. 
„  getieftes „  n ,, „  „ „
„  in Scheiben bis 36 W . Zoll B r e i t e .................

Bandkupfer, Neusohler, g e w a lz te s .............................

31)
55

65

110

.

111 30 108

öS
65
63

60
75 
79
76 
74

110

30
18
18
18

30
| \ „ „  schm iedeisernen F la sch en ...............

110
111
108

1 1?. 1 13 1 11 1 13
\ „  Zalathnaer „  „  .............................
Scheidewasser, d op p e lte s .............................................. 1!)

7 1S

109 30

7 45
11

(Jrangelb (uransaur. N atron) pr. Pf. ......................... 9
30

9 9 9

•>,q 29 9,7 30
27 30

„  grüner A gordoer in F ässern................................
7 45

2 30

11 10 20
S1! 84

H 1? 116 30 113 115 30
1 ? ? 1’ ,3 30 1?0 m 30
130 131 30 128 130 30
122 123 30 120 122 30

Preisnachlässe« Bei Abnahme von 30 — 100 Ctr. böhm. Glätte auf Einmal l ° /0
„ 1 0 0 -2 0 0 „ „ 2% 
M 200 und darüber „  „ „ „  3 ° /0 

Zalilungsbedingnisse. Bei 300 11. und darüber, entweder dreimonatlich a dato 
W echsel mit 3 W echselverpfl. auf ein W iener gutes Handlungshaus lautend, oder 
Barzahlung gegen  1 %  Sconto.



9. Jahrgang 1858. JAHRBUCH IV. Vierteljahr.
DEH

KAIS. KÖN. GEOLOGISCHEN REICHS-ANSTALT.

I. Die Tertiärablagerungen des Saazer Beckens und der 
Teplitzer Bucht. 

Von J o h a n n  J o k e l y .
(Bericht, über die Aufnahme im Jahre 1857 .)

Das hügelige Flachland des früheren Saazer, und zum Theil des Leitme
ritzer Kreises, das sich einerseits zwischen den beiden vulcanischen Mittel
gebirgen von Leitmeritz und Liesen ^.andererseits zwischen dem E rzgebirge2)  
und dem Rakonitzer Gebirge ausbreitet und gleichsam die orographische Scheide 
zwischen diesen vier Gebirgsgruppen bildet, fällt grösstentheils auf das Blatt der 
Generalstabskarte Nr. VI (Umgebung von Kommotau und Saaz). Sein über dieses 
Blatt südwärts ausspringender Band und die buchtförmige Auszweigung in der 
Gegend von Teplitz, die es über Dux, Karbitz, bis Aussig und Arbesau entsendet, 
sind auf den Blättern dieser Karte Nr. XII, VII und II dargestellt. Von diesen 
umfasste die Aufnahme in den Jahren 1856 und 1857 die betreffenden Theile der 
Blätter Nr. VI und II, welche nun auch hier näher zu erläutern sind.

W ie schon an mehreren anderen Orten angedeutet, taucht das Erzgebirge 
bei seinem, fast genau von nordöstlicher in südwestlicher Richtung gegen das 
Tertiäre sich abgränzenden südöstlichen Steilrande schroff empor über das Tief
land von Saaz, Kommotau und Teplitz (K arbitz), und fast parallel dazu erheben 
sich über dasselbe südlich das Rothliegende und die Kreidegebilde von Flöhau und 
Liebschitz, doch viel sanfter schon, weil ihre absoluten Höhen nirgends die Höhen 
des Erzgebirges erreichen. Ziemlich scharf gränzen sich orographisch auch die 
beiden Basaltgebirge von diesem Becken ab, besonders wo sich gleich anfangs, 
wie in der Gegend von Kaaden, Brüx, Wollepschitz und an der Teplitzer Bucht, 
bedeutendere Basalt- und Phonolithkegel, oder mächtigere basaltische Massen 
gegen dasselbe vorschieben.

Die Oberflächengestaltung dieses Beckens ist, wo möglich, noch einförmiger 
als die der zwei oberen Egerbecken. Auf stundenweite Entfernungen bietet es 
kaum merklich undulirte Diluvialflächcn, wohl aber sind hier die Verhältnisse 
für den Ackerbau und die Landwirtschaft überhaupt bei seiner, durch das Erzge
birge gegen dienordischen klimatischen Einflüsse geschützten Lage die günstigsten, 
so dass es, sammt den beiden angränzenden, ähnlich situirten Becken, für das nörd
liche und nordwestliche Böhmen fast ausschliesslich die Lebensmittel liefert.

Diese Einförmigkeit unterbrechen gewissermaassen nur einige grössere Thal
einschnitte, worunter das Egerthal voransteht, welches dasselbe seiner ganzen, 
etwa 5 y a Meilen betragenden Länge nach zwischen Klösterle und Posteiberg 
durchzieht. Durch diese wird es zumeist in süd-  und nordöstlich gegen das 
letztere Thal verstreckte flache Joche gegliedert.

Voll anmuthiger Scenerien ist dagegen die thalförmige Teplitz-Karbitzer 
Bucht, an deren einen Seite, wie erwähnt, das Erzgebirge steil terrassenförmig

! )  Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt, 1858, III. Heft.
a)  Jahrbuch der k. k. geologischen Rcichsanstalt, 1857, III. Heft und 1858, dieses Heft.

K . k . g e o lo g is c h e  R f ie h s a n s U lt .  9- .Jalirg iu ij: 185H. IV. 67
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aufstrebt, an der anderen das Leitmeritzer vulcanische Mittelgebirge mit seinen 
spitzen Kegeln und scharf markirten Höhenzügen sich plötzlich abgränzt. Dazu 
kommen hier noch vielfache landschaftliche Reize, welche die Kunst im Vereine 
mit der Cultur fiir den Verkehr und die Geselligkeit des Badelebens weit über 
den Dereich von Teplitz-Schönau hinaus geschaffen hat. An die Gegenden von 
Pricsten und Kulm knüpfen sich überdiess noch manche geschichtliche Momente, 
welche in den Annalen der siegreichen Kämpfe Oesterreichs und seiner Alliirten 
während der ersten Dccennien unseres Jahrhunderts stets denkwürdig bleiben 
werden.

Die hiesigen Tertiärablagerungen wiederholen sammt und sonders gleichsam 
im Kleinen, was bereits in einer älteren Periode und in bedeutend grösserem 
Maassstab durch die Bildung der Stcinkohlenablagerungen und des Rothliegenden 
erfolgt war. So wie nämlich der Absatz der letzteren böhmischer Seits in Binnen
seen vor sich ging, welche sich in beckenförmigen Vertiefungen eines damals 
grösstentheils aus krystallinischen und Uebergangsgebilden bestehendenFestlandes 
angesammelt hatten, deren Entstehung, bezugsweise durch Hebungen und gleich
zeitig erfolgte theilweise Senkungen, mit der Eruption der Granite, und zum Theil 
wohl der Grünsteine zusammenfallen m ochte, so hatten sich die tertiären 
Sedimente gleichfalls aus Binnenseen und in Vertiefungen abgelagert, welche 
nach der Bildung des Quaders und auch später noch,  während der Eruption 
der Basalte, ebenfalls durch Verwerfungen entstanden sind. Auf diese W eise 
gingen der Hauptsache nach zweierlei, ihrem Alter nach verschiedene Ablagerungen 
hervor, gerade so wie bei jenen älteren Absätzen, » o  plutonische und vulcanische 
Ausbrüche (Porphyre und Melaphyre) ebenso fast genau in die Zwischenzeit ihrer 
Ablagerungen fallen.

W elche Folgen die Durchbrüche der vulcanischen Massen auf die Art und 
W eise der Ablagerungen des Tertiären gehabt haben, wird am Schlüsse, bei der 
vergleichenden Betrachtung der einzelnen Glieder der Tertiärbecken, näher her
vorgehen. Hier sei bloss so viel bemerkt, dass die Einsenkung, worin sämmtliche 
tertiären Ablagerungen des u n t e r e n  Egerbeckens entwickelt sind, der Hauptsache 
nach schon in vortertiärer Zeit da gewesen sein musste, ja grösstentheils sogar 
bereits vor der Kreide-Epoche. Es bezeugen diess die, im Bereiche des Tertiären 
und des Basaltgebirges zum Vorschein gelangenden isolirten Partien des Quaders 
von Tschachwitz, Kaaden, Rachel und Koilitz, durch die das buchtförmige Ein
greifen des Quaders bis in diese Gegend hin unzweifelhaft wird, und daher auch 
das frühere Vorhandensein einer solchen Einsenkung. Dass aber nach Ablagerung 
der unteren oder älteren Schichten des Tertiären, wozu namentlich Sandsteine, 
Sande und Thone gehören, nochmals, und zwar während der Eruption der Basalte
u. s. w ., nicht unerhebliche Verwerfungen stattßnden mussten, geht aus ihren 
gestörten Lagerungsverhältnissen und aus ihrem verschiedenen Niveau hervor. 
So weicht, unter ändern, der untere Sandstein am Klein-Purberg bei Tschernowitz 
und jener von Ossegg von den jüngeren Ablagerungen um mehr als 100 Fuss ab, 
und ähnliche Verhältnisse zeigen sich bei Teplitz und noch an mehreren Puncten 
an den Rändern des Leitmeritzer Basaltgebirges.

Mit Einschluss der letzteren Sandsteine zerfallen die Schichten des unteren 
Egerbeckens in zwei Abtheilungen: in eine u n t e r e  thonig-sandige und eine 
o b e r e  vorherrschend thonige, welche hauptsächlich durch Schieferthone und 
mächtige Braunkohlenflötze vertreten wird ') .

' )  Im Falkenau-Elbogner Becken m achte diese Unterscheidung in ein oberes und unteres 
Glied bereits vor Jahren Herr Dr. B. C o t t a  in E. A.  R o s s mi i  s s l e r ’ s „Beiträge zur Ver
steinerungskunde" (ü ber die Pflanzenresle von Altsattel).
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U n t e r e  A b t h e i l u n g .

Als liegendstes Glied kommen hier zuerst die erwähnten, zum Theil äusserst 
festen Q u a r z s a n d s t e i n e ,  hin und wieder a u c h C o n g l o m e r a t e ,  in Betracht, 
welche an mehreren Puncten, ebenso wie im Falkenau-Elbogner Becken und im 
Bereiche des Leitmeritzer Mittelgebirges, schichtenweise in dichte, fast hornstein
artige S ü s s w a s s e r q u a r z e  übergehen. Diese letzteren bilden aber oft auch für 
sich, wie diess unter anderen bei Seidowitz zu beobachten ist, mehr minder mäch
tige Bänke in den höheren sandig-thonigen Schichten, nach deren Zerstörung sie, 
namentlich an den Rändern des Basaltgebirges, als einzelne zerstreute Blöcke übrig 
geblieben sind. Am mächtigsten entwickelt sind sie bei Tschernowitz, am schwarzen 
Hilbl im Westen von Oberndorf, im Nordosten von Kommotau und bei Pirken.

In mehr minder steil gegen das Innere des Beckens einfallenden Schichten 
oder Bänken, die aber grösstentheils in Blöcke zerklüftet sind, greifen die eigent
lichen Sandsteine zu Tag aus längs dem Rande des Erzgebirges, ausser an den 
vorerwähnten Puncten, noch an der Salesiushöhe und im Eichenbusch (zwischen 
Ladung und Ossegg), bei Görkau, Hohentann und Oberleitensdorf. Am Südrande 
der Teplitzer Bucht erscheinen sie gleichfalls, theils am Rande des Teplitzer 
Porphyres oder auch auf Pläner gelagert, zwischen Ullersdorf und Klein-Augezd, 
theils an den Gränzen der Basaltgebilde, wie am Teplitzer Schlossberg, im Osten 
von Stirmitz, im Süden von Rudelsdorf, bei Seidowitz, Steinwasser und südlich 
bei Püllna, so wie in zerstreuten Blöcken am Rande des Liesener Basaltgebirges, 
bei Burgstädtel, Neudörfel, Kaaden und, von Basaltgebilden umschlossen, bei 
Koititz und Liditzau.

An allen diesen Puncten liegen sie theils krystallinischen, theils den Kreide
gebilden unmittelbar auf und beissen, wo sie nicht isolirt auftauchen, entweder 
unter den Gliedern der oberen Abtheilung, oder den Basalttuffen zu Tag aus, von 
denen sie gewöhnlich ganz ungleichförmig überlagert werden.

Weiter gegen das Innere des Leitmeritzer Basaltgebirges, jedoch schon 
ausserhalb des Aufnahmsgebietes, werden diese Sandsteine, wie bei Poratsch, 
Roth-Augezd u. s. w. von Basalten durchbrochen und bedeckt, gleichwie östlich 
von der Elbe, und es ist dieser Umstand jedenfalls dazu geeignet, ihr höheres 
Alter gegenüber den Basalten und den BasalttufTen über alle Zweifel zu erheben.

An organischen Ueberresten sind diese Sandsteine äusserst arm. Nur selten 
enthalten sie näher bestimmbare Pflanzenreste, gewöhnlich undeutliche Stengel
und Schilfabdrücke, und auch die an der Salesiushöhe bei Ossegg in grösserer 
Anzahl vorkommenden Anodonten und Limneen sind nur in nicht näher bestimm
baren Steinkernen erhalten. Der Klein-Purberg bei Tschernowitz lieferte die 
grösste Anzahl von Pflanzenresten; vorherrschend Blätter von Comptonia acuti- 
loba Brongn., Salix angustata Al. Br. und Schuppeu und Zapfen von Pinus 
ornata Brongn.

Die Mächtigkeit dieser Sandsteine ist verschieden, im Allgemeinen nicht sehr 
bedeutend. An der Salesiushöhe und im Eichenbusch dürfte sie mit 14— 20 Klafter 
die grösste sein im Bereiche dieses ganzen Beckens.

Die mehr homogenen und nicht allzu festen Abänderungen werden, wie 
namentlich bei Tschernowitz, zu Mühlsteinen gewonnen. Die dichten Sand
quarze sind hingegen ein gesuchtes Beschotterungsmaterial für Chausseen.

Eine weit bedeutendere Ausdehnung und Mächtigkeit als die festen Sand
steine haben bei dieser Abtheilung die über jene gelagerten thonig-sandigen 
Schichten, welche hier in der Folge kurzweg als „ S a a z e r  S chi  c h t e n tf benannt 
werden sollen. Sie bestehen aus einer Wechselfolge von meist weissen oder

67 ‘



522 Johaim Jokely.

gelblichen Q u a r z s a n d e n  und mehr minder sandigen S c h i c f e r t h o n e n  oder 
auch massigen, zum Theil plastischen T h o n e n .  Ihre gesammte Mächtigkeit dürfte 
an manchen Orten 60— 80 Klafter nahezu erreichen. Ihre Hauptverbreitung 
fällt in die Gegend von Saaz, überhaupt in die südöstliche Hälfte des Beckens, 
an dessen Bande sie zwischen Lippenz und Podersam unmitttelbar auf Kreide
gebilden (Plänersandstein und Quader) oder Rothliegendem auflagern. Von 
Pröhlig und Neusattel über Saaz, Stankowitz, bis in die Gegend von Posteiberg 
bilden sie die beiderseitigen schroffen Thalgehänge der E ger, so wie der dahin 
einmündenden Nebenthäler von Schaboglück, Reitschowess, Gross-Holletitz, 
Witosses und Schiesselitz. Nordwärts reichen sie bis Polehrad, Habran und 
W odierad, und vom letzteren Orte lassen sie sich über Priesen, den Spielhübel 
(Brünlberg) und Liebisch bis Tschachwitz verfolgen, wo sie über einer, wahr
scheinlich durch den Basalt erzeugten Tiefspalte blossliegen und bei Strösau und 
Tschekowitz von ihm auch durchbrochen werden. Südlich von da erscheinen sie 
in geringer Ausdehnung noch an der rechten Seite der Eger, an der Südlehne 
der thalförmigen Bucht von Weinern und an den Gehängen des Aubaches 
zwischen Fünfhunden und Sedschitz.

Diese Ablagerungen sind der Hauptsache nach das unmittelbare Zer- 
störungsproduct der Kreide- (Quader- und Pläner-) Schichten und des Roth- 
liegenden; daher ihre vorherrschend sandige und thonige, theilweise auch 
mergelige Beschaffenheit. Die Sande sind gelblich, graulich-weiss, wie der 
Qnadersand, und theils massig und fast lose, theils, durch ein thoniges Cement 
gebunden, mehr minder compact, wo sie dann auch in sehr feine und mürbe 
Sandsteinschiefer übergehen. Die mit ihnen wechsellagernden Thone sind 
entweder zähe oder vollkommen plastisch und meist grau oder gelblichweiss, 
in grösseren Tiefen hin und wieder auch bunt, ziegelroth (südlich von Dubschan). 
Mitunter werden sie stark kalkhaltig und gehen dann in massige oder schiefrige 
thonige Mergel über, besonders in den höheren Horizonten dieser Abtheilung.

Die W echselfolgc und Mächtigkeit der beiden Bildungen ist sehr verschieden. 
Bald herrschen die Thone, bald die Sande vor, wobei sie wieder untergeordnete 
Einlagerungen bergen; die Sande von feinen, mehr weniger thonigen Sandstein
schiefern, die Thone von kaffeebraunen oder grauen Scliieferthonen. Beide Ein
lagerungen sind sehr reich an Pflanzenresten und enthalten nebstdem gewöhnlich 
auch geringe, selten über drei Fuss mächtige B r a u n k o h l e n f l ö t z e .  Doch ist 
diese Kohle stets sehr erdig oder löschartig, überhaupt eine schlechte Moorkohle, 
und niemals abbauwürdig. Daher ist auch von jedem Versuch, den man auf 
den Kohlenabbau im Bereiche dieser Schichten vorzunehmen gesonnen wäre, 
entschieden abzurathen, weil hier der Erfolg in dieser Beziehung nirgend ein 
günstiger sein kann, wie dies bereits angestellte Versuche, unter anderen bei 
Wodierad, Schaboglück, Straupitz, Holletitz genügend erwiesen hatten.

An den meisten Puncten der oben genannten Thäler und der davon sich aus
zweigenden Racheln sind die Lagerungsverhältnisse der Saazer Schichten der 
Beobachtung leicht zugänglich. Die nachfolgenden Profile geben davon ein Bild, 
und es wiederholen sich diese Verhältnisse mit nur wenigen Modificationen fast 
überall in gleicher Weise.

An den steilen Thalgehängen der Eger bei Stankowitz zeigt sich folgende 
Schichtenreihe:

Fuss
Diluvialer Lehm mit Schotterlagen......................................................  3— 6
’ Lichtgrauer oder gelblichweisser zäher Thon mit Quarzkörnern 

und S a n d la g e n .................................................................................................. 18— 24
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Fuss
Thoniger lichter Sand mit kohlenstoffreichen Thonlagen . . .  6
Lichtgrauer oder gelblichweisser, mehr weniger loser Sand, hin

und wieder mit Braunkohlen-Fragmenten.................................................  30
W eisser, mehr minder sandiger Thon, bis zur Thalsohle.
Zwischen Dreihöfen und Straupitz bilden diese Schichten ebenfalls ein steil 

gegen die Eger abfallendes Gehäng und ihre Folge ist hier:
Fuss

Diluvialer Schotter ............................................................................... 1— 3
Diluvialer Lehm ......................................................................................... 3
Diluvialer S ch otter...................................................................................  6
* Gelber oder grauer S a n d ..................................................................... 1— 1 %
•Gelber zäher L etten ...............................................................................8 — 10
*Grauer S c h ie fe r th o n ..........................................................................  9
Gelber mürber Sandstein mit Brauneisenstein in Lagen und Nestern */2— 1
Gelblich weisser, sehr mürber S a n d ste in ........................................ 1— 1 %
Grauer loser S a n d .................... ...............................................................  V*— V*
Blaulichweisser sandiger Thon ...........................................................  Va— V*
Graul ich weisser, nach unten gelber Q u arzsan d .............................. 2
Blaulichweisser T h o n ...............................................................................1— 2 Zoll
Sehr feiner gelber Sand ............................................ ........................ 3— 4
Lichtgelber Sand mit 1— 2 Zoll dünnen T h o n la g e n ....................1 */a Fuss
Feiner weisser Sand mit dünnen Lagen von gelbem eisenschüssi

gem, thonigem S a n d ......................................................................................... 3
Sehr feiner mürber, strohgelber bis brauner Sandsteinschiefer mit

zahlreichen Pflanzenresten...............................................................................1 Vj— 2
Graulichweisser, stellenweise schiefriger T h o n .............................. 2— 3
Gelbbrauner Sand mit Lagen von Brauneisenstein......................... y 3
Graulichweisser S a n d .......................................................................... 9
Darunter bis zur Thalsohle Sand mit Thonlagen, noch auf etwa 6— 8 Klftr. 
Unter diesen Schichten gehören die obersten, mit einem * bezeichnten, 

wahrscheinlich schon der oberen Abtheilung an.
Nördlich bei Wodierad, in den dortigen Racheln, welche sich, so hier 

wie allerwärts im Bereiche dieser Schichten, sehr häufig mit fast senkrechten 
Abfällen bilden, lässt sich diese Schichtenfolge auch gut beobachten. Dem Plateau 
zunächst erscheinen sandige gelblichgraue, 3 Klafter mächtige Thone mit 3 bis
4 ,  nur — */2 Fuss mächtigen Flötzen einer unreinen erdigen Blätterkohlc; 
daruuter folgen:

Fuss
Gelblich- oder braunlichweisse, oben massige, nach unten schiefrige

Thone mit einem 2 Fuss mächtigen B raunkohlenflötz................................... 18
Lichtbrauner sandiger Schieferthon mit zahlreichen Pflanzenresten . 3
Erdige B rau n k oh le ........................................................................................  2
Schwärzlichbrauner Schieferthon................................................................  1
Erdige B ra u n k oh le ........................................................................................ 1— 3
An der Sohle der Rachel: sandiger Thon.
Die Neigung 6— 12® und darüber in Süd-Südosten.
Ueber und unter den Braunkohlenflötzen finden sich, wie diess bei diesen 

Schichten auch anderwärts der Fall ist, stellenweise */4— 1 Fuss und darüber 
mächtige Lagen oder Nester von thonigem Braun-  oder G e l b e i s e n s t e i n ,  
mitunter auch von S p h ä r o s i d e r i t .  Bisher sind diese nur in sehr beschränktem
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Maasse technisch ausgebeutet worden, was wohl hauptsächlich auf ihrem unrcgel- 
mässigen, den Abbau erschwerenden Vorkommen zu beruhen scheint. Oft dürfte 
aber auch ihr geringer Halt die Gewinnung kaum lohnen.

Ausser dem hczeichneten Hauptverbreitungsgebiet gelangen die Saazer 
Schichten auch noch weiter im Inneren des Beckens, an einigen vereinzelten 
Puncten im Bereiche der oberen Braunkohlen führenden Schichten, zum Vorschein, 
und zwar gewöhnlich an schrofferen Thalgehängen. Ein Näheres darüber wird sich 
in der Folge noch bieten, ebenso wie über die Lagerungsverhältnisse. Es sei daher 
hier nur im Allgemeinen bemerkt, dass die Schichten dieser Abtheilung wohl an 
vielen Orten fast ganz horizontal lagern, durch spätere Verwerfungen aber mehr- 
orts auch wesentliche Störungen erlitten hatten, namentlich in der Nähe der Ba
salte. Von dem bezeichneten Südrande des Bcckens, der schon ausserhalb des 
Aufnahmsgebietes liegt, dürften sie fast durchgehends mit grösserer oder gerin
gerer Neigung nördlich gegen das Innere des Beckens einfallen.

An pflanzlichen Ueberresten sind unter diesen Schichten, wie oben erwähnt, 
besonders reich die in den Sanden und Thonen eingelagerten Sandsteinschiefer 
und Schieferthone. Sie finden sich in deren Bereich fast überall und oft in bedeu
tender Menge. Als namhaftere Localitäten wären iri dieser Beziehung unter ande
ren zu nennen: die Gegend nördlich bei Liebeschitz, nördlich bei Wodierad, öst
lich von Tschermich und zwischen Liebotitz und Tschekowitz. Am Schlüsse 
dieses Berichtes sind die Pflanzenreste dieser Localitäten tabellarisch mit solchen 
noch anderer Glieder dieses und der benachbarten Becken zusammengestellt 
worden, worauf hingevviesen wird, sowie auf die dort gezogenen Schlüsse über 
das Alter dieser Schichten und deren äquivalente Bildungen aus anderen Theilen 
der Monarchie und einigen Gegenden von Deutschland.

O b e r e  A b t h e i l u n g .
Der nördliche Theil des Saazer Beckens bis an das Erzgebirge und die 

Karbitz-Teplitzer Bucht bis Aussig und Arbesau bestehen aus einem Complex von 
meist dunklen Letten oder Schieferthonen und zahlreichen abbauwürdigen Braun- 
kohlenflötzen. Im mittleren Theile des Beckens, wo diese Ablagerungen unmittel
bar den Saazer Schichten auflagern, beträgt ihre Mächtigkeit oft kaum 20 Fuss. 
W eiter nordwärts werden sie immer mächtiger, bis sie am Rande des Erz
gebirges wohl mehr als 300 Fuss erreichen mögen, wobei die Braunkohlen selbst 
fast die Hälfte dieser Mächtigkeit ausmachen.

So einförmig im Allgemeinen die stratigraphischen Verhältnisse dieser 
Braunkohlen führenden Schichten sind, so ergeben sich aus den Lagerungs
verhältnissen derselben bezüglich der Beurtheilung ihres relativen Alters, 
besonders wenn man ihr Verhältniss zu den Saazer Schichten und den, zum 
Theil ebenfalls Braunkohlen führenden Basalttuffen des Leitmeritzer und Duppau- 
Liesener Basaltgebirges ins Auge fasst, doch so manche Schwierigkeiten, die 
durch den Mangel an hinreichenden und charakteristischen Pflanzenresten um 
nicht weniges erhöht werden. Unterliegt es wohl auch kaum einem Zweifel, dass 
ein Theil dieser Schichten, namentlich jene der Teplitzer Bucht und die sich 
von da längs dem Fusse des Erzgebirges über Oberleitensdorf und Kommolau 
südwestwärts hinziehenden, der nachbasaltischen Periode angehören, so mag es 
hier, insbesondere im mittleren Theile des Beckens zwischen Brüx und der Stadt 
Priesen, auch noch solche, wohl jenen analoge Ablagerungen geben, deren Absatz 
bis in die jüngere Basaltperiode, in die Eruptionsepochc der Phonolithe und 
Trachyte, hinauf gereicht haben dürfte, so dass man geneigt wird, sie als 
das vermittelnde Glied zwischen basaltischen und nachbasaltischen Bildungen
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anzusehen. Für eigentliche Aequivalente der Basalttuffe und Conglomerate können 
sie daher nicht gelten, wenn sie auch ihrer Bildungszeit nach diesen näher zu 
stehen scheinen als den Saazer Schichten. Dass aber die Basalttuffe oder ihre 
äquivalenten Bildungen aus dem Bereiche dieses Beckens völlig ausgeschlossen 
blieben, diess konnte offenbar nur in dem einst höheren Niveau der Saazer 
Schichten und der liegenden Sandsteine beruht haben, wie sie ein solches, nach 
dem Obigen, längs dem Fusse des Erzgebirges, ferner südlich von der Eger, 
besonders aber im Bereiche des Leitmeritzer Basaltgebirges, westlich und östlich 
von der Elbe, an zahlreichen Puncten auch jetzt noch besitzen. Die jüngeren 
vulcanischen Ausbrüche, namentlich jene der Phonolithe und Trachyte, dürften 
hier hauptsächlich diesen Verwerfungen zu Grunde gelegen haben, namentlich 
dem Einsinken des gegenwärtigen Saazer Beckens, in dem sich sodann die 
jüngsten Tertiärgebilde, die hier in Rede stehenden Braunkohlen führenden 
Schichten, entwickelt hatten.

Die Glieder dieser oberen Abtheilung bestehen, wie oben erwähnt, vor
herrschend aus Braunkohlen führenden T h o n e n  ( L e t t e n )  von mehr minder 
plastischer oder auch zäher rissiger Beschaffenheit und gewöhnlich von dunklen 
Farben, und aus S c h i e f e r t h o n e n , welche sich oft aus jenen nach oben zu 
entwickeln. Eine mergelige Beschaffenheit nehmen sie im Allgemeinen nur selten 
an; ebenso sind s a n d i g e  S c h i c h t e n  innerhalb der Thone und Schieferthone 
nicht gar zu häufige Erscheinungen. Am häufigsten noch zeigen sich die letzteren 
iin mittleren Theile des Beckens, dort wo sie mit den Saazer Schichten in 
nächster Berührung stehen. Einlagerungen von thonigem B r a u n -  o d e r  G e l b 
e i s e n s t e i n  und S p h ä r o s i d e r i t  sind bei dieser Abtheilung eben so häufig 
wie bei der unteren, waren aber auch hier noch nirgends Gegenstand des 
Abbaues. Von um so grösserer technischer und industrieller Bedeutung waren 
und sind dagegen die B r a u n k o h l e n .

Seit mehr als einem halben Jahrhunderte ist ihr Abbau in fortwährendem 
Gange, und immer mehr wächst ihr Verbrauch, so wie ihre Bedeutung für 
das Haus und die einheimische Industrie. Sie ist für diese ein gewaltiger Hebel, 
bereits ja noch mehr, eine Lebensfrage geworden, von deren richtiger Lösung 
der erfolgreiche Aufschwung industrieller Unternehmungen, überhaupt das 
Gedeihen der nächsten Lebensinteressen, insbesondere für die Bevölkerung des 
nördlichen Böhmens, abhängt. Von hohem Gewicht erscheint daher die technisch- 
ökonomische Gebahrung des hiesigen Kohlenbergbaues. Denn bisher war er, 
grösstentheils von kleinen, unbemittelten Gewerkschaften oder Privateignern ge
führt, nicht allein mit Vergeudung ungeheurer Quantitäten Brennstoffes verbun
den, sondern auch die höchst mangelhafte Art des Abbaues und der, wo möglich, 
noch unvorteilhaftere Verschleiss führten viele Baue zum gänzlichen Verfall oder 
bringen über kurz oder lang noch deren zahlreiche unfehlbar dahin, wenn es den 
grösseren Gewerkschaften oder den bedeutenderen Privateigenthümern nicht bei 
Zeiten gelingt, jene vereinzelten Grubenantheile an sich zu ziehen. Aus diesem 
wohlverstandenen allgemeinen Interesse ist der W eg dahin auch schon ange
bahnt worden und es bleibt nur wünschenswerth, dass dieses Ziel, wo möglich, 
auch bald erreicht werde.

Im Nachfolgenden sind fast alle während der Aufnahmszeit in den Jahren 
1856 und 1857 im Betrieb gestandenen Biaunkohlenzechen aufgeführt. Dabei 
sind, ausser einigen in Bezug auf die Schichtenfolge wichtigeren Angaben, beson
ders auch die Niveauverhältnisse und die Fallrichtungen der Flötze berücksich
tigt worden. Denn es gewähren diese über die Lagerungsverhältnisse, auch ab
gesehen von ihrem grösseren praktischen Werthe, viel speciellere Anhaltspuncte,
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als sie bei den hiesigen zahlreicher) Schichtenstörungen und Verwerfungen ein 
allgemeiner Umriss geben könnte. Im Allgemeinen sind die Verwerfungen der 
Braunkohlen durch Lettenklüfte oder sogenannte Russkämme, gleichwie bei der 
unteren, auch bei dieser Abtheilung sehr häufige Erscheinungen, und so auffällig 
sie hier in mancher Beziehung auch sein mögen, so wird ihre Deutung, falls die 
Schichten dieser Abtheilung sämmtlich auch sogar jünger wären als die jüngsten 
nachtrachytischen Basalt-Eruptionen, doch nicht schwierig, wenn man bedenkt, 
dass die latente vulcanische Kraft, bis sie auch nur halbwegs sich dem gegen
wärtigen Gleichgewichtszustände genähert, noch zahlreiche Bodenerschütterungen 
hervorrufen musste, die ohne Verwerfungen zu verursachen kaum gedacht 
werden können. Beispiele dafür lieferten in genügender Anzahl auch die jüngsten 
Erdbeben Italiens, und sogar die bei weitem von geringerer Intensität begleiteten, 
welche innerhalb der Monarchie sich äusseiten. Indessen auch durch viel weniger 
gewaltsame Ursachen sind zum Theil jene Schichtenstörungen entstanden, 
durch einfache Erdrutschungen und Erdschlipfe nämlich, wie sie sich bei 
nassen Jahreszeiten im Bereiche dieses Beckens oftmals wiederholen und bei 
den zahlreichen thonigen Einlagerungen leicht erklärlich werden. Eine der 
bedeutendsten und folgenschwersten solcher Erdrutschungen ereignete sich 
im Jahre 1820 , durch welche das Dorf Strahn bis auf einige Häuser zerstört 
worden ist.

Die Orte, an welchen im Bereiche dieser Abtheilung Braunkohlenzechen früher 
bestanden haben, besonders aber jetzt noch bestehen, sind sehr zahlreich. Der 
leichteren Orientirung halber sind im Nachfolgenden die meisten der auf die 
Lagerungsverhältnisse und den Bergbaubetrieb wichtigeren Puncte von Osten 
nach Westen zusammengestellt, so weit sie nämlich auf das Generalstabsblatt 
Nr. VI fallen. Im Anschluss daran folgen dann die Braunkohlenzechen der 
Karbitz-Teplitzer Bucht.

An der südlich von W i t o s s e s  befindlichen Wenzel -  Zeche ist die
Schichtenfolge:

Fuss
Diluvialer Lehm und S c h o t t e r ................................................................ 36— 40
Gelber Letten und grauer Letten mit S a n d la g e n ..............................18— 24
B r a u n k o h l e .............................................................................................  l/3
Schwarzer L e t t e n ......................................................................................... J/a
B r a u n k o h l e  .............................................................................................. 1
Gelber plastischer T h o n ............................................................................... s/ 4
B r a u n k o h l e .............................................................................................. */»
Schwarzer L e t t e n .........................................................................................1 y a— 2
B r a u n k o h l e  .............................................................................................  1
Grauer L e t t e n .....................................................................- ......................1 1/ 2— 2
B r a u n k o h l e  .............................................................................................  1
Letten oder Schieferthon.
Neigung sanft in Norden.
Bei den vom Orte nordöstlich gelegenen Josefi- und Antoni-Zechen ist die 

Schichtenfolge nahezu dieselbe, nur haben hier die oberen Flötze eine grössere 
Mächtigkeit (von 2— 4 Fuss) und fallen fast entgegengesetzt in Südwesten ein. 
Zwischen Witosses und Tattina ist aber das Einfallen wieder ein anderes: ein 
nordöstliches, stellenweise auch südliches, welchem Umstande wohl nur Ver
werfungen zu Grunde liegen. Unter jenen Braunkohlen führenden Schichten 
beissen nahe zur Thalsohle auch die Saazer Schichten zu Tag aus. Im Ganzen 
kann also die Mächtigkeit der ersteren Schichten hier nicht vieles über 12 Klafter



betragen, und die Flötze dürften sich südwärts auf der halben Erstreckung 
zwischen Witosses und Lischan bereits völlig auskeilen.

An der Maria-Anna- und W enzelzeche, nordöstlich bei W e l m s c h l o s s ,  hat
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man durchsunken:
Fuss

Diluvialen S c h o t te r .................................................................................... 12— 16
Gelben Letten, stellenweise mit S a n d la g en .......................................  18
Braunen S ch ie fe r th o n ...................................................... ........................  36
B r a u n k o h l e  (getrennt durch eine 1 Fuss starke Zwischenlage

von schwarzem L e t t e n ) .................................................................................... 4
S ch ie ferle tten .................................................................................... ....  . 12
B r a u n k o h l e ..............................................................................................3— 3 ^
Fallen 10— 14° in Südwesten bis Westen.
Die Francisci-Zeche am K o h l b e r g  bot bisher auch zwei 3— 6 Fuss mäch

tige und nördlich fallende Flötze einer mehr lignitartigen Braunkohle. Bereits in 
der 12. Klafter hat man die sandigen Saazer Schichten erreicht und ist daher 
auch auf kein abbauwürdiges Flötz mehr gerathen. Dieselbe Bewandtniss hatte 
es bei den Bohrversuchen bei Nehasitz, an der rechten Seite des Kommotauer 
Baches. Die Saazer Schichten herrschen hier durchwegs vor, und von den 
Habraner Schichten bis Schiesselitz dürften an dieser Thalseite die Braunkohlen 
führenden Schichten bloss in sehr geringer Mächtigkeit entwickelt sein.

An der linken Thalseite dagegen lassen sich bis in die Gegend von 
Schiessglock, Kopertsch, Habran und Scliössl, bei der dahin allmählich 
zunehmenden Mächtigkeit dieser Schichten überall abbauwürdige Braunkohlen- 
flötze erwarten.

So kommen bei den fünf Zechen östlich von Kopertsch die Braunkohlen im
Allgemeinen unter folgenden Verhältnissen vo r :

Fuss
Diluvialer Schotter oder L e h m ...........................................................18— 30
Dunkler Letten mit mehr weniger Kohlenfragmenten....................15— 18
L ö s c h e ...................................................................................................................3
Lichter bis weisser T h o n ...............................................................................18
B r a u n k o h l e .................................................................................... 1— 1 ‘/ 2
Blauer oder weisser T h o n .....................................................................  y z— 1
B r a u n k o h l e  ....................................................................................................3
Gelber Sand ..............................................................................................4 — 8 Zoll
B r a u n k o h l e ........................................................................................ 1— 2Fuss
Lösche, dann weisser Letten und Sand (Saazer Schichten), wie sie im Thale 

von Polehrad an den Gehängen ausbeissen.
Fallen 8— 10® in Westen.
Bei der Antoni- und Rosina-Zeche, zwischen P o l e h r a d  und S c h i e s s 

g l o c k ,  sind bisher bei der ersteren Zeche drei, bei der letzteren zwei Braun- 
kohlenflötze von 1— 6 Fuss Mächtigkeit bekannt. Sie lagern beinahe söhlig oder 
neigen sich sanft in Norden oder Süden; was, so hier wie an mehreren anderen 
Puncten, in ihrer wellenförmig gekrümmten Lagerung beruht.

Aehnlich sind die Verhältnisse bei den H a b r a n e r  und S a b n i t z e r  Zechen. 
Während der Aufnahmszeit bestanden hier 9 verschiedene Baue, mit 2 — 3 Braun- 
kohlenflötzen, von denen bezugsweise das erste und das zweite eine Mächtigkeit 
von 5— 9 Fuss besitzt.

An der Josephi-Zeche, in Südosten von Habran, hat man folgende Schichten 
durchsunken:

K. k. g eo log isch e  Heiohsanatall. 6 . Jahrgang 1858. IV. GS
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Fuss
Diluvialen L e h m ................................................................................................12
Diluvialen S a n d ........................................................................................ .......15

.Weissen und gelben T h o n .....................................................................  81
B r a u n k o h l e ,  zum Theil G l a n z k o h l e ............................................ 5— 8
Schwarzen Letten mit dünnen Glanzkohlenlagen....................................6 %
Weissen L e t t e n ........................................................................................ ........4
B r a u n k o h l e ...................................................... .... ..................................2— 3
Leiten.
Auch hier liegen die Schichten entweder horizontal, oder sie neigen sich, 

schwache Buckeln und Krümmungen bildend, nach verschiedenen Richtungen.
Die Thone, welche sich meist an der Luft aufblättern, führen hin und 

wieder, besonders die dunklen, reichlich Pyrit, und oft auch im Liegenden oder 
Hangenden der Flötze % — 2 Fuss mächtige Lagen und Mugeln von thonigem Gelb
eisenstein oder Sphärosiderit. Dikotyledonen-Blätter bergen sie mitunter auch.

B u s c h e n p e l z  (südlich von Schössl), P r i t s c h a p p e l ,  E i d l i t z  und 
Z u s c h a .  Während der Aufnahmszeit bestanden am Buschenpelz 10 Zechen mit 
einfachem Schachtbau. Es sind da bisher zwei Flötze bekannt gewesen, von denen 
das obere 2 —  3 %  Fuss, das untere bis 12 Fuss Mächtigkeit besitzt. Sie'sind 
von einander geschieden durch eine 18 Fuss mächtige Lettenzwischenlage. Das 
Dach des ersten Flötzes, welches 4 — 17 Klafter tief liegt, bildet Schieferthon. 
Die Neigung ist schwach in NW . bis N. oder auch NON.

Bei den vier Zechen bei Pritschappel sind die Verhältnisse dieselben, nur 
finden sich hier die Flötze (bei Eidlilz scheint nur das zweite vorhanden) bei 
sonst gleichem , doch etwas steilerem Fallen an einem viel tieferen Niveau. Es 
hat diess in Verwerfungen seinen Grund, was um so deutlicher hervortritt, als an 
dem von Buschenpelz gegen Pritschappel ziemlich steil abfallenden Gehänge 
auch die Saazer Schichten zum Vorschein gelangen. Ebenso stehen die letzteren 
zu Tag am entgegengesetzten Gehänge bei Horzenz und Tschern. Durch ähn
liche Verwerfungen dürfte auch das Flötz, auf welches in Norden von Zuscha 
gebaut wird, so wie überhaupt der ganze Schichtencomplex obiger Orte, von jenen 
der Habraner und Sabnitzer Zechen getrennt worden sein. Auch hier treten 
dazwischen in dem Thale, in welchen die letzteren Oerter gelegen sind, die Saazer 
Schichten zum Vorschein. Das bei Zuscha abgebaute, 6 Fuss mächtige Flötz 
lagert, bei 16" Neigung in N W ., in 15 Klftr. Teufe.

T r u h s c h i t z ,  O b e r - P r i e s e n ,  T s c h ö p p e r n ,  Br üx ,  T r i e b i s c h ,  
H a r e t h , P a h l e t ,  W u r z m e s ,  U d w i t z  und G ö r k a u .  Alle diese Oerter sind 
zwischen der Thaleinsenkung der Bila (Biela) und jener von Ukkern-Nemelkau 
gelegen, die einen zusammenhängenden flachwelligen Hiigelcomplex begränzen, 
der nur durch die Phonolitberge von Brüx eine namhafte Unterbrechung erleidet. 
Die den früheren ganz analogen thonigcn Schichten sind hier so ziemlich unun
terbrochen verbreitet und haben, mit Ausnahme der Gegend von Brüx, in der 
unmittelbarsten Nähe der Phonolithe und Basalte und an einigen anderen Puncten, 
wo grössere Verwerfungen Stattgefunden haben und hier auch die Fallrichtung 
eine bedeutendere ist, ein dem südlichen genähertes, doch meist nur sanftes Ein
fallen. In der Nähe jener Eruptivmassen ist die Fallrichtung dagegen durch diese 
bedingt und mitunter ziemlich steil, so dass es fast den Anschein erlangt, als wäre 
die Eruption, namentlich der Phonolithe, wenn auch nicht eine spätere, so doch 
mit der Ablagerung der Braunkohle und der damit vorkommenden dunklen Letten 
eine nahezu gleichzeitige gewesen. Die höheren Schichten bestehen vorzugsweise 
aus gelben oder grauen Schieferthonen, selten mit Lagen von Sand oder mürbem
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Sandstein, hin und wieder aber im W echsel mit Erdbrandgesteinen, oder in solche 
nach oben auch übergehend. Nicht selten bildet das Dach oder auch die Sohle 
des Flötzes der sogenannte „Stein“ , eine Art verhärteten Kohlenlettens oder 
Brandschiefers, gewöhnlich mit Helix- und Limneus-Arien. Für den Abbau ist 
dieser „Stein“ insoferne vortheilhaft, als durch ihn die Auszimmerung der First 
fast völlig entbehrt werden kann.

Ein anderes, auch mehr zusammenhängendes Braunkohlengebiet zeigt die 
Gegend südlich vom Kommotauer Bach und dem Erzgebirge der Gegend von 
Kralupp bis zur Eger, und darüber hinaus noch bis über P r e s s e r n ,  S o b i e s a c k  
und Hör  z e n i t z .  Eine geringe Unterbrechung erleidet es nur zwischen Horzenz 
und Tschermich, und zwar, wie gelegentlich bereits erwähnt, durch Basalte 
und Tuffe und die in deren Nachbarschaft zur Oberfläche gelangenden Saazer 
Schichten. Von da ostwärts erstrecken sich jene Schichten noch bis in die 
Gegend von Losau und Horatitz, wo sie das unmittelbare Hangende der Saazer 
Schichten bilden. Hier ist aber ihre Mächtigkeit bereits gering und ebenso die 
der Braunkohle, welche überdiess hier auch schon eine viel schlechtere Beschaffen
heit annimmt. Auf dieses ganze Gebiet fallen, nebst den Braunkohlenzechen der 
vorgenannten Orte, noch die von O b e r n d o r f ,  T r a u s c h k o w i t z ,  Stadt 
P r i e s e n ,  L i e b i s c h ,  P r a h n ,  T u s c h m i t z ,  Mi l sau  und B r u n n e r s d o r f .

In der südwestlichsten Ecke des Beckens erscheint endlich noch ein Braun
kohlengebiet, welches die Niederung von F l a h a e ,  W i n t e r i t z ,  W i e d e l i t z  
und F ü n f h u n d e n  einnimmt und von da über das Aufnahmsgebiet hinaus bis 
Michelsdorf, zu dem von Basalttuffen gebildeten Rande des Beckens, sich aus- 
breiten dürfte. Sowohl bei diesem, als bei dem letztgenannten Gebiet, ist das 
gewöhnlich nur sanfte Einfallen der Schichten gegen das Innere des Beckens 
gerichtet, hier in Süden, dort in Norden. Die Ablagerung dieser Schichten theils 
über den Saazer Schichten, theils den Basalttuflen des Duppau-Liesener Mittel
gebirges, war hier also offenbar eine muldenförmige. Spätere Verwerfungen 
aber bewirkten, wie in den Lagerungsverhältnissen, so auch in ihrem Niveau, 
mitunter nicht unerhebliche Abweichungen. Namentlich sind es die Thäler, 
längs welchen Niederziehungen einzelner Theile dieses Schichtencomplexes am 
auffälligsten hervortreten, und in diesem Umstande beruht nun auch haupt
sächlich die innerhalb dieses Beckens bezeichnete gegenwärtige Abgränzung der 
einzelnen Braunkohlengebiete.

Der wichtigste Theil des Beckens für den Braunkohlenbergbau ist nun dessen 
nördliche, an das Erzgebirge gränzende Zone zwischen Görkau und Graupen und 
die sich von da ostwärts auszweigende Teplitzer Bucht. Die Braunkohlen erlangen 
h ier, namentlich aber in der ersteren Gegend, die, in hiesigen Braunkohlen
gebieten beispiellose Mächtigkeit von mehr als 100 Fuss. Sie sind grösstentheils 
Lignite, doch lagenweise auch fast reine Glanzkohlen. Diese mächtigen Braun
kohlenablagerungen dürften hauptsächlich vom Erzgebirge herabgeflutheten Holz
massen ihren Ursprung verdanken, wo die, auf atmosphärische Verhältnisse ohne 
Zweifel auch von Einfluss gewesenen vulcanischen Processe wohl noch während 
langer Zeiträume nach ihrem Erlöschen für eine üppige Entfaltung von Urwäldern 
die günstigsten Bedingnisse geboten haben mochten. Spätere Verwerfungen 
bewirkten auch hier, und mitunter nicht unbeträchtliche, Schichtenstöiungen. 
Am häufigsten zeigen sich solche unmittelbar am Fusse des Erzgebirges; 
doch auch in der Teplitzer Bucht lassen sich mehrere Verwerfungsklüfte 
und Russkämme nachweisen, welche nahezu parallel dem Rande des Erzgebirges 
zwischen Stunde 2 —  4 verlaufen. Wenn sonst diese dem Bergmanne auch 
nicht sehr willkommen sein können, so ist die genaue Kenntniss ihrer örtlichen

6 8 *
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M ächtigkeil der FlÖtzc T iefe  der Flötze

O rt : Z e c h e : i. 1 2- 1 3. 1. 1 2. i S. Fallrichtung:
M , S A in W iener Fuss io Wien. K lafter

Trupschitz . . . . Kaiser Franz in S W .. 2 6 7— 9 10 — 12 1 0— 6°NOO.
Ferdinand in N........... 2 2 % n — 4 » V i 

tt
20— 23° SO.

Ober-Priesen . .
Thekla..........................
Petrus und noch 5

2 3 8 — 4 % 0— 6° SW.

andere Zechen. . . . 2 1 - 2 7— 9 3 1 0— 6 ° W. (bei 
Isidor NO.) 

12° N.Klein-Priesen . .  
Tschöppern . . .

M aria............................
Abraum bei d. Dampf

2 1 - 2 8 — 12 1

mühle ....................... 1 *15 — — 1 V't — 0
Victoria inN................ 1 18— 26 — 9 — 14° SSO.

B rüx................... Joannes in S ...............
Maria Theresia und

2 3— 7 M 2 — y« 6° N.

Mariahilf in 0 .........
Theresia, bei d. W ei

2 8 ftl i — 8 Vs 12° NW.-NWW.

denmühle ................ 1 •24 ___ __ 1 % — 14° SW.
T rieb isch .......... Fixstern in 0 .............

Joseph und noch drei
1 »16 — — 6 — 5— 8°N.

andere * ) ................ 3 7 7 3 30— 36 8 8° O.-NOO.
Harcth ..............
Pahlet................

Joseph-Otto in N . . . .  
Gross -  Andreas. Im 

Förderungsseliach-

1 ■30 4 % 12— 1 5 ° w .-nw.

te Nr. 1 6 ................ 2 3 8 - 9 — 8 1% 0— 6° S.
1 6 8 V2 

13 <2
5— 8° NO. (? )  

15— 25° S-
U dw itz..............

Mariahilf.....................
Neue Karoli u. Elisa

1 5 — — —

beth in 0 ................. 1 18 ___ — «V i — 8— 10° O.
Görkau.............. Gabe Gottes in S W .. 1 18 __ — 8 ‘A — 8— 10° O.

Prokopi in 0 ............... 1 5 - 6 — — 8 — 8— 15° SO.
Franz............................ 1 6 - 9 __ — 4 V. — 6— 12° SO.

O je s ...................
Trauschkowilz .

Franz Joseph in N W .. 
Franz Joseph mitPhi-

1 4 — — 5 — 4— 8° SO.

lipp u. Jakob in S.. 1 5— 7 — — 23 — 8— 30° W.
A nton i......................... 1 5 - 8 — — 1 6 -1 7 6— 10° SW.

Stadt Priesen . . Johann(1.Täufer inN. 2 8 2 3 — 7 Vi 8— 12° W.

Ilollctitz............
Antoni..........................
Franz Joseph u. Leo

1 4— 5 — — 11 7° WNW.

pold in N.................. 1 6 - 9 — — 20 — 2 0 - 2 5 °  SO.
1 1— 4 19— 20 _ 0 - 8 °  0.
1 4 1 /, 13%

10
_ 6— 15° 0.

A n n a ............................ 1 4 — 5 _ __ — 0 -  10° NO.
Ferdinand im Busch . 2 24 __ 9 2 0— 20° NW.

Tuschmitz..........
Karl in N......................
Johann, Prokopi und 

Michaeli in N..........

2 4 - 6 1 2 -1 4 — 12 6 6— 10° N. u.S.

1 4— 5 — — 14— 16 — 0 - 8 °  N.
Karl u. J o s e p h ......... 2 4— 5 8 - 1 2 — 1 7 -1 8 5— G 0— 6°N .
W e n z e l....................... 2 1 2 12 — 1 10 6 - 8 °  N.

Naschau ............
Ferdinand in NON. . .  
Karl, Theresia und

2 3— 5 10— 13 — 18— 21 5— 6 6— 8°N .

Milsau................
Franz in S................

Anton-Dreieinigkeit in
3 3 4 8 - 1 0 8 - 9 y . ;  Vi 6 — 12°SO.u.N.

NO............................. 1 42— 54 — — 28 — 20— 35° SO.
Joseph in N.................
Karl-Joseph u. Franz

1 36 — — 23 — 10— 25° S.u. N.

in NW...................... 1 1 7 -2 2 — — 4 — 8— 10° S.
Wenzel in "W............... 1 12 — — 2 — 2 y2 — 6— 10° SOS.

*) Hier ist Doch ein viertes Flötz bekannt, angeblich von 30— 36 Fuss Mächtigkeit.
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Mächtigkeit der '’liitie Tiefe «Irr Flötze
O rt: Z e c h e : ■ss 1. *■ 3. i. 8.; 3. Fallrichtung:

< in Wiener Fuss in Wien. Klafter

Brunnersdorf . . Karolina -  Abraum in 
SO............................. 1 12— 15 2— 2*4 6— 10° SOS.

L eopold ....................... i 24— 30 — — 6 - 8 — 20— 25° NW.
Anna-Abraum............ 1 1 8 -2 4 — _ 2— 3 —. 10— 12° SOS.
Leopold in W ............. 2 3 1 2 -1 5 __ 7 - 9 y» 10— 12° 0.
D reifaltigkeit............ 1 — 24— 30 _ 4 — 5 6 - 1 5 °  S.

Tscherm ich.. . . Franziska in 0 . (am 
P la tea u )................ 1 4— 5 7 Vs 1 6 -2 5 °  SW.

Karl, am Gehänge . . . 1 — _ 4 — 0— 6° NO.
Joseph nn d.Thalsohle 2 4 8 — 8 i ............................

Pressern ............ Anna in W ................... 2 5 - 6 (? ) __ 1 1 -1 2 6 6— 12° NW.
Sobiesack......... Karl und A n n a ......... 1 4 _ 20— 22 — 0 - 6 °  N.
Pruss ................ Joseph in NW.............

Joseph in W SW .........
3
i

3 - 4  
• Vz— 3

2 V, — 0
8

*'3 J Vs 8— 16°N.
15— 20°N.-NW.

Fünfhunrten . .  . Johann in SW ............. 3 6 - 9 3 3 - 3  Vi 7 - 7 % Vs; Vi* 6— 12° S.
Adalbert u. Ferdinand 3 8 3 3 7 Vü Vi ! Vö 10— 15° SW.

W iedelitz......... Franz Joseph in W. . 3 2 */* 2 (? ) 2 % 12° N.
Flnhae.................
M eretitz............
Hohenofen . . . .

Franz Joseph..............
Josepha in S...............
Karl, Maschinen- 

schackt in S............

3
3

3

6
3

3

3/4
1 - 2

30

6
Va

18

4 V,
i ‘/z

S

V s; Vs 
V i; Va

9 ; 1

10°S .
15° NO.

1 5 -2 2 °  S.
Kunnersdorf. . . Johann in N ................. 1 30 — __ w » 10— 15° SO.
Ober -G corgen- 

thal ............ Georg in N................... i *100 13 20— 28° SW.
Himmelsfürst.............. 1 *100 __ 12 — 2 0 -2 5 °  S.-SW .

1 " 82 IV, 20— 35° S.
Anton............................ 1 *80 __ __ 22 __ 40° S.
Hubert......................... 1 *90 __ __ 7 — 35° S.

Obcrlcitensrtorf. Adam in 0 ................... 1 *78 — _ 8*/* — 25° SSO.
M orgenstern.............. 1 *123 — — */ä— 10 — 20° S.
7 Zechen in SW ......... 1 *120

*36

1— 13 20— 35°S.-SSO.
Klostergrab . . . Maurizi -  Abraum in 

SOO.......................... 1 2 % 0— 6° SO-SW.
Chrysostomiis -  Ab

raum in N 0 0 .......... 1 *42 i'A 8— 10° S.
K osten .............. Eleonore und Emilie 

in W .......................... 1 * 42 8— 12 4 - 5 °  S.
Strahl................ Im SO. beim Forstamte i *42 — — 3 — 6° S.

Oestlich vom Forst
amte ....................... 1 42 18 8° SO.

Im S. v. Orte.............. 1 40 _ 7 — 6— 8° S.
! Tisehau.............. Im SW. beim Teiche 1 38 _ — 0— 3 — 0— 8° SSW .

Im S. vom O rte......... 1

1

38
33

30— 34
32

— =
26— 27 

22 Vj 
0—7

— 0 - 8 °  0.

Im Süden..................... 1 _ _ 0 - 1 — 0— 8° W.
Klcin-Augezd . . Im N. an d. Strasse 

nachZuckmanlel . . 1 34 ü -  22 0 - 1 6 °  SW.
Fürstl. C la ry ’ sche 

Zechen im Küh- 
busche..................... 1 48 10— 27 0— 12° N. u.S.

T ep litz .............. Im NW. bei d. Ziege
leien ....................... 1 3 5 -4 0 — — 1— 2 — 0— 10°N.-NW.

*) In dieser Gegend enthalten die Braunkohlen, zum Theil Lignite, mehrere Zwischenlagen von Letten, 
oderauch von sogen. „Stein“ ; überdiess sind sie mitunter stark von Pyrit und Gyps imprägnirt.
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O rt: Z e c h e : — M .£ — 1. 2. 1 a . 1. 2 . j S. Fällrichtung:
« Cb < in W ie n e r  Fuss io  W ie n . K la fter

Zuckmantel.. . . Im S., im Kühbusche. 1 40 6— 22 0 — 12° S.-SO.
Weisskirchlitz . Eugenie in W ..............

Franz Xaver, im S. v.
1 30 — — 20 — 10— 12° SW.

Louisenfels............
Pfützner, im 0 . von d.

1 30 — — 10 — 0 - 1 0 °  S.

Chaussee ................ i 30— 40 — _ 5 — 8 - 1 0 °  NO.
Im W . von d.Chaussee i 36 — — 6 — 8 - 1 5 °  SW.
ImN. beid.Neu-Mühle 1 30 — — % .—

W islr itz ............ Im S. v. Brandhäuseln 1 36 — — 40 — 0— 10° S.-SO.
Bihunken......... Im Süden..................... 1 36 __ __ 5 — 0— 10° SW.
Dreihanken.. . . Im Herrnbusch in 0 . ■ 1 40 _ _ 2 4 -2 9 _ 30— 35°S .-S W .

1
1

40
36

6 7
Rosenthal......... Andreas in W S W .... _ _ 5 _ 50°? S.
Soborten ......... Im Süden ..................... 1 *25 — _ 0 - 4 — 0— 8° NO.-OSO.

Im SO.and.Chaussee t 20— 25 __ __ 25 — 0— 8° NON.
Im 0 . beim Teiche . . 1 30 — — 40 —

S erb itz .............. Im NW..........................
Zwischen Serbitz, Dra-

1 *12 — — 3 — 0 - 6 °  N.

kowa u. Quikau . . 1 20— 25 — — 6 - 1 5 —. sanft in N ., N O. u .N W .
M odlan.............. Im SW ..........................

Bohemia im N. u. 0 . .
1
1

24
1 4 -2 0

— — 5
8 % — 15

— 8— 12° N.
0— 10°SVV n.NON.

W eschen............
W ik litz..............

Am Weschenberge . . 
Graf W e s t p h a lc n ’ - 

schcr Kunstschacht

1 20 5 sanft in NW.

in N........................... 1 54 — — 38 — 0 - 8 °  SW.
H oltow itz......... 1 60 11 6 _  io °  NWN.
Sehönfeld.........
T iirm itz ............

An der Bihanahöhe . .  
Graf N o s t it z ’ scher 

Kunstschacht il. Ar-

1 *48 — — 43— 53 — 0 —8° S.-SW .

nold-Zeche in NWN. 
Franzjoseph, am nörd. 

Fusse des Rabny-

1 48 18 2 - 5 °  SW.

berges ..................... i 28 1 — — 12 — 0 - 8 °  NO.
P rö d litz ............
Herbitz..............

Im S. und N................
Bei der St. Laurenz-

1 28 — — ■— — 0— 8 °S W .-S .

Kapelle ..................
E 11 e r 1 e i n'scher Ma- 

scliinenschaeht in

1 3 - 1 0 8 SSW.

SO............................. 1 24 — _ 15 — SSW.
Karhitz.............. 1 24— 36 1— 10 6 -10° W .-SW .

Segen Jesu in W . . . .  
Maschincnschacht der

1 24— 36 — — 4 - 9 — 6 - 1 0 °  S.-SO.

Böhm.Neudörfl.
Saxonia in S W .. . .  

Fridolin, Maria u. Jo-
1 2 4 -3 6 — — 30 — 6 - 1 0 °  SW.

Arbesau ............
sephi in SW. u. S. 

Fahrschacht desElisa- 
beth -  Grubencom-

1 24— 30 5 - 1 2 0— 13° W.

plcxes ..................... 1 30 _ — 7 — 0 - 1 0 °  SW.
Tillisch ..............
Schöbritz.........

In SW ...........................
Hauptschacht der 

vereinigte nAdolphi-

1 25— 30 16 SW.

B a u e ....................... 1 28 —' ' 19 sinklin.

Das Ausgehende der durch Verwerfungen blossgelegten Schichten dieser 
Abtheilung bilden an mehreren Orten E r d b r a n d g e s t e in e .  Oft wechseln diese 
aber auch mit noch wohl erhaltenen Schieferthonen oder sie erscheinen als oberste,
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zu Tag liegende Schichte. In beiden Fällen finden sie sich dann gewöhnlich über 
Schiefcrthonen mit noch unversehrten Braunkohlenflötzen. Durchwegs sind diese 
Gebilde aus den oberen Schieferthonen, seltener aus den Thonen hervorgegangen 
und sind bei allen nur denkbaren Farben bald bloss halbgebrannt, backstein
artig, bald höchst d icht, jaspisähnlich, mitunter auch schlackig, und die darin 
vorhanden gewesenen thonigen oder sandigen Brauneisensteine oderSphärosiderite 
sind mehr minder vollkommen in Rotheisensteine umgewandelt worden. Stellen
weise, wie bei Hoschnitz, zeigen diese eine höchst vollkommene stengliche 
Absonderung.

Ihre Entstehung kann, insbesondere bei dieser Abtheilung, mit der Eruption 
der Basalte nicht im entferntesten in einen ursächlichen Zusammenhang gebracht 
werden, vielmehr bestätigt sich durch die betreffenden Beobachtungen die 
von Herrn k. k. Sectionsrath Wilhelm H a i d i n g e r schon vor Jahren aus
gesprochene Meinung, dass sämmtlichen hiesigenErdbränden nur Selbstentzündung 
der Braunkohlenflötze zu Grunde liege, was bei dem, mitunter reichlichen Gehalt 
derselben und der sie einschliessenden thonigen Schichten an Pyrit und bei dem, 
bekanntermassen sich bei ungehindertem Zutritt der Luft darin entwickelnden 
chemischen Processe nicht schwer zu deuten ist.

Am ausgedehntesten sind diese Erdbrandgesteine in der Gegend von Wtelna 
und Skiritz, wo sie mit den über den Basalttuffen lagernden braunkohlenführenden 
Schieferthonen in Verbindung stehen. Unter ähnlichen Verhältnissen finden sie 
sich ferner bei Dehlau, in Osten von Tschermich, und in geringer Ausdehnung 
in 0 . und SO. von Brüx, bei Welbuditz, Kleische (bei Aussig) und bei Hottowitz. 
Inmitten des Tertiären bilden sie vereinzelte Partien bei Luschitz, in SO. von 
Liebisch, in der Stadt Priesen bei der Kirche, in Trubschitz, zwischen Tschöppern 
und Brüx und bei Tischau.

Als oberste Schichte erscheint endlich innerhalb dieses Beckens fast überall 
über den Schieferthonen oder Thonen, und stellenweise auch über den bloss
gelegten Saazer Schichten, ein meist g e l b e r ,  seltener g r a u e r ,  und nicht selten 
m e r g e l i g e r  L e t t e n ,  hin und wieder mit S a n d l a g e n  wechselnd, dessen 
Mächtigkeit einige Fuss, oft auch mehrere Klafter beträgt. Besonders häufig ist 
er in den Gegenden von Milsau, Pröhl, Luschitz, Tschachwitz, Pressern und 
Kutterschitz, so wie an mehreren Orten im Bereiche der Karbitzer Bucht. Diese 
Schichte, welche durch ihre ungleichförmige Ueberlagerung der tieferen Schichten 
diesen gegenüber ihr jüngeres Alter zu beurkunden scheint, dürfte den sphäro- 
siderit- und brauneisensteinführenden obersten Letten und eisenschüssigen rnürben 
Sandsteinen des Falkenau-Elbogner Beckens entsprechen.

Die organischen Ueberreste belangend, welche aus der oberen Abtheilung 
bisher bekannt geworden sind, wurden die betreffenden Pflanzenreste, sowohl von 
diesem als den beiden benachbarten Recken in der am Schlüsse beigefugten 
Tabelle angeführt. An thierischen Formen fanden sich , nebst einigen schlecht 
erhaltenen Exemplaren von Hel ix ,  L i m n e e n  und P l a n o r b e n  in den die Lignite 
überlagernden Brandschiefein, noch in der Gegend von Winteritz im Letten, 
nach der Untersuchung des Herrn Prof. E. S u e s s ,  Knochen einer, doch nicht 
näher bestimmbaren C r o c o d i l -  und S u i l l e n - A r t ,  ferner Bruchstücke von 
S c h i l d k r ö t e n .

Q u a r t ä r e  A b l a g e r u n g e n .

Die Schichten der beiden Abthailungen dieses Reckens werden fast durch- 
gehends bedeckt von mehr minder-mächtigen Sand-, Schotter- und Lehmmassen, 
so dass jene gewöhnlich nur an den Thalgehängen blossliegen, überhaupt an
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tieferen Puncten, wo die diluvialen Anschwemmungen durch Erosion später fort
geführt worden sind. Die Karte dieses Gebietes zeigt am besten die Verbreitung 
dieser Ablagerungen. Ihre Mächtigkeit ist verschieden; einige Fuss, oft auch 
viele Klafter stark. Besonders mächtig ist der Lehin in der Umgegend von Brüx, 
am Fusse der Phonolithberge, ferner im mittleren Theile des Beckens und in 
der Aussiger Gegend, wo er namentlich an der Bihanahöhe eine Mächtigkeit 
von 5 Klafter und darüber besitzt. An allen diesen Orten, wie denn überall, wo 
er sich nur halbwegs zur technischen Verwendung eignet, bestehen mehr 
minder ausgedehnte Ziegeleien von nicht geringem Ertrag. An organischen 
Ueberresten sind diese Ablagerungen nur arm zu nennen. Bloss der Lehm 
führt hin und wieder Löss-Schnecken und undeutliche Fragmente von Säuge- 
thierknochen.

Ohne Zweifel theilen diese Anschwemmungen einen gleichen Ursprung mit 
jenen, welche stellenweise im Bereiche des Leitmeritzer Mittelgebirges und 
der Kreide, so wie der noch älteren Gebilde, ostwärts und südwärts weit 
über Prag hinaus verbreitet sind. Ihre im Allgemeinen nach jenen Richtungen 
hin zunehmende Ausdehnung und Mächtigkeit scheint für einen südlichen bis 
östlichen Verlauf der Gewässer dieser Periode zu sprechen. Im Bereiche des 
unteren Egerbeckens, namentlich der Karbitzer Bucht, dürfte aber der Abzug der 
Gewässer in einer mehr westlichen Richtung erfolgt sein. Im Allgemeinen reichen 
diese Ablagerungen, die, nach ihrer häufigen Wechselfolge zu schliessen, jedenfalls 
geraume Zeiten hindurch währen mussten, weit hinauf vor die Bildung aller 
grösseren Thäler. Der Durchbruch der Eger im Liesener Basaltgebirg und 
im Quader zwischen Postelberg und der Elbe ist nun auch entschieden jünger 
als alle quartären Ablagerungen.

M i n e r a l q u e l l e n  und S ä u e r l i n g e .

Ausser den an einem anderen Orte beschriebenen Bittersalzwassern von 
Püllna und Saidschitz und der mineralischen Quelle von Tschachwitz ‘ ) ,  wären 
hier noch 'einige der letzteren analoge Quellen, welche ebenfalls im Bereiche 
dieses Beckens zur Oberfläche gelangen, kurz zu berühren. Es sind das die 
zum Badegebrauch zugleich verwendeten Quellen von Oberleitensdorf, Sadschitz 
und Görkau.

In Oberleitensdorf entspringen die zwei bekannten Quellen dem unteren 
Tertiärsandstein, unter dem Plänersandstein tiefer zu lagern scheint. Sie wurden 
im Jahre 1823 wärend eines Stollenaushiebes entdeckt, nachher zusammen
geleitet und mit einem kleinen Badhaus in Verbindung gebracht. Ihre Tem
peratur wechselt zwischen 7 % —  8 1/»  Grad R6aum. Die Bestandtheile sind 
bisher nur qualitativ bestimmt worden und sind hauptsächlich: schwefelsaure 
Thonerde, schwefelsaures Kali, salzsaures Kali, salzsaure Kalkerde, Kiesel
säure, gebundene Kohlensäure, Schwefelwasserstoff und etwas schwefelsaures 
Eisenoxyd.

Bei Sadschitz sind auch zwei Quellen gefasst, von denen die eine mehr 
eisen-, die andere mehr schwefelhaltig ist. Beide werden zusammengeleifet und 
zum Badegebrauch theilweise erwärmt. Eine der ersteren analoge, eisenhaltige 
Quelle dient auch bei Görkau zum Baden. Die Quellen an der Alaunhütte bei

*),Der nördliche Theil des Liesener Basaltgebirges und die westlichen Ausläufer des Leit- 
meritzer Mittelgebirges in der Gegend von Brüx (Jahrbuch der k. k. geologischen Reichs
anstalt, 9. Jahrgang 1858, III. Hefl).

K . k . g e o lo g is c h e  R e ich sa n sta lt. 9 .  J a h rg a n g  1 8 5 8 . IV. 69
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Kommotau und in der Stadt selbst, so wie jene von Eidlitz, sind mehr gewöhnliche 
Quellen, nur in grösserem oder geringerem Maasse geschwängert mit den 
mineralischen Substanzen der braunkohlenfiihrenden Schichten, durch die sie sich 
ihren W eg zur Oberfläche bahnen.

Eigentliche S ä u e r l i n g e  sind hier nur wenige bekannt oder im 
Trinkgebrauch. Zu den namhafteren gehören jener beim Kellerwirthshaus 
(westlich von Hagensdorf), dann einer westlich von Stadt Priesen und, 
bereits im Bereiche des Liesener Basaltgebirges, jene von Koititz und 
Mohlischen.

Schlussbemerkongen.

Fasst man die Ergebnisse über die Gliederung a l l e r  d r e i  Egerbecken 
zusammen, welche in Vorhergehendem und auch an einem anderen O rte1)  
beschrieben worden sind, so ergibt cs sich, dass die Zusammensetzung dieser 
Becken, insbesondere aber der beiden unteren Egerbecken, im Wesentlichen Eine 
und dieselbe ist. Eine Verschiedenheit macht sich zwischen den Gliedern dieser 
letzteren gewissermassen nur durch die Verhältnisse der Braunkohlenführung 
bemerkbar, und zwar bei der unteren Abtheilung der beiden Becken in Bezug auf 
die Quantität, bei der oberen hinsichtlich der Qualität der Braunkohle. Diese Um
stände bezeugen aber bloss die Verschiedenheit localer Einflüsse, welche während 
und noch nach der Bildung dieser Glieder obgewaltet hatten; sie sind daher für die 
Beurtheilung der Altersverhältnisse dieser Schichten auch ohne allen Belang. Aus 
den bisherigen Beobachtungen zeigt es sich vielmehr, dass, so wie die Schichten 
der unteren Abtheilung des Falkenau-Elbogner Beckens der vorbasaltischen Periode 
angehören, diess auch nur von denen des Saazer Beckens gelten kann. Sie theilen 
zusammen, sammt den von Basalten vielfach durchsetzten und von BasalttulTen 
und Conglomeraten bedeckten Sandsteinen und Schieferthonen des Leitmeritzer 
Mittelgebirges, Ein und dasselbe Alter, und gehören auf diese W eise einem 
Schichtencomplex an, dessen horizontale Verbreitung eine weit grössere ist, 
als die der relativ jüngeren Schichten der oberen Abtheilung aller drei Eger
becken, die erst nach mancherlei Gebirgsstörungen und nach dem Erlöschen der 
regeren vulcanischen Thätigkeit entstanden sind.

Zieht man ferner die Art und W eise des Auftretens und die Verbreitung der 
Glieder der unteren Abtheilung der beiden unteren Egerbecken in Betracht, die 
zahlreichen isolirten Partien derselben auf dem Rücken des Erzgebirges bei 
Seifen, Kupferberg *) und im Karlsbader Gebirg, zwischen Theusing und Karls
bad, so wird es klar, dass auch die einstigen Niveauverhältnisse dieser Schichten 
von ihren jetzigen um ein namhaftes abgewichen sind, und sie theils nach, theils 
schon während ihrer Ablagerung manche, und zum Theil gewaltsame Senkungen 
mussten erfahren haben. Diese Erscheinungen sind jedenfalls am auffälligsten im 
Bereiche und Umkreise des Elbogner Beckens, wo das Niveau zwischen den von

*) Die tertiären Siisswassergebilde des Egerlandes und der Falkenauer Gegend (Jahrbuch der 
k. k. geologischen Reichsanstalt 18ü7, III. Heft). 

a)  Die von Basalt bcdecklcn Sandsteine, welche am Neudorfcr Berg, in der Gegend von 
Georgensdorf, sich vorfinden (Jahrbuch der b. k. geologischen Reichsanstalt 1857, 
III. Heft, Seite 0 0 3 ), dürften, wenn 9ie wirklich dem T e r t iä r e n ,  und D icht  dem 
Q u a d er  angehören, kaum jemals mit den in Rede stehenden Sandsteinen des Saazer 
Beckens in Zusammenhang gestanden sein, ln ersterem Falle würden sie von einem 
für sich einst abgeschlossen gewesenen geringeren Becken herstammen , das sich dann 
wohl bis nach Sachsen hinüber erstreckt haben mochte.



Basalten bedeckten Schichten auf den Höhenrücken jener Gebirge und den an den 
Beckenrändern anstehenden stellenweise fast um 1000 Fuss differirt. W eniger 
auffällig sind sie dagegen beim Saazer Becken, denn hier erheben sich die Sand
steine des Klein-Purberges über die tiefer gelegenen nur wenig über 200 Fuss. 
Zugleich zeigen auch die Saazer Schichten gegenüber den analogen Ablagerungen 
des ersteren Beckens verhältnissmässig viel geringere Störungen, so dass es den 
Anschein erhält, als wären hier im Allgemeinen die Verwerfungen viel geringer 
gewesen als dort. Besonders die ziemlich regelmässige Lagerung der Saazer 
Schichten macht es mehr als wahrscheinlich, dass namentlich diese in ihrem 
jetzigen Niveau von dem früheren nicht sehr bedeutend abweichen. Bei ihrem 
Absätze musste, allen Verhältnissen nach zu schliessen, das Becken bereits tiefer 
gelegen sein, als noch während der Ablagerungen der untersten Quarzsandsteine, 
so dass wahrscheinlich in die Zwischenzeit der beiden Bildungen eine Senkung 
fällt, welche dieses tiefere Niveau bedingte und vielleicht das erste Symptom 
war der erwachenden vulcanischen Thätigkeit, die später die hiesigen Mittel
gebirge schuf.

Diese Annahme scheint ihre Bestätigung nun auch noch durch die Verbreitung 
der Kreidegebilde zu finden, die längs dem Nord- und Südrande des Beckens sich 
ziemlich weit westwärts hinziehen, ja in einzelnen Partien sogar in der unmittel
baren Nähe des Liesener Basaltgebirges auftauchen, ein Umstand, welcher 
eine hier schon vor der Kreide -  Epoche vorgebildete buchtformige Einsenkung 
des Terrains bezeugen dürfte. Ihr Fehlen andererseits von dem genannten Basalt
gebirge westwärts, im Umkreise der beiden oberen Egerbecken, lässt wieder nur 
auf das Vorhandensein eines Festlandes während jener Epoche schiessen; also 
auf den damals noch zwischen Erzgebirg und Karlsbader Gebirg bestandenen 
Zusammenhang, welcher nur erst während der vulcanischen Hauptdurchbrüche 
seine eigentliche Unterbrechung fand. Sammelten sich dann hier, noch vor jener 
Gebirgsstörung, zu Anfänge der Neogenperiode, süsse Gewässer an, so mussten 
deren Absätze auch ein verhältnissmässig höheres Niveau einnehmen als im 
Bereiche des jetzigen Saazer Beckens, gleichviel ob jene Absätze in einem über 
dem letzteren, falls es schon vorgebildet war, höher gelegenen Bassin oder (was 
wahrscheinlicher ist) in Einem und demselben, von da bis über das Leitmeritzer 
Gebirge hinaus verbreitet gewesenen Binnensee sich niederschlugen. Dadurch 
fände nun auch die, namentlich in Bezug der Braunkohlenführung der unteren 
Abtheilung der beiden unteren Egerbecken von einander einigermaassen ab
weichende Beschaffenheit ihre Erklärung, insbesondere der Umstand, wie sich 
innerhalb des tieferen Theiles jenes See's, oder in der Gegend des jetzigen Saazer 
Beckens, eine Braunkohlen erzeugende Vegetation weniger leicht oder gar nicht 
entwickeln konnte, während diess hei den seichteren Stellen des Elbogner Beckens 
um so leichter erfolgen konnte, ja diese localen Verhältnisse eine üppige Sumpf
vegetation sogar nothwendig bedingt zu haben scheinen, wie eben aus einer 
solchen die Braunkohle der unteren Abtheilung der Hauptsache nach auch 
hervorgegangen ist.

Nach allmählicher Entwicklung der Saazer Schichten und ihrer äquivalenten 
Bildungen in den benachbarten Becken, erfolgten dann die gewaltsameren Basalt
durchbrüche und wechselweise die Ablagerungen jener mächtigen Basalttuft- und 
Conglomerat-Massen, welche mit den Basalten eigentlich die Hauptmasse der 
beiden vulcanischen Mittelgebirge ausmachen. Auf jene Durchbrüche folgten nach
her jene der Phonolithe und Trachyte und dazwischen, und auch noch darnach 
Basalteruptionen von geringerer Intensität, welche zusammen das Gebirge bloss 
sprengten und die bereits mehr zähflüssigen Massen in Stöcken und Gängen
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empordrängten. In die Epoche dieser letzteren vulcanischen Ausbrüche fallen 
theils die partiellen Hebungen der älteren basaltischen Gebilde, theils auch jene 
Senkungen, welche den drei Egerbecken ihre Entstehung, wie denn überhaupt 
dem Lande seine jetzige orographische Physiognomie verleihen haben. Die 
Gewässer dieser, bezüglich auf diese Gegend mittleren Tertiärepoche ver
liefen sich darauf in jene Einsenkungen und bewirkten den Absatz der lignit
führenden Schichten, welche die obere Abtheilung der Egerbecken in sich fasst. 
Für einen anfangs gewaltsameren Bildungsvorgang bei diesen Schichten scheint 
übrigens die Beschaffenheit der Braunkohle selbst zu sprechen, wie nicht 
minder ihre stellenweise bedeutende Mächtigkeit, denen nur eine, aus zusammen- 
geflutheten Holzmassen hervorgegangene Bildung dieser Lignitflötze zu Grunde 
liegen kann.

Nach vollendetem Absatz auch dieser jüngsten Tertiärschichten fielen 
endlich die Dämme, welche die einzelnen Süsswasscrbecken begränzten und 
von einander trennten, und es lagerten sich bei dem anfangs rascheren, dann 
allmählicheren Abfluss ihrer Gewässer jene quartären Grand-, Schotter- und 
Sandmassen ab, welche diese Schichten fast überall bedecken. Und da sie, 
wie es scheint, mit den noch nicht ganz erhärteten Tertiärschichten in 
Berührung kamen, ist eben der Grund, warum diese Bildungen, namentlich die 
Schotterlagen, mit jenen oft innigst verbunden sind. Bei den vorhandenen 
Unebenheiten des Beckengrundes konnte aber schliesslich die Entleerung der 
Becken nicht gleich vollständig erfolgen. Es blieben mehr minder ausgedehnte 
Lachen zurück und in diesen dürften sich zuletzt die zugeführten Schlamm
massen als jener Lehm (L öss) abgesetzt haben, der an zahlreichen Puncten 
die unteren quartären Schotter- und Sandablagerungen als oberste Schichte 
bedeckt.

Die Ursachen, welche der Entleerung der Tertiärbecken, bezugsweise dem 
Beginne der quartären Ablagerungen zu Grunde lagen, lassen sich dermalen noch 
nicht mit Sicherheit bezeichnen. Der erste Impuls dazu scheint jedenfalls ein 
gewaltsamer gewesen zu sein. Ob er aber durch solche Nachwirkungen der vulca
nischen Thätigkeit, wie sie sich in den hiesigen, einst activen Vulcanen des Eisen
bühls und Kammerbühls, in der Gegend von Eger, gleichsam als letzte Symptome 
derselben noch äusserten, gegeben ward, bleibt eine offene Frage, zumal man hier 
auch nirgend eine solche Verknüpfung diluvialer Ablagerungen mit vulcanischen 
Erzeugnissen wahrnimmt, wie das in den vulcanischen Gebieten der Rheingegend 
und der. Eifel dei1 Fall i s t J) .

Aus all dem Bisherigen ergibt es sich bezüglich der Gliederung sämmtlicher 
hiesiger Tertiärablagerungen, dass im Wesentlichen hier drei Hauptglieder zu 
unterscheiden sind:  ein u n t e r e s ,  die Quarzsandsteine und die sandig-thonigen 
Schichten (Saazer Schichten) mit Moor- oder Glanzkohle, ein m i t t l e r e s ,  die 
sedimentären Basalttuffe und Conglomerate, zum Theil ebenfalls mit Glanzkohle 
oder Moorkohle, und ein o b e r e s ,  die lignitführenden Thone und Schieferthone. 
Zusammengenommen bezeichnen diese Schichten, wenn sie auch durch die Ein
flüsse localer Verhältnisse einen je  von einander verschiedenen Charakter er
hielten, nur die ununterbrochene Reihe Eines, in dieselbe Hauptepoche fallenden 
Bildungsvorganges. Es können daher bei ihnen im geologischen Sinne keine 
besonders scharfen Gränzen hervortreten, und in der That wird es auch nach

*) J. S t e i n i n g c r :  Geognostische Beschreibung der Eifel. —  C. v. O e y n h a u s e n :  
Erläuterungen zu der geognostiaeh-geographischcn Karte der Umgegend des Laacher- 
Sees.



den Pflanzenresten, welche in nicht geringer Anzahl aus allen diesen Schichten 
bekannt geworden sind, kaum m öglich, jene Horizonte auch nur annäherungs
weise so festzustellen, wie diess gewissermassen durch die Lagerungsverhält- 
nisse ermöglicht wird. Schwieriger noch wird ihre Parallelisirung mit den 
Bildungen fremder Zonen, indem es sich aus einer solchen Vergleichung 
herausstellt, dass viele Formen jener Glieder so-gut mit denen der als Eocen 
gedeuteten Schichten anderer Länder, als mit denen der jüngsten neogenen 
übereinstimmen. Allein viele von diesen Pflanzen hatten bekanntermassen 
eine sehr allgemeine Verbreitung, durch alle tertiären Horizonte hindurch, 
so dass Zeit- und Bodenverhältnisse auf ihren Bestand fast ohne allen Ein
fluss gewesen zu sein scheinen. Die Bedeutung dieser Formen ist daher hier 
bezüglich der Altersbestimmung der Schichten ganz gering. Insgesammt 
bieten sie aber dennoch ein Bild der Vegetationsverhältnisse jener Periode, 
bezeugen ihr fast subtropisches Klima, und dienen dabei auch einigermassen als 
Anhaltspuncte zur Beurtheilung des relativen Alters der sie beherbergenden 
Schichten. Freilich kann diess, nach den gezogenen Mitteln, nur für die Haupt
epoche der Bildung aller drei Glieder gelten, nicht aber, wie bereits angedeutet, 
für je  Eines derselben.

Aus der Vergleichung der in nachstehenden Tabellen, Seite B42 bis 548 
angeführten Pflanzen, welche theils von der letzten Aufnahme her Herr Professor 
U n g e r  bestimmt hat,  theils durch frühere Bestimmungen der Herren U n g e r ,  
Const. v. E t t i n g s h a u s e n ,  R o s s m ä s s l e r ,  Graf K. S t e r n b e r g  u. A. bekannt 
geworden sind, mit jenen der als Eocen und Miocen (N eogen) angeführten 
Schichten aus mehreren Theilen der Monarchie stellt sich zwischen den in Rede 
stehenden Gliedern in Bezug ihrer eocenen und neogenen Formen folgendes 
Verhältniss heraus:

Eocen; Neogen:
Liegende Sandsteine (Altsattel, Steinberg, Klein-Purberg) . 1 : 2*25
Saazer S c h ic h t e n ............................................................................... 1 : 1 6 6
Biliner S c h ic h t e n ............................................................................... 1 : 1*75
Basalttuffe und Conglomerate und alles was damit zusammen

hängt (Kalkmergel von Atschau, P o lir s ch ie fe r )....................1 : 1*37
Schieferthone der oberen A btheilung.............................................1 : 1*30
Oberste eisenschüssige Sande und T h o n e ...................................1 : 2*0
Diese Verhältnisszahlen bezeugen nun, wie vorwiegend die als Eocen 

gedeuteten Formen bei den hiesigen Tertiärablagerungen vertreten sind. Sie 
theilen nach diesen mit den miocenen fast das gleiche percentische Verhältniss, 
und wären es nicht sogar die obersten Schichten, bei welchen dasselbe sich um 
ein Gewisses für das Eocene noch höher stellte als bei den entschieden älteren 
Schichten, so würde man fast geneigt werden, die letzteren, namentlich die untere 
Abtheilung der Egerbecken, mit den Bildungen von Häring, Sagor, Monte Promina 
in Eine Parallele zu stellen, und dabei die Epoche der vulcanischen Durchbrüche, 
welche ohne Zweifel auch für die alpinen Gegenden nicht spurlos vorbeigingen, 
als den Abschnitt zu bezeichnen, welcher zwischen die Eocen- und Neogen-Periodc 
fällt. Allein die grosse Uebereinstimmung der hiesigen Pflanzenreste auch mit 
entschieden miocenen Formen, wie unter anderen jenen von Parschlug, Radoboj, 
Trofajach u. s. w., so wie mit solchen der Schw eiz, des Mainzer und nieder
rheinischen Beckens, drängt eine solche Annahme ganz in den Hintergrund. Man 
wird vielmehr schon nach dem letzteren Verhältnisse, noch mehr aber nach 
der innigen örtlichen und zum Theil auch stratigraphischen Verknüpfung der 
basaltischen Sedimentgebilde mit den anderen beiden Gliedern (ein Verhältniss,

Die Tertiärablagerungen des Saazer Beckens und der Teplitzer Bucht. {> 3 9
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wie es sich bei den analogen Ablagerungen im Siebengebirge, Vogelsgebirge, 
Westerwald, Habichtswald , in der Rhön und Welterau auf ganz gleiche W eise 
wiederholt) genöthigt, alle diese Bildungen nur als Absätze Einer und derselben 
Hauplepoche, und zwar der N e o g e n p e r i o d e ,  zu deuten, derem Beginne, 
gleichwie im Bereiche der marinen Tertiärbecken von W ien , Ungarn und der 
alpinen Gegenden, auch böhmischer Seits mehr minder gewaltsame Terrain- 
einsenkungen vorangingen.

Die dynamischen Veränderungen in der Oberflächengestaltung des Con- 
tinentes unmittelbar nach der Eocenperiode, gleichsam die Vorboten der bald 
darauf folgenden vulcanischen Durchbrüche, äusserten sich jedoch, wie es vielfach 
beobachtete Thatsachen ausser Zweifel setzen, nicht allerwärts in g leicherw eise. 
Während an manchen Orten plötzliche Senkungen oder diesen entsprechende 
Hebungen erfolgten, senkte oder hob sich anderwärts das Land nur allmählich. 
Auf diese Art konnte dort bereits die Sedimentbildung innerhalb von Binnenseen 
ungehindert vor sich gehen; hier blieb sic dagegen unterbrochen oder erfolgte nur 
unvollständig, wie dieses Verhältniss bei den Ablagerungen mancher miocenen 
Süss- und Brakwasserbildungen von Steiermark, Kärnthen, Tirol u. a. obgewaltet 
haben mochte, das erstere hingegen bei allen jenen an Umfang geringeren Ein
senkungen, wie sie die Becken der Schweiz, Mittel-Deutschlands und Böhmens 
bieten, so wie bei den älteren, einen schon mehr eocenen Charakter an sich 
tragenden, braunkohlenführenden Schichten von Sotzka, Radoboj, Thalheim, und 
vielleicht auch noch bei manchen anderen bisher als Eocen gedeuteten Schichten. 
Zusammengenommen sind diese Ablagerungen gleichsam das geologische Ueber- 
gangsglied zwischen eigentlichen, echt eocenen und neogenen Bildungen, oder den 
Nummulitenschichten und dem Flysch der Alpen einerseits und den unteren Tegel- 
und Sandbildungen des W iener Beckens andererseits.

Nach Ablagerung auch dieser u n t e r - n e o g e n e n  oder o l i g o c e n e n  
Bildungen, böhmischer Seits vertreten durch die untere Abtheilung der Eger- 
becken, ferner durch die Schweizer untere Molasse *) und die brakischen Cyrenen- 
mergel des Mainzer Beckens a) , fanden wieder mehr minder gewaltsame Gebirgs- 
störungen Statt, begleitet von Aufrichtungen und Verwerfungen dieser Schichten, 
wie sie sich eben in den meisten obigen Gegenden nachweisen lassen. In diese 
Periode fallen nun auch die ersten bedeutsameren Basaltdurchbrüche in den böh
mischen Mittelgebirgen, mit denen die vulcanischen Erhebungen Mittel-Deutsch
lands wohl nur gleichzeitig erfolgten, jene von Ungarn aber ihnen nicht viel an 
Alter nachstehen dürften. Während sich nun hierauf, und zwar specieil in Böhmen 
die Basalttuffe und Conglomerate, zeitweise von neuen vulcanischen Durchbrüchen 
unterbrochen, allmählich entwickelten, als deren Aequivalente die braunkohlen
führenden Schichten von Salzhausen und vom Hessenbrücker Hammer im Mainzer, 
und die Sandsteine von Allrott und das Quegestein im niederrheinischen Becken zu 
betrachten wären » ) ,  scheint an anderen Orten, fern von jenen Vulcangebieten,

*) Dr. 0 . H e e r : Die tertiSre Flora der Schweiz.
8)  F. S a n d b e r g e r :  Das Mainzer Tertiürhecken. — Ernst D ie  f f e n b a c b :  Geologische 

Specialkarte des Grosslierzogthumes Hessen (Section Giessen). —  R. L u d w ig :  Ueber 
den Zusammenhang der Tertiärformation in Niederhessen, Oberhessen, der Wetterau und 
des Rheins (Jahrbuch der Wetterauer Gesellschaft 1855). 

s)  Dr. F. S a n d b e r g e r  parallelisirt nach den Süsswasserconchylien die der Basaltpcriode 
angehörigen Süsswasserkalke von Tuchorzilz, Lipen und Kolosoruk in Böhmen mit den 
L a n d s c h n e c k e n  und C e r i t h ie n k a lk ,  also mit einer, gegenüber der oben bezeich- 
neten Schichtc relativ älteren Abtheilung des Mainzer Beckens. —  Vergleiche auch Dr. A. 
E. R e u s s :  Die tertiären Süsswassergebilde des nördlichen Böhmens und ihre fossilen 
Thierreste (W . D u n k c r 's  und H. v. M e y e r 's  Palaeontographica II. Band).



wie z. B. im Bereiche des jetzigen W iener Beckens, die Bildung der, jenen Hori
zonten entsprechenden Schichten unterbrochen worden zu sein. Aller Wahr
scheinlichkeit nach beruhte dieser Umstand auf dem allmählichen Sinken jener 
Theile des Continents während dieser Epoche, wie sich das unter Anderem auch in 
letzterer Gegend auf Grund beobachteter Lagerungsverhältnisse nachweisen 
lässt ‘ )- Auf diese W eise wäre liier der Absatz dieser letzteren neogenen Schichten 
gegenüber jenen in Rückstand gehlieben, und nur jene Schichten der Egerbecken, 
welche die obere Abtheilung derselben bilden, und denen als äquivalente Bildungen 
die braunkohlenführenden jüngeren Schichten des niederrheinischen Beckens von 
Rott, Orsberg und Liessem a) , die Blättersandsteine von Münzberg und Rockenberg 
des Mainzer Beckens, wohl auch die obere Süsswasserinolasse der Schw eizs)  
entsprechen, können den Tegel- und Sandbildungen von Baden, Grund, Gleichen
berg, Parschlug, Fohnsdorf, Leoben, Trofajach annäherungsweise als gleichzeitig 
an die Seite gestellt'werden. Die Abweichungen aber, welche bezüglich der 
Flora zwischen beiden Bildungen sich bemerkbar machen, und nach welchen den 
letzteren Schichten der Egerbecken eigentlich ein höheres Alter zufiele als den 
genannten Tegel- und Sandbildungen des Wiener Beckens, können hier für die 
ßeurtheilung ihres Alters von geringerem Gewichte sein, als die nachgewiesenen 
Lagerungsverhältnisse, zumal auch, da man, wie bereits oben hervorgehoben, 
unter den organischen Ueberresten besonders den Pflanzenformen im Allgemeinen 
eine viel geringere Abhängigkeit von Orts- und Zeitverhältnissen zuerkennen 
muss, als es sonst den Anschein haben könnte und es überhaupt bei dem Mangel 
anderer Organismen für die Feststellung von Aequivalenten wünschenswerth 
erschiene.

Die Tcrliärablagerungen des Saazer Beckens und der Teplitzer Bucht. 5 4 1

*) Vergleiche D. S t u r :  Ueber die Ablagerungen des Neogen, Diluvium und Alluvium im 
Gebiete der nordöstlichen Alpen und ihrer Umgebung (Sitzungsberichte der Kais. 
Akademie der Wissenschaften in Wien, Band XVI, 1858).

*) C. 0 . W e b e r :  Tertiärflora der niederrheinischen Braunkohlcnformation (W . D u n k e r ’s 
und H. v. M e y e r ’s Palaeontographica II. Band). —  C. 0 . W e b e r :  Neuer Beitrag zur 
Tertiärflora der niederrheinischen Braunkohlenformalion (Palaeontographica IV. Band). 
— C. 0 . W e b e r :  Die niederrheinische Flora (Zeitschrift der deutschen geologischen 
Gesellschaft 1851, III). 

s)  Nach mündlicher Mittheilung des Herrn Direclors Dr. M. H ö rn  es steht die Fauna der 
MoTasse von St. Gallen (mittlere oder Meercsmolasse nach H eer) jener des Sandes 
von Grund, im Wiener Becken, am nächsten.
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tostrobus oeningensis Al. B r .) . . — — T — — + --- — — --- — — — — --- — --- — — + + + — __

eV
O st b e i T s c h e n n i c h .

Comptonia aculiloba Brongn.......... _ + _ _L _
Carpinus betuloides Unq................... — --- + — + — — — — --- — — — — --- --- --- --- — — — — — —

u
-c

Ulmus minuta (!<>ej>p. (Ulmwt par- 
vifvlia Al. B r . ) ............•.............. — __ __ __ "i" ~r _ _ __ + __ _

y} „  plurinervia Ung............................. — --- — — — ~r --- — — T ~r — — — --- --- — + — — --- -r + +
- Populm mutabilis H eer ..................... — + — — + — --- — — — + — 1- — --- --- — — — — T + —
Nes«

Salix angustata Al. Br. (Salix an- 
gitsiifoliaw. anguslissimaAl.Br.) — __ __ _ + + _ _ + __ __ _ _ _ _ __ + __ + __ _

in Cetinothus tiliaefolius Ung................ — --- — --- — — — — — — — — + — --- --- — — — "t- — — — —
N o r d  be i  L i e b c s c h i t z .

Taxodium dubium Heer..................... + + + + + +
Carpinus betuloides Ung.................... — — + — + — --- — — — — — — --- — --- — --- — _
Populus mulabihs lker ....................... + + + + '

"
+ + + — —

*) Aus dem Sandsteine des K i I m e s b e r p e s  im Karlsbader Gebirge.
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Vlmus plurtnervia Ung............................. — — — — ---- + — — — + + ---- — — — — ---- + ---- — — + + +

V o n  d e r  G e g e n d  v o n  B i l i n 1)

Typhaeloipummaritimum Ung. (T y-
pha latieeima Al. B r .) ..................... -p --- + + + — + — — — — ---- — — — — — + — + — — — —

Widdringtonites Ungeri Endl............. — ---- ---- — — + ---- — — — — — — — — — — — — — — — — —
Taxodium dubium H edr ........................ — — + — -t- T ---- — ---- ---- — ---- — — — — ---- + — + — + ---- —

Planem Ungeri Elt...................................... + \~ — + + ---- — — • — — ---- — T — — ---- + ---- + — — —
— Ctmiptonia aculiloba Brongn................ — — — — — + ---- — — — — — — — — — ---- — — — — — — —
c Betula prisca Elt........................................... — ---- - 1- — ---- + -h — — — — _U — + — — ---- —

Ä Ainus graciUts Ung...................................... — ---- — — — ~r + ---- — — — ---- - 1-
Querem- hilinica Ung................................. — ---- — — — — — —
Fagus Feroniae Ung................................... — — — — ---- — — — .— ---- — — — — — — + — ---- — — — ---- —
Carpinus betuloides Ung......................... — ---- + — -r- — — — ---- — — — — — — — ---- — — — — __ ---- —
Ulmus Bronii Ung........................................ — — — T - 1- — — — + -b + — — ---- +

<u „ longifolia Ung......................................... — — — — — — — — — — — ----

+
= Populus rmtabilis H eer ........................... — 4 - — — 1 - — — — — ---- + ---- +

T
+ + + ---- —

Persea spcctosa H e e r .............................. — — — — ---- — — — ---- — — — — — — — ---- — ---- + — — ---- —
Salix angustata Al. Br ............................. — — — — — “T + — — ---- —
Cinnamomum Scheuchten Heer . .  . + + f + + + — + — — — + — + + — + + + + + + + +
Bumelia oreadum Ung. ( Sapotacitee

minor E tt.) ..................................... + + + + + + — — ---- + — — — — — — + — ' + — — + 1
Diospyros brachysepala Al. Br.........

“ " " "

+ +
“

4)  Die Gegend von B il i n wurde im Jahre 1856 von Herrn Dr. H o c h s t e t t e r  untersucht, und da vorliegende Zusammenstellung erst nach dessen 
Antritte der Novara-Weltfahrt erfolgte, so konnten über die Lagerungsrerhäitnisse der Pflanzen führenden Biliner Schichten keine näheren Daten 
mehr in Erfahrung gebracht werden. Da aber diese Bildungen in allen ihren Charakteren mit den Saazer Schichten übereinstimmen, so können 
sic wohl auch nicht anders wohin gehören, als zu der u n t e r e n  Abtheilung des Saazer Beckens.

Die Tertiärablagerungen 
des Saazer Beckens und 

der Teplitzer Bucht. 
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+ 1

4>
«3 Juglans elaenoides Ung............................ + ----

T
---- + — — --- ---- — ___ ---- __ + — ---- ---- — ___ - r + -h

0)-C „  latifolia Al. Br....................................... ---- — — — ---- — ---- ---- ---- ---- + — ---- — — — ---- — — ■ — — — —

«e P o l  i r s  c h  i e f e r  v o m  M e n t a u e r
CGw F ö r s t e r h a u s  ( N .  L e i t m e r i t z ) .

> Ulmus bicomis Unq..................................... — — — __ ---- — ---- ---- ---- — — ---- — — — — — — — — — ---- —

Salia; varians G ocpp............................... ---- ---- ---- ___ — ---- ---- ---- ---- ---- — — ---- — — — ---- ---- — + — — ---- —
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1)  Dombeyopsis grandifolia Vng., Ficus tilinefolia Heer. 2)  Acer produclum Al. Hr., Acer trimspidatum Al. Hr.
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II. Das Erzgebirge im Leitmeritzer Kreise in Böhmen.

Von Johann J u k 61 y.
(Bericht über die geologischen Arbeiten im Jahre 1857.)

Mil einer geognösliechen  Karte des Erzgebirge*.

Die heurige Aufnahme im Leitmeritzer Kreise *) brachte das böhmische Erz
gebirge zum Abschluss. Sie umfasste den auf der Specialkarte des k. k. General- 
Quartiermeister-Stabes Nr. II befindlichen östlichen Theil desselben, und zwar von 
Klostergrab (Niklasberg) bis Tyssa, und schlicsst sich an die im vorhergehenden 
Jahre durchgeführten Arbeiten im Saazer Kreise unmittelbar an, worüber das 
Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt 1857, III. Heft die berichtweise gege
bene Darstellung enthält.

In der Oberflächenbeschaffenheit bleibt sich das Erzgebirge auch hier seinem 
sonstigen Charakter vollkommen treu, ist mitunter wohl auch noch einförmiger 
als gewöhnlich, namentlich in seiner östlichsten Erstreckung gegen das Quader
gebirge zu bei Schönwald, Nollendorf und Petersdorf, wo es fast vollkommen 
ebene Hochflächen darsellt, entblösst von allen Waldbeständen und durchfurcht 
bloss von äusserst scichten Thälern. Ueberhaupt sind hier auch seine ursprüng
lichen Reliefverhältnisse so sehr verwischt, dass man nur mit Mühe die Gränzen 
der dem Gneisse untergeordneten Gesteine auffindet, während sie doch sonst oro- 
graphisch schon mehr minder scharf ausgeprägt sind. So entziehen sich den 
Blicken oberflächlich fast vollkommen die zahlreichen und stellenweise nicht un
bedeutenden Stöcke von Granit der Gegend von Ebersdorf und Streckenwald, 
fast kaum bemerkbar ist auch die Gränzscheide zwischen Gneiss und der ausge
dehnten Porphyrmasse von Zinnwald. Die flachen Gneissrücken verschwimmen da 
unmerklich mit jenen des Porphyrs, und weiter stellt sich dann auch dieser als 
ein fast völlig ebenes, wenn auch einigermassen etwas höheres Plateau dar. Und 
nur an der durchwegs steilen Südabdachung des Gebirges schneiden sich darin, 
so wie im Gneiss, tiefere Thäler ein,  worunter das bedeutendste jenes von 
Eichwald, das für diesen Theil des Erzgebirges zugleich die natürliche 
Verkehrsstrasse bildet zwischen Sachsen und dem Aussig-Teplitzer tertiären 
Tieflande.

So wie nun dieses letztere einerseits die orographische Scheide für das Erz
gebirge ist, ist es andererseits das Quadergebirge bei Tyssa und Raitza, und 
keineswegs das Elbethal, wie es einige Geographen annehmen. Denn es sondert 
sich dort auch schon orographisch scharf ab vom Erzgebirge durch eine sehr 
markirtc thalförmige Furche, gegen welche der Gneiss des letzteren mit 
seinen flachen Lehnen nur sanft abfallt, der Quader hingegen sich darüber mit 
den nur ihm eigcnthümlichen terassenförmigen und höchst pittoresken Fels
wänden steil emporhebt. Auch erreicht dieser in seiner weiteren östlichen 
Erstreckung nirgend mehr das mittlere Niveau des Erzgebirges, mit alleiniger 
Ausnahme des Hohen-Schneeberges, welcher jedoch hier aus geologischen 
Gründen ausser Betracht fällt. Der zwischen Tyssa und der Elbe befindliche 
Theil des Quadergebirges bildet demnach so geologisch wie orographisch eine 
eigene Gebirgsgruppe für sich und fallt sammt dem von der Elbe östlich und an

J)  Der besseren geographischen Oricntirung halber, wurde hier, so wie in den früheren 
Aufsätzen, die ä l t e r e  politische Eintheilung der Kreise beibehalten.
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ihren beiden Seiten auch in Sachsen verbreiteten Quadersandstein in einen 
G eb ietste il, der, wenn er auch einst das Verbindungsglied zwischen Erzgebirg 
und Riesengebirg einnahm, doch nunmehr in Folge seiner schon yor der 
Kreideperiode stattgefundenen Verwerfung durch einen vom Urgebirge wesent
lich verschiedenen Gesteinscomplex eingenommen wird.

Mit Ausnahme nur einiger untergeordneter Vorkommen ist hier die geogno
stische Beschaffenheit des Erzgebirges völlig übereinstimmend mit seinem übrigen 
Theile, wenn auch im Ganzen etwas weniger mannigfaltig. Gneiss herrscht vor 
und untergeordnet erscheinen darin nebst den Erzlagerstätten: Granite, körniger 
Kalkstein, Porphyre und Basalte, ferner einige aufgelagerte isolirte Partien von 
Glimmerschiefer, Steinkohlengebilden und Quadersandstein.

Gneissgcblet.

Ebenso wie im mittleren Erzgebirge *) bieten sich auch hier in seinem öst
lichen Theile zwei Hauptarten von Gneiss dar, der g r a u e  nämlich und der 
r o t h e  Gneiss, von welchen der letztere, wenn er auch da im Allgemeinen 
weniger typisch auftritt, so doch durch sein Verhalten zum grauen Gneiss 
und die übrigen ihm allein zukommenden Merkmale, wozu auch seine Sterilität 
in der Erzführung gehört, gegenüber dem grauen Gneiss nur als ein jüngeres 
Gebilde betrachtet werden kann.,

Die Verbreitung des grauen Gneisses fällt auf den westlichen Theil des 
heurigen Aufnahmsgebietes, theilweise in die Gegend von Klostergrab und Niklas- 
herg. Er erstreckt sich hierher von der Gegend von Moldau und Willersdorf, wo 
er theils vom Fleyher Granit, theils vom rothen Gneiss des mittleren Erzgebirges 
begränzt wird. Doch bald verdrängt ihn hier wieder der Zinnwalder Porphyr, 
gegen den er sich ostwärts durch eine Linie abgränzt, die von Klostergrab anfangs 
nordöstlich, dann im Osten von der Chaussee über den östlichen Theil von Niklas
berg und beim Kalkofener Försterhaus vorbei bis zu dem Warmbach, an der 
sächsischen Gränze, fast genau nordwärts verläuft.

Oestlich von jenem Porphyrgebiete erscheint abermals grauer Gneiss, gleich
sam als correspondirender Theil der ersteren Zone, und findet auch da seine Be- 
gränzung gegen den Porphyr durch eine von der Hinter-Mühle, am Gränzbach 
bei Voitsdorf, bis zum Fusse des Erzgebirges (zwischen Graupen und Jüdendorf) 
fast genau südlich verlaufende Linie. Verhältnissmässig ist seine Ausdehnung nur 
gering. Ueber die Gegend von Mückenberg und Graupen setzt er bloss auf geringe 
Strecken weiter nord- und ostwärts fort, so dass er im mittleren Theile von 
Voitsdorf und an der Südabdachung des Gebirges bei der Geiersburg bereits vom 
rothen Gneiss verdrängt wird. Vom letzteren Orte zieht sich darin noch eine 
schmale Zunge auf eine Strecke ostwärts hin, bis zu dem W ege ungefähr, der 
von den Mühlhäuseln zum rothen Kreuze hinaufführt. W eiter von da aber bis zur 
östlichen Gränze bei Tyssa zeigt sich böhmischer Seits nirgend mehr ein solcher 
Gneiss, welcher dem grauen Gneiss beigezählt werden könnte. Von der Gegend 
von Schönwald könnte allenfalls der Gneiss hierher gerechnet werden, doch ist 
auch der als solcher nur höchst unvollkommen ausgesprochen.

Der übrige Theil des Gebirges besieht aus rothem Gneiss und er dürfte 
hauptsächlich auch die Grundlage des Quadersandsteins bis über die Elbe hinaus 
bilden, wenigstens sprechen dafür die in diesem Thale zwischen Rasseln und 
Niedergrund an beiden Gehängen mit Granit und Urthonschiefer gemeinschaftlich

Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt 1857, Heft III.
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ausbeissenden Partien von rothem Gneiss. Nicht minder ausgebreitet scheint 
er auch südwärts unterhalb der Kreide- und Tertiärablagerungen, welche 
von den vulcanischen Gebilden des Leitmeritzer Mittelgebirges bedeckt werden. 
Er gelangt da unterhalb Gross- und Klein-Czernosek an beiden Thalgehängen der 
Elbe in nicht unbedeutender Mächtigkeit ebenfalls zum Vorschein. —  Dass diesem 
Umstande Verwerfungen zu Grunde liegen, durch die der einstige östliche und 
südliche Theil des Erzgebirges, gleichsam die Schlusssteine zwischen ihm und 
dem Riesengebirg einerseits und dem Rakonitzer (Karlsbader) Gebirg andererseits 
in die Tiefe niedergegangen sind, wurde Eingangs und bereits auch an einem an
deren Orte hervorgehoben. Dass diess jedoch durchaus nicht erst während der 
Ilasalteruptionon in den beiden Mittelgebirgen erfolgt sein konnte, sondern die 
Verwerfung des Urgebirges namentlich zwischen Erzgebirg und Riesengebirg, 
so wie auch grösstentheils im Leitmeritzer Kreise schon vor der Ablagerung des 
unteren Quaders stattfinden musste, ist bei der Darstellung der vulcanischen 
Mittelgebirge und der Tertiärablagerungen näher beleuchtet worden *)■

Ueber die petrographische Beschaffenheit der beiden Gneissarten, welche 
mit denen des mittleren Erzgebirges im Wesentlichen übereinstimmen, ist, um 
Wiederholungen zu vermeiden, auf die Beschreibung jenes Gebietes a. a. 0 . zu 
verweisen. Nur wäre zu bemerken, dass der Knotengneiss hier fast gar nicht 
vertreten ist, dagegen die „körnig-schuppige“ , zum Theil „granitartige“ und die 
dem „gestreiften und gebänderten Gneiss“ genäherte Abänderung eigentlich 
herrscht, und mitunter auch eine oder die andere Granaten führt. Zonenweise 
kommt in ihnen eine sehr feldspathreiche Abänderung vor, wo der lichtgelb
lich-rothe Orthoklas in zollbreiten Lagen ausgeschieden ist, doch schwindet 
mitunter auch die Grösse des Kornes derart, dass das Gestein dann klein- 
bis feinkörnig wird, ähnlicher Weise wie bei den flasrigen kleinkörnigen Gncissen 
des Bernauer Revieres im mittleren Erzgebirge. Im Allgemeinen ist der rothe 
Gneiss im Kleinen auch hier massig und sondert sich im Grossen dickplatten- 
förmig ab.

Der graue Gneiss, sonst von gewöhnlicher Beschaffenheit, erleidet nur in 
der Nachbarschaft des Porphyrs, namentlich hei Niklasberg, einige Abweichun
gen, wo er theils glimmerschieferartig, theils sehr feldspathreich wird und so 
nicht selten einige Analogie mit Granuliten besitzt, zumal er auch etwas Gra
naten führt.

Die L a g e r u n g s -  und S t r u c t u r s v e r h ä l t n i s s e  der beiden Gneissarten 
bieten hier nur wenig bemerkenswerthe Erscheinungen, und beim rothen Gneiss 
sind sie noch dazu durch eine sehr verwischte Oberflächengestaltung auch nur 
an wenigen Orten der Beobachtung in dem Maasse zugänglich, als dass sich hier 
bei dem verhältnissmässig schmalen Streifen, den er böhmischer Seits bildet, 
über sein Auftreten gehörig aburtheilen liesse.

Doch zieht man sein Auftreten in diesem Theile so wie im mittleren Erzge
birge in Betrachtung, so ergibt es sich, dass der rothe Gneiss zwischen den pri
mitiven Schiefern mit Einschluss des grauen Gneisses böhmischer Seits in zwei 
mächtigen stockähnlichen Massen zur Oberfläche ausgeht, die immerhin und sogar 
mehr als wahrscheinlich in der T iefe mit einander Zusammenhängen können. Ob 
diess sächsischer Seits nicht auch oberflächlich der Fall ist, lässt sich diessmal 
nicht entscheiden. Von diesen nimmt nun die eine und weit ausgedehntere Masse, 
wie bereits in einem früheren Berichte dargethan, den mittleren Theil des 
böhmischen Erzgebirges ein, während die andere seine östlichen Ausläufer

*) Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt 1858, III, und dieses Heft.
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zusammensetzt, und zwischen beide fällt das Gebiet des grauen Gneisses von 
Graupen und Klostergrab mit den Porphyren von Zinnwald.

Auch nach den wenigen Beobachtungen, die in Bezug der Structur des 
rothen Gneisses hier zu machen waren, gewinnt man dennoch so viel Anhalts
puncte, um mit einiger Verlässlichkeit auf das übereinstimmende geotektonische 
Verhältniss dieser Gneissmasse mit jener des mittleren Erzgebirges schliessen 
zu können, d. i. auf ein nach allen Seiten antiklines Abfallen der Schichtenglieder 
oder vielmehr der Platten. Es zeigt sich nämlich im westlichen Theile dieses 
Gneissgebietes, zwischen Voitsdorf, Streckenwald und Teilnitz, eine nahezu mit 
der Gränze des rothen Gneisses parallel verlaufende Streckung der Bestandtheile 
zwischen Stunde 6 bis 9 und dabei ein süd- bis südwestliches Einfallen der 
Platten; im östlichen Theile hingegen, in der Gegend von Tyssa, ist die Fall
richtung der Platten vorzugsweise eine von jener entgegengesetzte, eine nord
östliche. Gegen die sächsische Gränze hin, bei Peterswald und Schönwald, fallt 
aber die Streckung fast in die Kreuzstunde der früheren, bei nördlicher bis nord
westlicher Fallrichtung der Platten, was nun fast bis in die Gegend von Nollen- 
dorf so anhäilt, wo sich, nahezu im Centrum dieses Gneissmassivs, die drei 
Structursrichtungen gleichsam halbkreisförmig zu schliessen scheinen. Dass am 
Südrande des Gebirges, dem Querbruch, längs welchem die südliche correspon- 
dirende Zone dieser Gneissmasse verworfen wurde und hier die Schichtenköpfe 
eigentlich nur blossliegen, diese Verhältnisse weniger deutlich ausgedrückt sein 
können, versteht sich von selbst, so wie nicht minder auch, dass diese allgemeine 
Structur des rothen Gneisses durch spätere Störungen, wie sie namentlich durch 
die Eruption der Granite und Porphyre erfolgten, manche und stellenweise nicht 
unerhebliche Abweichungen erlitten hatten, wie diess besonders in der Nähe der 
Müglitzer Granitpartie der Fall sein dürfte, wo die Gneisslagen aus ihrer früheren 
Lage emporgehoben, stellenweise fast ganz schweben oder sonst abweichend 
einfallen.

Beim grauen Gneiss ist nun aber das Verhältniss ein ganz anderes. Denn 
gleichwie die Schichten desselben einerseits von dem rothen Gneiss des mittleren 
Erzgebirges östlich bis nordöstlich abfallen, welche Erscheinung mit nur wenigen 
Ausnahmen sich bis in die Gegend von Klostergrab wiederholt, fallen sie anderer
seits an der westlichen Gränze des hier in Rede stehenden rothen Gneisses, und 
zwar in der Gegend von Mückenberg und Graupen, ebenfalls von ihm weg, in 
Süd bis Südwest. Und so bleibt es denn auch hier nicht zweifelhaft, dass es eben 
der rothe Gneiss eigentlich war, der die Schichtenstellung des grauen Gneisses 
bedingte, gauz in derselben W eise wie die der krystallinischen Schiefer im mitt- 
teren Erzgebirge. Abweichungen, die sich von diesem sinklinen Schichteneinfall 
des grauen Gneisses dieser Zone, namentlich in der Nähe der Zinnwalder Porphyre 
zeigen, erfolgten ohne Zweifel durch den letzteren selbst, ohne aber dass das 
bezeichnete Lagerungsverhältniss ein sehr Namhaftes dadurch leiden würde. 
Denn an den meisten Gränzpuncten setzen die Gneissschichten quer am Porphyr 
ab, wie namentlich bei Niklasberg und westlich von Graupen, was übrigens 
um so weniger auffallen kann, als der Felsitporphyr an vielen Stellen, vor
zugsweise gegen seine jetzigen Gränzen hin, sich über den Gneiss deeken- 
förmig ausbreitet.

Glimmerschiefer.

Beim Kalkofener Försterhaus, im Norden von Niklasberg, wird der Porphyr 
bis zur sächsischen Gränze von Glimmerschiefer begränzt oder vielmehr unter- 
teuft, der hier, so wie auch bei Moldau und sächsischer Seits an einigen Stellen
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isolirte Partien inmitten des grauen Gneisses bildet, rückständige Schollen gleich
sam einer einst ausgedehnteren, später aber durch den Porphyr zersprengten Glim
merschieferdecke. Das Gestein ist mehr weniger phyllitartig, wird aber weiterhin 
südlich, von der Sägemühle im Osten, auch amphibolschieferartig. Früher hatte 
man nördlich vom Försterhaus in seinem Bereich k ö r n i g e n  K a l k s t e i n  ge
wonnen, der allem Anscheine nach der Fortsetzung der sächsischen Kalkstein
vorkommen von Zaunhaus, wo noch gegenwärtig Kalksteinbrüche bestehen, 
angehört.

Granit.

In vereinzelten , grösseren oder geringeren Stöcken wird der rothe Gneiss 
an zahlreichen Puncten von Granit durchbrochen, und aus der Richtung, in welcher 
diese Stöcke mit jenen von Sachsen zusammengenommen au einander gereiht sind, 
ist es unverkennbar, dass sie mit den Graniten des Ober-Lausitzer Gebirges 
in nächster Beziehung stehen müssen, in gewissem Sinne deren vergeschobene 
Vorposten gleichsam bildend. In der Hauptsache sind es aber nordwestlich ver
laufende, also dem Zuge des Riesengebirges folgende Tiefenspalten, über denen 
diese Granitpartien zum Vorschein gelangen. Deutlich ist dieses Verhältniss 
ausgedrückt durch die grösseren Granitpartien von Müglitz, Streckenwald und 
Teilnitz, die fast genau in die Richtung der sächsischen Granitpartien von Scheller
hau und Bobritsch fallen. Die übrigen ringsum befindliqhen kleineren Partien, 
derer man in obigen Gegenden und auch tim Nollendorf gewahr wird, sind wohl 
nur das Ausgehende kleinerer Gangstöcke oder sich von jenen gangförmig aus
zweigender Apophysen.

Der Granit dieser Localitäten ist theils mittel- bis kleinkörnig, und besteht 
aus gelblich- oder graulichweissem Orthoklas, grauem Quarz und braunem oder 
grünlichem zum Theil auch weissem Glimmer, und führt nur selten grössere 
Feldspatheinsprenglinge, theils ist er bei feinkörniger röthlichbrauner Grund
masse durch eingestreute grosse Orthoklaszwillinge porphyrisch und hat im 
Ganzen, wie namentlich bei Tellnitz, einige Verwandtschaft mit Felsitporphyr 
oder auch mit Syenit. Als Nebenbestandtheile führt der letztere, besonders 
in der Nähe der Tellnitzer Erzgänge, die mit ihm auch genetisch in sehr naher 
Beziehung stehen dürften, nebst Nadeln und Körnern von Amphibol, auch Blei
glanz und Kiese.

Von eigentlichen Ganggrauiten, und zwar von Pegmatit zeigten sich nur hin 
und wieder Sparen, so unter ändern bei Mückenberg, in der Nähe des dortigen 
Felsites.

Porphyr.

Das bereits oben berührte Porphyrgebiet von Zinnwald, das sächsischer Seits 
noch halb so weit nordwärts, bis in die Gegend von Ober-Frauendorf, sich aus
dehnt, bietet im böhmischen Erzgebirge drei Porphyrabänderungen, worunter 
der eigentliche Felsitporphyr vorherrscht und seinem Alter nach zwischen den 
anderen gleichsam die Mitte halt.

Eine eigentüm liche, schiefrige, zum Theil thonsteinartige Abänderung, die 
hier als g r ü n e r P o r p h y r  bezeichnet werden soll, erscheint als das älteste Glied 
dieses Gebietes. Seine Verbreitung ist jedoch nur gering. Er gelangt an der 
westlichen Gränze des Porphyrgebietes an zwei Puncten zum Vorschein, nördlich 
bei Niklasberg und im Norden vom Kalkofener Försterhaus. An beiden Stellen 
überlagert ihn der Felsitporphyr, wie er andererseits am ersteren Orte sich über 
die hier befindlichen Steinkohlensandsteine schichtenförmig ausbreitet und sie
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grösstentheils bedeckt. Seine mehr minder dünnen Platten, in die er sich ab
sondert, zeigen beim nördlichen Ende von Niklasberg eine Neigung von 40— 45° 
in Nordost-Ost, weiter nördlich, an der Fahrstrasse, die nach dem Försterhause 
führt, ist die Neigung geringer, 2 0 — 25® in Nordost-Ost bis Südost-Ost und 
nahezu dieselbe auch noch weiter nördlich, am Plateau beim Kreuze, wo eben 
seine Auflagerung auf den genannten Sandsteinen zu beobachten ist. Dieses Ver
hältniss wiederholt sich auch bei der zweiten Partie, nur fehlen hier die Stein
kohlengebilde, die jedoch sächsischer Seits Vorkommen sollen, und wahrscheinlich 
auch unterhalb dieses Porphyrs. Aus der obigen Fallrichtung ergibt es sich nun 
zur Genüge, dass der grüne Porphyr den Felsitporphyr unterteufe, demnach 
einer relativ älteren Bildungsperiode angehöre, welcher muthmasslicher Weise 
auch die bei Brandau und in Sachsen mit den Rothliegenden oder Steinkohlen
gebilden eng verbundenen Thonporphyre entsprechen.

Dieser Porphyr hat eine röthlich-, gelblich- auch grünlichweisse mehr 
weniger thonsteinähnliche Grundmasse mit vielen Körnern von Feldspath und 
Quarz, und darin sind eingeschlossen eckige Brocken von einem ähnlich 
beschaffenen, dabei aber gelblichgrünen oder olivengrünen Porphyr. Wenn 
diese Fragmente zahlreich vorhanden sind, so hat das Gestein ein fast breccien- 
artiges Ansehen.

Was die Verbreitung des F e l s i t p o r p h y r e s  anbelangt, so wurde sie bereits 
oben durch die Gränzen des grauen Gneisses bezeichnet, und zugleich ist dort 
auch des Verhältnisses gedacht worden, wie er sich zu diesem theilweise verhält. 
Versuchsabteufen, die man auf Zinnerzgänge am Hüttenberg (nordwestlich von 
Ober-Graupen) und seiner Umgebung angestellt, setzten es ausser Zweifel, dass 
der Felsitporphyr hier bloss deckenförmig auf grauem Gneiss, worin eben die 
Graupener Zinnerzgänge aufsetzen, lagert, er demnach von seiner Eruptions
spalte, die vielleicht nahezu in die Mitte seiner jetzigen Ausdehnung fällt, nach 
beiden Seiten hin sich stromartig ausgebreitet hat. Mögen nun nach diesen Rich
tungen hin einst seine Gränzen noch so abgewichen sein von den jetzigen, so 
lässt sich nach diesen doch der sichere Schluss ziehen, dass mit Inbegriff seiner 
Fortsetzung sächsischer Seits der Verlauf der eigentlichen Spalte eine fast süd
nördliche ist, und zieht man hieher noch die unter den Kreide- und Basaltge
bilden ausbeissenden Porphyre von Teplilz und des Woparner Thaies, die ihrer 
Richtung nach mit dem erzgebirgischen vollkommen zusammenfallen und daher 
wohl nur als die Fortsetzung desselben zu betrachten sind, so lässt sich nach 
dieser fast 6 geographische Meilen langen Zone auf die Grösse jener Spalte leicht 
schliessen. Oestlich von diesem ausgedehnten Gebiet erscheint ein ähnlicher 
Felsitporphyr noch im rothen Gneiss zwischen Mittel-Teilnitz und Jungfern
dorf, hier einen nahezu nordöstlich verlaufenden Gang bildend, ferner in 
ganz geringen Stöcken westlich und östlich von Peterswald und südlich von 
Schönwald.

Seiner Beschaffenheit nach stimmt der Felsitporphyr mit jenem des mittleren 
Erzgebirges vollkommen überein. Seine Grundmasse ist mikrokrystallinisch bis 
dicht, gelblich- oder röthlichbraun, auch grau oder grünlichgrau, und im ange
griffenen Zustande gelblich-, graulich- oder grünlichweiss, mit mehr minder zahl
reichen Einsprenglingen von Quarz und Orthoklas, seltener von Oligoklas. Ausser- 
dem führt er gewöhnlich noch in Körnern oder fleckweise vertheilten Partien ein 
ainphibol- oder chloritartiges Mineral, das aber fast niemals vollkommen frisch erhal
ten ist. Unter den Absonderungsformen ist die plattenförmige, meist mit der darauf 
senkrecht gerichteten pfeilerförmigen in Verbindung, die vorherrschende, vor 
Allem aber dort, wo der Porphyr deckenformig auf Gneiss lagert. Die kugelige
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oder concentrisch-schalige Absonderung lässt sich besonders schön bei dem 
Teplitzer Porphyr beobachten. Im Allgemeinen steht aber der Porphyr selten in 
Felsmassen an, er ist vielmehr bloss in mehr weniger zahlreichen Blöcken 
zerstreut oder oberflächlich in Grus aufgelöst.

Entschieden jünger als der Felsitporphyr ist der S y e n i t  po rp hyr ,  ein 
Gestein, das in jeder Beziehung mit dem gleichbenannten des mittleren Erzge
birges übereinstimmt und ebenso gangförmig auftritt. Uebrigens sind die böhmi
schen Vorkommen bloss die südlichsten Ausläufer jenes mächtigen Ganges, der 
in Sachsen am östlichen Rande des Felsitporphyrs von Ulberndorf an J)  fast genau 
in südlicher Richtung bis zum Südfusse des Erzgebirges sich her erstreckt. Ge
rade an der Landesgränze zwischen Voitsdorf und Vorder-Zinnwald zerschlägt 
sich aber dieser Gang in zwei schmälere Gärige, von denen der eine ebenfalls 
fast südlich über das Raubschloss bis nahe zu Jüdendorf fortsetzt, dabei sich 
südlich vom Raubschloss nochmals spaltet, um am Fusse des Erzgebirges 
zu einer etwas ausgedehnteren Masse sich wieder zu vereinigen. Das von ihm 
eingeschlossene Mittel ist Felsitporphyr und dieser auch sonst überall sein Neben
gestein. Der andere Gang verläuft dicht an der Gränze des letzteren Porphyr 
und des grauen Gneisses von der sächsischen Gränze an bis in die Gegend süd
westlich von Ober-Graupen. Eine kleine, dem Anscheine nach stockförmige Masse 
bildet dieser Porphyr noch zwischen Jüdendorf und Drcihunken, und eine andere 
nördlich von Pihanken, beide ebenfalls im Felsitporphyr.

Bei diesen beiden Porphyrarten hätten demnach die Eruptionsspalten 
eine gleiche südnördliche Richtung, gleichwie der Syenitporphyr des mitt
leren Erzgebirges, von der jedoch die der Felsitporphyre in letzterem Gebirgs- 
theil ab weicht.

Eine eigene Gesteinsart, die ihrem Habitus nach wohl zu den Porphyren 
gehört, aber durch die mehr minder deutlich feinkörnige Structur von ihnen doch 
einigermaassen abwcicht, und mit dem auch schon von anderen Localitälen be
schriebenen F e l s i t  noch am meisten übereinstimmt, findet sich im Bereiche des 
Gneisses an einigen Puncten. Sie besteht aus einer sehr feinkörnigen bis dichten 
röthlich-, grünlichgrauen auch grauen und röthlich-, gelblichweissen Masse, worin 
sie nur selten vereinzelnte Feldspath- und Quarzkörner führt, mitunter auch 
Glimmerschuppen und Partikeln einer amphibolartigen Substanz. Wenn Quarz und 
Glimmer häufiger Vorkommen, so hat das Gestein einige Analogie auch mit fein
körnigem Greisen. Eine nahezu östlich verstreckte gangförmige Masse bildet es 
im grauen Gneiss bei Mückcnberg, wo es im grossen Bruch entblösst ist und von 
da einerseits bei St. W olfgang vorbei bis über das von da westlich befindliche 
Försterhaus sich erstreckt und dem Anscheine nach hier vom Syenitporphyr ab
geschnitten wird. Von Mückenberg ostwärts lässt es sich auch auf eine gute 
Strecke verfolgen, doch nur in Bruchstücken. Eine zweite Partie dieses Gesteins 
bietet der nordwestliche Abhang des Zechenberges, im Süden von Adolfsgrün, 
im Bereiche des rothen Gneisses. Hier dürfte sein Auftreten mehr stockförmig 
sein, wenigstens spricht dafür die Art und Weise der Verbreitung seiner Frag
mente und Blöcke. Betrachtet man aber den Verlauf des Ganges von Felsitporphyr 
bei Hinter-Tellnitz, in dessen Verlängerung diese Partie fast vollkommen fällt, 
so w ie auch seine stellenweise diesem Gestein genäherte Beschaffenheit, so wird 
man nicht ungeneigt beide fiir das Ausgehende eines grösseren Ganges zu be
trachten, und dabei die erwähnte pctrographische Verschiedenheit nur für die 
Structursmodification eines sonst gleichzeitigen Gebildes.

' )  Geognostische Karte des Königreiches Sachsen.
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E r z lagers tä t ten  and Bergbaae.
Für die günstige Beschaffenheit des grauen Gneisses hinsichtlich der Erz- 

fiihrung bietet auch der östliche Theil des Erzgebirges die unzweideutigsten 
Belege. Die reichen Silber- und zum Theil die Zinnerzdistricte, bezugsweise von 
Klostergrab, Niklasberg und Ober-Graupen, fallen in sein Gebiet. Jene Erzzonen 
dagegen, welche im Bereiche des rothen Gneisses befindlich sind, wie unter an
deren jene von Mittel-Tellnitz und Liesdorf, stehen den ersteren im Adel um vieles 
nach und sind überdiess einigermaassen auch qualitativ von ihnen verschieden. 
Günstig fiir die Erzführung ist hier ferner auch noch der Felsitporphyr, insbeson
dere für Zinnerze, doch im Allgemein für sich schon weniger als der graue Gneiss. 
Eine Ausnahme macht aber der im ersteren entwickelten Greisen von Zinnwald, 
dessen Zinnerzlagerstätten an absoluter Erzführung alle übrigen bei weitem über
bieten.

Dem ursprünglichen Plane folgend, sind im Nachfolgenden auch an diesem 
Orte einfach bloss diejenigen Daten zusammengestellt worden, wie sic sich über 
die Art und W eise des Auftretens und den geschichtlichen Verlauf des Abbaues 
der einzelnen Erzlagerstätten an Ort und Stelle sammeln Hessen. Und nach Ab
schluss dieser Arbeit erst wird sich die Gelegenheit etwa bieten können, das vor
liegende Material zu sichten und aus dem Speciellen allgemeinere Schlüsse mehr 
in geologischem Sinne zu ziehen.

Silber-, Bleierz- and Kiesgänge.

Die Ansichten, welche über die muthmassliche Entstehung der cornbinirten 
Silbererzgänge zum Theil, d. i. ihre nähere Beziehung zur Bildung des rothen 
Gneisses in einem früheren Aufsatze vorgebracht wurden, scheinen auch in den 
nachfolgenden Erzrevieren ihre Bestätigung zu finden, doch mögen hier überdiess 
auch die Porphyre auf die Erzgaugbildungen des grauen Gneisses einen nicht 
geringen Einfluss ausgeübt haben.

Klostergrab. — Die letzte Wiederaufnahme der einstigen nicht unbedeutenden 
Silberbergbaue um Klostergrab erfolgte im Jahre 1845 , nachdem diese längere 
Zeit bevor sistirt waren ‘) .  Der Anfang geschah in jenem Jahre durch die W ieder
belehnung der alten Libussa-Zeche, im Krinsdorfer Grund, welche den 15. April 
unter dem Schutznamen h. D r e i e i n i g k e i t s - Z e c h e  freigefahren wurde. Bei 
einer zu dieser Zeit stattgefundenen Gewerkenversammlung beschloss man zugleich 
den Bau einer Hütte und kam bald darauf aueh um eine Concession ein. Bei obiger 
Zeche wurden in kurzer Zeit 124 Kuxe abgesetzt, wobei sich besonders Prager 
Gewerken und die Gebrüder Kl e i n  betheiligten, und da noch weitere Nachfragen 
erfolgten, so gründete man 1847 die zweite oder J oh a n n - G e  w e r  ks c h  a ft. 
Beide Baue betrieb man gleich mit vielem Eifer, entwässerte hesonders die alten 
Grubeugebäude und hatte dabei so manche edle Anbrüche, stellenweise von 7 bis 
9löthigen Bleierzen. Die neu erwachte Bergbaulust nahm nun noch mehr zu. es 
wurden auch bei Ossegg, Riesenberg, Oberleitensdorf, Ladung, Niklasberg, 
Deutzendorf und Neustadt alte Zechen wieder gemuthet und theilweise gleich 
belegt, und es schien, als sollten die hiesigen Baue ihre frühere Ausdehnung, 
ihren alten Glanz wieder erlangen.

*) Ueber die ältere Geschichte dieser Rer^baue, so wie jener von Niklasberg, finden sich 
Nachrichten in Graf K. S l e r n b e r g ’ s „Umrisse einer Geschichte der böhmischen Berg
werke“ , so wie in S c h a l l e r ’s „Topographie von Böhmen“ .
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Nach manchen vergeblichen Versuchen wurde die nachgesuchte Concession 
für die Erbauung der Hütte vom k. Statthalter, Erzherzog Herrn S t e p h a n ,  endlich 
bewilligt und am 29. Mai 1847 durch das k. k. Berggericht zu Joachimsthal der 
Klostergraber k. k. Berggerichtssubstitution zugestellt. In einer darauf abgelial- 
tenen Gewerkenversammlung bestimmte man zu diesem Zweck 300 Actien zu 
130 il. und schritt dann vor Allem zum Grund- und Mühlenankauf mit dem nöthi- 
gen Wassergefälle, wozu gleich im Vorhinein Herr H. K l e i n  eine hilfreiche Hand 
bot. Allein die folgenden politischen Wirren Messen das hiesige so mühevoll zu 
Stande gebrachte Unternehmen fast völlig scheitern. Niemand wollte mehr Actien- 
einlagen und Zubussen entrichten und so stockte der Hüttenbau wie der Bergbau
betrieb. Dieser allgemeinen Notli wollte nun Herr H. K l e i n  wo möglich steuern* um 
dabei der Bevölkerung Hilfe und Arbeit zugleich zu gewähren. Auf seine Veran
lassung wurden die Grubenbaue und der Halt der Erze näher geprüft und da beide 
eines Betriebes lohnend befunden wurden, entschlossen sich die Gewerken wieder 
ihre Zubussen regelmässig zu entrichten, und betheiligten sich zugleich auch bei 
den Hüttenactien. Auf diese W eise wurde nebst dem Hüttenbau der tiefe Erbstollcn 
wieder in Angriff genommen, dessen weitere nordöstliche Ausrichtung gegen die 
Joannes-Zeche zu noch derzeit im Gauge ist.

Es ist diess jedoch auch nur der einzige Bau, welcher hier gegenwärtig be
steht, und zu wünschen wäre es in der That, dass der hierortige Betrieb durch 
Association grösserer Kräfte in gehörigen Gang gesetzt werden könnte, zumal 
auch da bei den noch reichlich darniederliegenden Erzmitteln der gewünschte 
Erfolg kaum ausbleiben kann, und die im grossartigen Maassstab ausgeführte und 
bereits vollendete Hütte nur des Zeitpunctes gewärtig ist, um die Aufbereitung 
der Erze in Stand zu setzen ’ ) .

Der v e r e i n i g t e  D r e i e i n i g k e i t s - B a u  begreift in sich folgende Zechen: 
D r e i e i n i g k e i t s - Z e c h e  im Krinsdorfer Grund. Sie wird gegenwärtig in 

Fristen gehalten und soll noch insolange darin verbleiben, bis der Theresia-Erb- 
stollen nieht bis zu diesem Bau getrieben sein wird. Durch eine Kunst, zu welcher 
hier hinlängliche Wasserkraft vorhanden ist, liesse sich diess aber wohl noch 
früher bewerkstelligen. Die wichtigeren Gänge sind hier der

A m s c h l e r - G a n g .  Streichen Stunde 3 — 4,  Fallen in Südost; 3 —  4 Zoll 
mächtig; Letten, Quarz mit Silbererzen 2) ,  Bleiglanz, Blende und Kiese.

J o a n n e s  in d e r  W ü s t e  G ang. Stunde 2 in Südost; 1— 2 Fuss. Ausfüllung 
wie beim letzteren.

D r e i e i n i g k e i t s - G a n g .  Stunde 2 in Nordwest; 1 —  l ‘/ g Fuss; Quarz, 
Letten, Kalk, Feldspath, zersetzter Schiefer; silberhaltiger Bleiglanz, 
Blende und Kiese.
B a r b a r a - Z e c h e ,  westlich bei Klostergrab. Eine der später gemutheten 

Zechen. Als vorzüglichere Gänge, welche gegenwärtig gänzlich aufgeschlossen 
sind und nur die nöthigen Mittel fehlen um sie wirklich abzubauen, wären hier 
zu erwähnen der

J o s e p h - G a n g .  Stunde 2— 3 in Ost; 1/ i— 1 Fuss; Quarz, Letten; Silbererze 
und Kiese.

])  Die Hütte ist im Hüttengrund erbaut und enthält ein Amalgarairwerk, welchcs in 
18 Stunden 30— 45 Mark Amalgamir-Silber erzeugen kann, ferner einen Schmelzofen 
und eine nach Schemnitzer-Art construirte Wäsche mit 12 Pocheisen und 4 Rostherden. 
Versuchsweise wurden im Jahre 1851 die bei der ErbstollengewSltigung gewonnenen 
Erze aufbereitet und ergaben ein Amalgam mit 57 Mark 4 Loth Silber.

8) Die Silbererze von Klostergrab sind vorherrschend Rothgiltig und Sprödglaserz.
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B a r b a r a - G a n g .  Stunde 1— 12,  76° in W est; 3 — 4 Fuss; Quarz, Horn
stein; Rothgiltig, Weichgewiichs und Arsenkies.

D e u t s c h - B ö  h m i s c h e - H ä u s e r - G a n g .  Stunde 1— 2,  SO" in Ost; 4 bis 
5 Fuss; Quarz, Letten; Rothgiltig, etwas Glaserz, Pyrit.

Jo a n n e s - G a n g .  Stunde 2— 3 in Südost. Analog dem letzteren.
Ni kd Ia i - G a n g .  Stunde 9— 10, 70° in Nordost; 8— 10 Zoll; Quarz, etwas 

Letten; vorherrschend Glaserz, wenig Rothgiltig, dann Pyrit und Arsenkies.
—  Dieser Gang ist an der Erbstollensohle angefahren und hier schaart er 
sich auch mit einigen der obigen Gänge.
ln der 30. Klafter ungefähr von 4. Luftschacht östlich hat man letzterer Zeit 

einen bisher unbekannten n e u e n  Gang durchfahren, der bei 50° Fallen in Ost- 
Nordost 1 Fuss mächtig ist und in einem dichten röthlichen Quarz reichlich Roth
giltig mit Kiesen führt.

J o a n n e s - Z e c h e  bei Klostergrab (zwischen dem Kloster- und Saugrund). 
Die bedeutungsvolleren Gänge sind da der

F l ä m m i n g s - G a n g .  Stunde 4 in Südost mit Silbererzen. Angeblich soll er 
auch goldführend sein.

J o a n n e s - G a n g .  Stunde 3 in Südost mit Silbererzen und Kiesen.
J o a n n e s e r  Gang .  Analog dem letzteren.
M ä c h t i g e - F a u s t - G a n g .  Stunde 5 in Süd-Südost mit Silbererzen und 

angeblich auch mit Gold.
A l l m a c h t - C h r i s t i - Z e c h e  bei Klostergrab (zwischen den obigen Grün

den). Die Gänge dieser Zeche will man an der Sohle des erst zu gewältigenden 
Erbstollens abbauen. In früheren Zeilen sollen sie sehr reiche Anbrüche geliefert 
haben, daher hat diese Gegend auch den Namen „Keichmacher-Gebirg“ erhalten. 
Namhaftere Gänge sind hier der

A l l m a c h t - C h r i s t i - G a n g .  Stunde 3 in Südost; 8 — 9 Zoll; Quarz und 
Letten mit Rothgiltig und Glaserz.

A e g i d i - G a n g .  Stunde 2— 3 in Südost; l 1/ 2— 2 Fuss; analog dem letzteren.
J o s e p h i -  o d e r  W e n  z i e r - G a n g .  Stunde 5, 70° in Nord; Quarz, Letten, 

Feldspath, wenig Silbererze und viel Kiese.
Der T h e r e s i a - E r b s t o l l e n  mündet in den Clementi-Stollen der Maurizi- 

Braunkohlen-Zeche, welcher bei W ernsdorf neben der Wiesenmühle eingetrieben 
ist. Bis zur Barbara-Zeche ist der erstere bei einer Teufe von 42° nahezu in W est, 
dann in Nordost verstreckt und unterfährt die Baue der Joannes-, Allmacht-Christi- 
Zeche bis zu 60° Teufe, weiter aber die alten Zechen: J u n g f e r - ,  D o m h e r r n -  
und die Zechen „am Sande.“  Gegenwärtig findet seine Ausrichtung im Joannes
felde Statt.

Von den alten Zcchen sind, nebst den letztgenannten, noch gemuthet die 
J o a n n e s - Z e c h e  am Buchberg, die A n t o n i - ,  V i e r z e h n  - N o t h h e l f e r - ,  
L e o p o l d i n e - ,  R a i m u n d i - Z e c h e  (nördlich vom Saugrund) und die A da l -  
b e r t i - Z e c h e  (gegen den Stürmerberg zu). Alle diese Zechen lieferten in der 
früheren Periode reiche Ausbeuten an Silbererzen, einige auch an Bleierzen, 
namentlich die Vierzehn-Nothhelfer-Zeche (35  —  50 Pfund Blei mit 7 —  9 Lotli 
Silber). Am Buchberg sollen die Gänge Stunde 1 —  3 streichen und in Südost 
einfallen, mit Ausnahme des Joannes-Ganges, der in Nordwest-West verflächt. 
Diesen hält man auch nur für die Fortsetzung des oben genannten Barbara-Ganges.

Niklasberg. —  Gegen Ende des Jahres 1848 wurde vom Aerar die Niklas
berger „ v e r e i n i g t e  II i m m e l s f ü r s t -  und  K r e u z s t o l l e n - Z e c h e “ am 
Hirschberg (8  grosse Feldmaassen) aufgelassen, gleich darauf aber (den 1. Nov.) 
von einer Gewerkschaft wieder gemuthet, nachdem sich die diessbezüglichen
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Untersuchungen und die Erzproben für einen Weiterbetrieb dieses Werkes günstig 
erwiesen hatten. Das Jahr darauf traf man Anstalten für diese Grube die erste 
Poch- und Stosswäsche zu errichten. Sie wurde nach Freiberger Construction 
erbaut und im Jahre 1851 vollendet, so dass sie bereits den 20. Mai d. J. in 
Gang gesetzt werden konnte. Bezüglich des Bergbaubetriebes selbst, welcher, 
da er gegenwärtig gleichsam nur in Fristen geht, bei dem äusserst schwachen 
Betriebe gar keine Ausbeute liefert, würde sich als einer der nothwendigsten Vor
baue die Eröffnung der Teufe und dazu wieder die Errichtung einer Wasserhe- 
bungsmaschine als unerlässlich herausstellen, während bei den weiteren Tiefbauen 
mit der Zeit auch eine Wassersäulmaschine erforderlich wäre, zu welchem Behufe 
der Allerheiligen-Schacht bei seinem festen Nebengestein und der günstigen Lage 
jedenfalls die besten Bedingnisse bieten würde. Allein die vorzüglichsten und 
nothwendigsten aller Vorbedingnisse bleiben so wie bei Klostergrab auch hier: 
ausreichendere Mittel und ein raisonmässiger Plan zur Einleitung und nachherigen 
Fortführung des Baues, Bedingnisse, welche zum Theil ihre Erledigung erhalten 
würden durch die Verschmelzung aller Gewerkschaften der hiesigen Gegend zu 
einer einzigen, grösseren Gewerkschaft. Dadurch würde nicht allein der Betrieb 
vereinfacht, sondern es wäre auch den bisher zersplitterten Kräften der W eg zu 
einem einheitlichen Ziele angebahnt, zu dessen Erreichung auf diese W eise schon 
im Vorhinein ein weit grösseres Feld hoffnungsreicher Erwartungen geboten sein 
würde, als diess bei den jetzigen Sonderinteressen überhaupt auch nur denkbar 
sein kann.

Die hiesigen Erzgänge sind theils S t e h e n d e  und M o r g e n g ä n g e ,  theils 
F l a c h e ;  unter diesen stehen die letzteren den anderen in ihrem Adel nach und 
dürften auch durchgängig jüngerer Entstehung sein, wenigstens sind hier in der 
Regel die Verwerter Flache. In welcher Beziehung aber diese oder jene Gänge, 
so wie auch jene von Klostergrab zu dem Felsitporphyr stehen, lässt sich nach 
den jetzigen mangelhaften Aufschlüssen nicht entscheiden. Ihrer Richtung nach 
fallen noch die Flachen oder Stehenden mit der muthmaasslich nahezu so verlau
fende Tiefspalte des Porphyrs am frühesten zusammen. Bezüglich der Erzführung 
macht sich zwischen dem hiesigen und dem Klostergraber Erzrevier die Erschei
nung bemerkbar, dass während bei jenem silberhaltiger Bleiglanz nebst Kiesen 
vorherrscht, bei diesem die Silbererze vorwiegend sind.

Als wichtigere Gänge, welche namentlich bei dem jetzigen Betrieb eine be
sondere Aufmerksamkeit verdienten, wären zu bezeichnen *) der

A l l e r h e i l i g e n - G a n g .  S tu n dei— 2, 35— 4 0 # in W est-Nordwest; i  Fuss 
und darüber; Letten, Quarz, Dolomit, Bleiglanz, Kiese a)  und etwas Silbererze. 
Früher ist er in der Nähe des Francisci-Ganges an der Scharung mit dem Joannes- 
Gang und den Josephi-Blättern abgebaut worden.

H i m m e l s f ü r s t i n - G a n g .  Stunde 1 — 2 ,  40  —  50° in West-Nordwest. 
Mächtigkeit sehr wechselnd. Ausfüllung: dichter Quarz mit Braunspath, Feld- 
spath, Kiesen, Blende und Bleiglanz, stellenweise reich an Silbererzen. Die Alten 
hatten ihn unter demNamen „Himmelskönigin“ auf beiden Seiten des „Verwerfers“ 
und über dem Himmelsfürsten-Schacht bis zum Löhnschaffer-Stollen abgebaut.

L ö h n s c h a f f e r - G a n g .  Stunde 2 — 3, 7 0 — 90° in Nordwest. Erbesteht 
eigentlich aus mehreren mit einander sehr spitzwinklich sich scharenden Gängen. 
Ausfüllung: grauer und weisser Quarz mit Bleiglanz, Blende, Bothgiltig und

' )  Nach einem Auszuge aus Actenstücken.
®) Diese Kiese halten selten über 3 Loth Silber und auch der Bleiglanz ist dann nur 

hältiger, wenn er mit Rothgiltigerz sichtbar imprSgnirt ist.
K . k .  g e o lo g is c h e  R e ie h a tw ta lt . 9 .  J a h rga n g  1 6 5 8 . IV. 72



560 Johann -lokelv.

bedeutenden Mengen von Arsenkies. Früher ein sehr edel abgebouter Gang, daher 
auch seine Benennung, und auch jetzt noch sind stellenweise an der First des 
Löhnschaffer-Stollens abbauwürdige Mittel zu beleuchten. Die alten Verhaue 
gehen von Tag aus bis zur Sohle des alten Allerheiligen-Stollens, so wie auch 
vom erst genannten Stollen auf weite Strecken nordwärts. Für die zukünftigen 
Baue dürfte seine Ausrichtung besonders an und unter dem Kreuzstollen günstige 
Erfolge in Aussicht stellen.

W e n z l e r - G a n g .  Stunde 2 —  3 , 40  —  SO« in Nordwest. Grus, Quarz, 
Pyrit, Arsenkies, Bleiglanz und Rothgiltig. An Scharkreuzen pflegt er sich zu 
veredeln, wie so manche andere Gänge. An diesen Puncten ist er von den Alten, 
namentlich in der Nähe des Joannes-Ganges und der Josephi-Blätter am Kreuz- 
stollcn, abgebaut worden.

K r ü g n e r - G a n g .  Stunde 2— 3, 70 —  85® in Nordwest. An seiner Scha
rung mit dem Georgi-Gang sollen reiche Mittel anstehend sein.

J o a n n e s - G a n g .  Stunde 4 — 5, 5 0 — SS® in West-Nordwest. An seiner 
Scharung mit dem W enzler-, Francisci-Gang und den Josephi-Blättern ist er bis 
zur Sohle des Kreuzstollens stark verhaut, so wie auch im schwarzen Schacht, an 
der Scharung mit dem Jesu-Kindlein und dem Verwerfer, bis unter die Sohle des 
alten Allerheiligen -  Stollens. Seine weitere Ausrichtung berechtigt noch immer
hin zu den besten Hoffnungen.

D r e i  J o s e p h i - G ä n g e  (Josephi-Hangendblatt, Josephi-Gang und Josephi- 
Liegendblatt). Stunde 3— 4, 70— 90° in Nordwest. Auch sie lieferten vor Zeiten 
reiche Ausbeuten. Das Hangendblatt ist bis unter den Kreuzstollen in der Scha
rung mit dem Francisci-, Joannes-, Allerheiligen- und Wenzler-Gang verhaut, 
der Josephi-Gang und das Liegendblatt aber wahrscheinlich nur bis zur Sohle des 
Frauenstollens. Beide dürften in ihren nnverritzten Theilen noch reiche Erz
anbrüche bieten.

H u b e r t u s - G a n g .  Stunde 5 ,  S0° in Nord-Nordwest. 2 — 6 Zoll; Quarz 
mit Rothgiltig angeflogen. An der Scharung mit dem Georgi-Gang ist er in neuerer 
Zeit edel eröffnet worden, und seiner Beschaffenheit nach dürfte er sich auch 
weiterhin ähnlicher Weise verhalten.

P r o k o p i - G a n g .  Stunde 4, 80— 85®'in Nordwest, 2 Fuss mächtig; Letten, 
Quarz, aufgelöster Schiefer, Kiese, etwas Rothgiltig- und Glaserz. Dieser so wie 
der letztgenannte Gang setzen nahe unter der Kirche von Niklasberg auf.

J e s u - K i n d l e i n - G a n g .  Stunde 11 —  12, 60 —  80° in O st Ueber dem 
Löhnschafferstollen ist er bis zur Scharung mit dem Löhnschaffer-Gang und auch 
noch anderwärts ziemlich stark verhaut.

K a r l - G a n g .  Stunde 9 — 10, 8 0 — 90® in Südwest. Im Allgemeinen noch 
wenig untersucht und nur in so ferne bemerkenswerth, als er mehrere Gänge 
verwerfen soll, gleichwie der

V e r w e r f e r ,  ein in Stunde 10— 11 streichender und 7 5 — 90® in Südwest 
fallender Lettengang, welcher alle in seinem Bereich befindlichen Gänge durch
setzt und verwirft. Beachtenswerth ist es, dass die von ihm durchsetzten bedeu
tenderen Gänge in seiner Nähe nirgend edel abgebaut wurden.

Der G o t t f r i e d - G a n g  (Stunde 3— 4 in Nord west), der sogenannte e d l e  
G a n g  (Stunde 5 — 6 in Süd), der G e o r g i - G a n g  (Stunde 12 in W est), der 
B l e i g a n g  (Stunde 9 — 10 in Südwesf) und der H e i l i g e n - K r e u z ^ G a n g  
(Stunde 10 — 11 in W est-Südwest) haben keine besondere Bedeutung. Diesem 
letzteren Gange nach ist der K r e u z s t o l l e n  getrieben, welcher alle alten Baue 
unterfährt und sowohl zur Wasserlösung als zur Förderung dient. Die Teufe, die 
er vom Löhnschaffer-Stollen bis zum Mundloch einbringt, beträgt 65 —  70 Klft.
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Die zu dieser Zeche gehörige und im Hüttengrund erbaute Wäsche hat 
9 Eisen.

Die nachfolgenden Zechen wurden theils zu gleicher Zeit mit den obigen, 
theils früher schon gemuthet, aber auch sie hält man jetzt nur in Fristen, und 
zwar die

D r e i k ö n i g - Z e c h e ,  im Rosenkranzer Gebirg, an der westlichen Seite 
des Hiittengrundes. W ichtigere Gänge sind hier der 

J o a n n e s - G a n g .  Stunde 1 , 75° in W est. 1— l 1/^ Fuss; Quarz mit Glas
erz und Rothgiltig. Davon westlich der 

B l e i g a n g .  Stunde 1 , 65° in Ost. 4  Fuss mächtig; Letten, Bleiglanz, Pyrit 
und Arsenkies. Dieser Gang heisst am Nordgehänge des Neben-Thaies 
Mariahilf- und am Südgehänge Sonntagsgang.

D r e i k ö n i g - G a n g .  Stunde 3 , 60— 70° in Nordwest. 1— i y 2 Fuss; Quarz 
mit Rothgiltig angeilogen und eingesprengt, etwas Glaserz.
V e r e i n i g t e  G e s e l l s c h a f t s - Z e c h e  (früher F leischer-Zeche). Sie 

wurde 1847 von der jetzigen Niklasberger Gewerkschaft gemuthet und befindet 
sich unter dem Stürmerberg. Früher ein ausgedehnter und sehr ertragsreicher 
Bau. Er wurde da in den oberen Horizonten geführt, nunmehr beabsichtigt man 
ihn aber im Horizonte des Stollens weiter zu betreiben.

Der wichtigste Gang war hier der F l e i s c h e r - Z e c h e r - G a n g .  Stunde 
1 — 2 ,  45 —  SO® in W est; S Fuss mächtig. Die Ausfüllung ist angeblich eine 
zweifache; das 3 —  5 Zoll starke Hangende desselben setzt weisser Quarz mit 
angeflogenem Rothgiltig zusammen, das Liegende ein grauer Quarz mit silber
haltigem Bleiglanz und Kiesen. Es sind das gleichsam zwei neben einander ent
wickelte Gänge, die durch eine ‘ / a Fuss starke Lettenschicht geschieden sind. 
Der liegende Theil verdrückt oft den hangenden. Ausserdem setzen noch 3 — 4 
andere Gänge auf, die in Stunde 8 — 9 streichen und in Nordost fallen. Sie be
stehen bloss aus Letten und Pyrit.

Im T o d t e n h a u e r - G e b i r g  waren in früheren Zeiten auch ausgedehnte 
Baue, zumeist aber Tagbaue, und soll man hier besonders Bleiglanz gewonnen 
haben. Angeblich streichen die Gänge zwischen Stunde 1-— 3 und fallen in Ost- 
Südost. Ferner bestehen kleinere Zechen am nördlichen Abhange des Stürmer
berges, und es wurde hiervor einem Jahre die D r e i f a l t i g k e i t s - Z e c h e  wieder 
gemuthet, auf einen Stunde 2 streichenden und in W est fallenden Silbergang. 
Ueberdiess ist noch gemuthet südlich von Niklasberg (an der linken Thalseite) 
von alten Zechen die A n t o n  v o n  P a d u a - Z e c h e  mit den alten Stollen und 
Strecken, welche sich bis zur alten Schmelzhütte ausdehnen. Der Anton von 
Padua-Gang ist der wichtigste und streicht, so wie die übrigen hier noch eini- 
germassen bekannten Gänge zwischen Stunde 2— 3.

Llesdorf and Hlttel-Tellnitz. Die Erzgänge dieser beiden Localitäten, beste
hend aus Quarz, Talk, Feldspath mit silberhaltigen Kiesen und Bleiglanz (Silber
erze sind jetzt untergeordnet, obwohl Anbrüche davon, besonders zu Ende des 
17. Jahrhunderts bei Liesdorf nicht selten waren), setzen im rothen Gneiss auf. 
Allem Anscheine nach gehören sie einem eigenen Erzgangsysterne an, das im Ge
gensätze zu der „edlen Silber- und Bleiformation“ von Klostergrab und Niklasberg 
als „edle Kiesformation“ zu bezeichnen wäre. Böhmischer Seits steht sie der 
Kathariuaberger Erzgangformation noch am nächsten und verdankt so wie dort 
auch hier ihre Entstehung wahrscheinlich dem Granit, der den rothen Gneiss 
nach dem Obigen auch in dieser Gegend an vielen Orten stockförmig durchsetzt. 
Nach den weiten Ausbauräumen, namentlich bei Mittel-Tellnitz zu schliessen, 
musste einst der Bau hier eine nicht geringe Ausdehnung besessen haben,

72*
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obwohl Geschichtliches darüber so gut als gänzlich fehlt. Gegenwärtig betreibt 
an beiden Orten Graf W e s t p h a l e n  einen nur schwachen Bau. Unter ähnlichen 
Verhältnissen dürften jenen analoge Gänge noch in der Gegend von E b e r s d o r f  
und S c h ö n w a l d  entwickelt sein, wo man früher auch Versuchsbaue geführt 
haben soll.

Z innern .

Ganz eigene Verhältnisse sind es, unter denen die Zinnerzgänge im östlichen 
Theile des Erzgebirges auftreten. Im westlichen Gebirgsanfheil ist es entschieden 
der Granit (von Neudek-Eibenstock), mit dessen Entstehung die Bildung der Zinn- 
erzgänge znsammenhängt, hier wieder kann man einerseits nur dem Felsitporphyr 
diesen Einfluss zuschreiben, während andererseits es auch solche Zinnerzlager
stätten gibt, die, wenn auch im Bereiche des letzteren befindlich, genetisch mit* 
ihm doch in nächster Wechselbeziehung nicht stehen können. Diess gilt insbeson
dere von den Zinnwalder Zinnerzniederlagen, welche im Greisen Vorkommen. Die 
übrigen Zinnerzgänge setzen theils im grauen Gneiss auf und ihre Bildung fällt allem 
Anscheine nach mit jener des Felsitporphyres zusammen, theils sind sie im letzteren 
entwickelt und dürften da als Secretionsbildungen des wahrscheinlich durchgängig 
zinnerzführenden Porphyres zu betrachten sein. Auf diese W eise wären hier 
d re  i e r l e i  Systeme von Zinnerzgängen entwickelt, von denen die des grauen 
Gneisses als die ältesten, jene des Greisen hingegen als die jüngsten Erznieder
lagen anzusehen wären.

Zinnerig&nge im grauen Gneiss.

Das Streichen der Gänge ist wie in allen Erzrevieren sehr verschieden. 
Auch da sind alle möglichen Streichungsrichtungen repräsentirt, doch dürfte, so 
weit die jetzigen Aufschlüsse und die einigermassen nähere Kenntniss der alten 
Gänge es beurtheilen lassen, den Morgengängen (Stunde 3 —  6 ) und den Spat- 
gäugen (Stunde 6— 9 ) sowohl hinsichtlich ihrer absoluten als relativen Erzführung 
die wesentlichere Rolle zufallen. Ob aber die je  einer bestimmten Streichungs
richtung angehörigen Gänge auch genetisch verschiedenen Gangsystemen ange
hören, lässt sich dermalen nicht näher entscheiden. Dazu sind auch gewöhnlich 
die sich kreuzenden Gänge derart mit einander verflösst, dass eine relative Alters
bestimmung bei ihnen fast ganz und gar unmöglich wird, würde selbst darauf auch 
im Allgemeinen eine grössere Aufmerksamkeit verwendet werden, als es sonst 
im praktischen Leben zu geschehen pflegt. Zwischen Stunde 4 — S streichende 
Klüfte durchsetzen mehrorts die übrigen Gänge, und diese Richtung scheint auch 
den jüngeren Gangbildungen anzugehören.

Auf diese im grauen Gneiss entwickelten Zinnerzgänge bestehen gegen
wärtig die Baue bei O b e r - G r a u p e n .  Bei weitem sind sie aber jetzt nicht mehr 
Das, was sie in der früheren Periode, namentlich im 16. und 17. Jahrhundert 
waren, woher für den Graupener Zinnbergbau eigentlich seine Berühmtheit datirt. 
Von diesen Zeiten her war der Bau vielfach zersplittert, meist von kleinen Ge
werkschaften oder Privateigenthümern in lässiger W eise geführt, doch ganz 
sistirt war er bisher eigentlich niemals. Nur seit jüngster Zeit, von 1856 ange
fangen, wo sämmtliche hiesige Grubenantheile Herr W i n k e  ns käuflich an sich 
gebracht hat, wird er mit grösserem Nachdruck und raisonmässiger unter der 
Leitung des Herrn Johann H ö n i g e r  betrieben, wobei er von Jahr zu Jahr eine 
grössere Ausdehnung gewinnt und stets ertragsreicher zu werden verspricht.

Gegenwärtig sind bei O ber-G raupen im Betrieb, und zwar theils im 
Erzabbau, theils im Hoffnungsbau begriffen: die H ö r l - ,  K r e u z g a n g - ,
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G a b e - G o t t e s - ,  M a n s c h w e d - ,  N e u - H o f f n u n g - Z e c h e  und der A n t o n i -  
S t o l l e n ,  und einige Zechen im K n ö t e l g e b i r g .

Als die wichtigeren jetzt noch etwas näher bekannten Gänge im nördlichen 
Theile des Revieres (gegen Mückenberg zu) sind zu bezeichnen: der Hör l - Gang ,  
Stunde 7 in Nord, —  K r e u z g a n g ,  Stunde 3 in Südost; andere Gänge auch 
Stunde 6 in Nord, — G a b e - G o t t e s - G a n g ,  Stunde 6— 7 in Nord, —  L u c a s -  
G a n g ,  Stunde 11 in Ost -  Nordost, —  Gänge an der Neu-Hoffnung-Zeche, 
Stunde 6 ,in Nord. —  Ueberdiess in der Nachbarschaft jener Gänge noch zahl
reiche andere meist unbenannte Gänge.

Die genannten sind gegenwärtig alle aufgeschlossen. Ihre Mächtigkeit variirt 
zwischen 1 —  10 Zoll, selten darüber. Das Verflachen beträgt gewöhnlich 
12— 20®, und 30° fallende Gänge gehören zu den Seltenheiten. Die Ausfüllung 
ist vorzugsweise ein schiefriges, theils glirnmeriges, theils auch talkartiges, dabei 
aber stets Feldspath führendes greisenartiges Gestein (Gneiss-Greisen), worin der 
Zinnstein entweder in Schnüren, Lagen, Nestern ausgeschieden oder auch darin 
fein vertheilt ist, nicht selten aber auch auf Klüften und Salbändern in Krystall- 
aggregatcn aufsitzt. Bei geringeren Gängen nimmt er zuweilen in derben Mitteln 
selbst auch die ganze Gangmasse ein. An Uebergemengtheilen sind besonders 
hervorzuheben Talk oder Speckstein von verschiedenen Farben und Flussspatb, in 
grösseren Mengen namentlich bei der Gabe-Gottes-Zeche.

Im S t e i n k n o c h e n - G e b i r g ,  im Südwesten und Süden von Ober-Graupen, 
wo die mächtigen und weit ausgedehnten Pingen- und Haldenzüge sprechende Zeugen 
der einstigen Blüthe des hiesigen Bergbaues sind, ist gegenwärtig nur die Neu- 
Hoffnung-Zeche in Betrieb, und einer der wichtigsten Gänge ist da der B l e i c h e -  
G a n g  (Stunde 8 in Nordost) und der G l i m m e r - G e f ä h r t e  (Stunde 9 in Nord
ost). Die übrigen von den Alten abgebauten Gänge streichen theils Stunde 2 —  5 
(in Nordwest), theils Stunde 8 — 10 (in Nordost). Die Ausfüllung ist ebenfalls 
ein festes greisenartiges Gestein, worin das Zinnerz eingesprengt oder in derben 
Massen vorkommt, so wie es nicht selten die Gangausfüllung auch für sich selbst 
bildet.

Zahlreich und ausgebreitet waren die Zinnbergbaue vor Zeiten auch im so
genannten K n ö t e l g e b i r g  (östlich von Ober-Graupen) >). Jetzt bestehen hier 
Erzabbaue sowohl wie Ausrichtungsbaue an der A b e n d s t e r n - ,  W e n d e l i n - ,  
G e o r g -  und J o a n n e s - Z e c h e ,  wo die gleichnamigen, zwischen Stunde 7— 9 
streichenden und, mit Ausnahme des in Südwest fallenden Abendstern-Ganges, in 
Nordost verflachenden Gänge als die Hauptgänge zu bezeichnen wären. Ueberdiess 
sind noch Morgengänge (Stunde 2 —  4 )  und Flache (Stunde 10— 12) bekannt. 
Die Ausfüllung besteht auch hier aus einem schiefrigen greisenartigen Gestein, 
bei dem bald der glimmerige, bald der talkartige Bestandtheil, biild auch der 
Quarz vorwiegt. Das Zinnerz ist darin theils derb, theils in Krystallen ein
gesprengt und so nicht selten auch an den Salbändern ausgeschieden, gleich
sam als ein Zinnerzbesteg. Die Gangmächtigkeit beträgt im Mittel y a bis 
1 Fuss. Bemerkenswerth ist an der Abeudstern -  Zeche die sogenannte K i e f e r -  
Z e c h e r  s t e h e n d e  K l u f t ,  welche, bei einem Streichen Stunde 4  —  5 und 85° 
Fallen in Nord-Nordwest, den Abendstern- und noch andere benachbarte Zinnerz
gänge durchsetzt. Sie ist */*—  3 Fuss mächtig und führt ein bräunliches oder 
grünlichgraues quarzig-glimmeriges Gestein, mit nur sehr geringem Zinnerzhalt, 
so dass sie sich bisher als unabbauwürdig erwiesen hat.

*) In der Sladl Graupen und in deren nächster Umgebung waren niemals Baue; liier bestand 
bloss das Bergamt.
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An dieser Zeche sollen die Alten auch silberhaltigen Bleiglanz abgebaut 
haben, so auch in der Silbcrleithen (nördlich von Graupen) und beiin Kesselteich 
(östlich von Ober-Graupen). Diese Gänge scheinen zu den Tellnitzer Gängen in 
einiger Beziehung zu stehen.

Zu erwähnen wären noch von den alten Zinnbergbauen der sogenannte 
Ma h l e r -  (M aler-?) Z u g  nördlich von der Abendstern-Zeche, dessen Tagver- 
ritzungen auf einem mächtigen, Stunde 5 streichenden Gang bis auf 100° Länge 
sich ausdehnen; dann die Baue am P r e i s s e l b e r g  (westlich von St. W olfgang) 
und am G l ä s e n b e r g  (Glösenberg) im Osten von Ober-Graupen. Am letzteren 
Orte streichen die Gänge vorherrschend zwischen Stunde 3— 5, was sich in der 
dortigen weiten Pinge auch über Tag beobachten lässt. An der Z w i t t e r - P i n g e  
(östlich vom Maler-Zug) ist das Zinnerz mit noch anderen Erzen, namentlich Kupfer, 
Wolfram u. s. w., wahrscheinlich in einem dem Anscheine nach stockförmig ent
wickelten feinkörnigen Greisen vorgekommen. Ein ähnliches Gestein findet sich 
in mitten des Felsitporphyrs auch in Südwest von Ober-Graupen. Angeblich hatte 
man, nebst Zinnerz, Kupferkies vor etwa 60 Jahren im sogenannten g r o s s e n  
B r u c h  bei Mückenberg gewonnen, wo es in den oberen Teufen des dort auf
setzenden Felsitganges beigebrochen sein soll. Endlich sind Zinnerzgänge noch 
am H ü t t e n b e r g  (westlich von Ober-Graupen) und im sogenannten H u n g e r 
k a s t e n  (östlich vom Siebengiebel Försterhaus) abgebaut worden, wo sie in dem 
von Porphyr bedeckten grauen Gneiss aufsetzen.

Die von den Alten eingebrachten Teufen waren namentlich um Mückenberg 
100°, in Ober-Graupen über 60°, im Steinknochen-Gebirg 80 —  60® und im 
Knötelgebirg 4 0 — 50° von Tag aus. Gegenwärtig geht man an diesen Puncten 
mit den Hoffnungsbauen noch einmal so tief nieder.

Die Erze oder Schliche, welche im geschlämmten Zustande vom Centner 
durchschnittlich 50 —  60 Pfund reines Zinn liefern, werden bei Graupen selbst 
an der zu dem W erke gehörigen Hütte verschmolzen. Die quartalige Erzeugung 
der gesammten Baue beträgt im Mittel 70 —  80 Centner reines Zinn, im Geld- 
werthe bis zu 6400 fl., welcher Ertrag jedoch bei dem an Ausdehnung immer 
mehr zunehmenden Betriebe sich in Zukunft voraussichtlich noch um ein Nam
haftes steigern wird.

Zinnerzgänge Im Felsitporphyr.

Von den obigen, im grauen Gneiss so wie auch von jenen, im Greisen ent
wickelten Zinnerzstätten sind die der hier aufzuführenden Zechen, abgesehen 
jedoch von der Zinnerzführung, nicht allein ihrer Beschaffenheit nach verschieden, 
sondern auch in Bezug der Quantitätsverhältnisse des Erzes stehen sie den beiden 
ändern bei weitem nach. Die Morgengänge (Stunde 3— 5 ) sind hier die vorherr
schenden und zugleich relativ die edleren, ob sie aber mit den ähnlich streichenden 
Zinnerzgängen des grauen Gneisses als gleichzeitige Bildungen zu betrachten 
seien, lässt sich schwer entscheiden. Wahrscheinlich ist es zwar, dass wenn sich die 
letzteren Gänge wirklich als jünger erweisen sollten als die Spatgänge, und dann 
nicht bloss verschieden verlaufende Spaltenbildungen eines und desselben Gang- 
systemes wären, die Möglichkeit einer gleichzeitigen Entstehung der Morgen- 
gängc des Felsitporphyres und des grauen Gneisses nicht ausgeschlossen bliebe, 
wenn auch dann die Factoren, die ihrer Entstehung zu Grunde lagen, nur äusserst 
schwierig zu enträthseln sind.

Im Bereiche des Felsitporphyrs sind die Zinnerzgänge gegenwärtig vor
zugsweise in der Gegend von Hinter-Zinnwald, im S e e g r u n d ,  aufgeschlossen, 
wo an den,  dem obigen Eigenthümer angehörigen H i m m e l f a h r t -  und
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S e g e n - G o t t e s - Z e c h e n  theils wirkliche Erzabhaue, theils nur Ausrichtungs
baue bestehen. Vor ihrer Wiederaufnahme im Jahre 1856 sind sie 80 bis 
90 Jahre ungefähr sistirt gewesen.

An der ersteren Zeche wird derzeit nur e in  Gang, der Himmelfahrt-Gang, 
abgebaut Bei einem Streichen Stunde 4  fallt er 70— 78° in Nord-Westnord und 
ist 5 Fuss mächtig. Die Ausfüllung ist bei ihm, so wie bei den übrigen hiesigen 
Gängen, theils eine Art von regenerirtem Porphyr oder Letten, von meist roth- 
brauner Farbe, mit Schnüren und Lagen von Quarz und Hornstein, theils ein talk
artiges oder glimmeriges, greisenartiges Gestein, oder Hornstein und rother Quarz, 
mitunter auch ein Brockengestcin. Der Zinnstein ist meist nur eingesprengt und 
unregelmässig vertheilt, so dass der Adel sowohl bei diesem Gange, als auch bei 
den übrigen sehr wechselnd i s t ' ) .

Die anderen, etwa 10 an Zahl, hier noch bekannten und grösstentheils auch 
aufgeschlossenen Gänge haben ein nahezu gleiches Streichen und Fallen, und 
sind durchschnittlich 2— 3 Fuss mächtig. In der 32. Klafter vom Stollenmundloch 
hat man noch einen 3 Fuss mächtigen Gang angefahren, der 88° in Südwest ver- 
flächt, und die übrigen verwerfen soll.

Unter den von den Alten abgebauten Gängen waren die wichtigeren der 
Nikasi-, Constantin-und Eliasgang. Auch sie streichen Stunde 4 —  5 und fallen 
in Nordwest-Nord.

Südlich von der Himmelfahrt-Zeche sind durch Schürfe neben der Chaussee 
noch mehrere andere Gänge aufgeschlossen worden, worunter einer der namhaf
testen der Blaue-Gang ist. Er hat fast Eine Klafter Mächtigkeit und streicht 
Stunde 2— 3. Die übrigen Gänge streichen mehr in Stunde 4 und setzen gröss
tentheils hinüber zu der S e g e n - G o t t e s - Z e c h e .  Hier wird gegenwärtig bloss 
der Hauptstollen fortgesetzt, um einen grösseren Theil des Gebirges (an der 
rechten Seite des Seegrundes) aufzuschlicssen. Dieser Stollen durchfährt 7 Zinn
erzgänge, welche zwischen Stunde 3 —  S streichen und in Nordwest einfallen. 
Von alten Zeiten her bestehen, 80 Klafter ungefähr Morn Stollenmundloch, sehr 
weite Ausbauräume, und man ist der Meinung, dass der hier vorhanden gewesene 
bedeutende Adelspunct durch das Zusammenscharen vieler solcher Gänge bedingt 
worden sei.

Ein Stollenbau besteht ferner noch in der sogenannten H a n t s c h e l s -  
S c h l i c h t e  (östlich von der Eichwalder Chaussee). Die den obigen analogen 
Gänge streichen da theils Stunde 3 —  4 , theils Stnnde 7, und es sind deren 5 
näher bekannt und aufgeschlossen.

Ausgedehnte Baue bestanden vor Zeiten in dieser Gegend noch am Z e c h e n 
b e r g  (im Osten vom Seegrund), wo die von den obigen jedoch einigermassen ab
weichenden zinnerzführenden Gänge gleichfalls im Felsitporphyr entwickelt sind. 
Bei den jüngsten Schürfarbeiten hat man an diesem Orte von den alten Gängen 
etwa 25 aufgenommen, unter denen in Stunde 3 — 6 streichende und steil in 
Nordwest fallende Gänge die herrschenden sind, doch setzen daneben auch 
Stehende (Stunde 1— 12, 70— 80° in Ost) auf. Die Gangausfiillung ist eine feste, 
hornstein- oder quarzartige, zum Theil auch greisenartige Grundmasse mit Talk, 
Feldspath, Kiesen (Arsen-, K upfer-, Nickelkies), Malachit, W'olfram, silber
haltigem Bleiglanz und Zinnstein, angeblich auch mit wenig Silbererzen. Diesem 
nach sind diese Gänge, oder wenigstens ein Theil derselben von den Seegrunder 
Zinnerzgängen wesentlich verschieden, so genügend aufgeschlossen sind sie aber

J)  Durchschnittlich gibt i  Schock Fuhren Pochjiänge ( =  60 Fuhren, ä IS Ctnr. =  
900 Ctnr.) 5 Ctnr. Zinnerz und diese im Mittel 1U0 Pfund reines Zinn.
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immerhin noch nicht, um ein Urtheil über ihre gegenseitige Beziehung fällen 
zu können.

Zinnerz im Greisen.

Nahezu in der Mitte von Hinter-Zinnwald ist dem Felsitporphyr der von 
manchen Seiten her >) schon bekannt gewordene Grcisenstock mit seinen Zinnerz
lagerstätten eingeschaltet. Dieser letztere geht da unmittelbar zu Tag aus und hat 
bei einer siidnördlichen Streckung ungefähr 700 Klafter Länge und eine halb so 
grosse Breite. Der grössere südliche Theil desselben fällt nach Böhmen herein, 
während der andere nach Sachsen hinübergreift. Gegen die Teufe nehmen beide 
Dimensionen zu, wie weit aber diess so reicht, ist nicht näher bekannt, daher es 
sich auch nicht bestimmen lässt, ob der Greisenstock gegen die Tiefe an Mäch
tigkeit immerfort zunehme, oder ob er sich endlich irgendwo keilförmig ver
drücke. Allein sei es dem, wie immer, so gewinnt man nach den Contacterschei- 
nungen, dem an vielen Puncten zu beobachtenden ganz scharfen Absetzen des 
Greisen am Porphyr in Bezug des gegenseitigen Verhaltens beider doch so viel 
Anhaltspuncte, um mit der grössten Wahrscheinlichkeit auf die jüngere Entste
hung des Greisen gegenüber dem Porphyr schliessen zu können. Dass aber dabei 
an ihren unmittelbaren Contactstellen sich dennoch eine gegenseitige petrogra- 
phische Aehnlichkeit kund gibt, ist eine Erscheinung, wie sie sich bei den Silicat
gesteinen unter ähnlichen Verhältnissen stets und überall wiederholt. Daher ist 
auch die auf diesem scheinbaren Gesteinsübergang gestützte Annahme einer 
gleichzeitigen Entstehung beider Gebilde nichts weniger als gerechtfertigt.

Eben so wenig Grund hat aber auch die Ansicht der relativ ungleichzeitigen 
Bildungsweise des sogenannten Granites und Greisens, in welche beide Abände
rungen die ganze Gesteinsmasse des Stockes petrographisch zerfällt. Denn beide 
Gesteinsabänderungen sind nur verschiedene Modificationen einer und derselben 
Hauptmasse, des Greisen nämlich, der so hier, wie beiden  eigentlichen Zinn
erzgängen des westlichen Erzgebirges durch das Vorherrschen des einen oder 
des anderen Bestandtheiles, bald als Feldspath- (Granit-) Greisen, bald als 
Glimmer-Greisen u. s. w. entwickelt ist. Nicht selten zeigt sich hier wohl die 
Erscheinung, dass beide Greisenarten an einander scharf abschneiden, und so 
gegenseitig sich zu durchsetzen scheinen. Allein es beruht diess theils auf der 
eigentümlichen Art ihres Auftretens, ihrer gegenseitigen Massenvertheilung, 
wornach die eine Abänderung innerhalb der anderen entweder lagenweise, oder 
in grösseren oder geringeren Nestern, Putzen, ellipsoidischen Massen ausge
schieden ist, die sich zu einander ungefähr so verhalten wie die einzelnen Platten 
oder Blätter der plattenförmig oder concentrisch-schalig sich absondernden Ge- 
birgsgranite, Basalte u. dgl., theils wird diese Erscheinung durch Verwerfungen 
hervorgerufen, wodurch die ungleichartig beschaffenen Theile des Greisenstockes, 
gewöhnlich durch Klüfte und Gänge, gegen einander verschoben sind (siehe 
Figur auf der nächsten Seite). Auf diese W eise setzen sie scharf an einander ab 
und trugen dadurch das Wesentlichste zu der Annahme ihrer ungleichzeitigen 
Entstehung bei.

Petrographisch sind beide Greisenarten, wie es schon die angenommene 
Benennung darlegt, durch das Vorherrschen oder Zurückgedrängtsein des

Dr. A. E. Reu s s : Geognostische Skizzen aus Böhmen I. Band. — Dr. Kl i p s t  ei n: Geo- 
gnostische Bemerkungen auf einer Reise durch Sachsen und Böhmen. — Eine detaillirte 
Beschreibung über die Erzlagerstätten von Zinnwald gibt eine im Schichtenmeisteramt 
zu Sächsisch-Zinnwald befindliche Maniiscript-Ahhandlung von W e i s s e n b a c h , welche 
bei obiger Beschreibung theilweise auch benützt wurde.
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a  Feldspathgreiseo. b Glim m ergreiscn.

Feldspathes von einander verschieden. Der 
G l i m m e r g r e i s e n  besteht aus einem fein- 
bis grobkörnigen Gemenge von Glimmer und 
Quarz. Der erstere ist nelkenbraun, bräun
lich -, grünlichgrau, auch bräunlich-, gelb- 
lichweiss und scheint durchgängig ein 
Lithionglimmer zu sein. Der Quarz ist 
rauchgrau oder graulichweiss und ausge
zeichnet krystalliniseh. Fcldspath fehlt ent
weder ganz oder erscheint nur als Ueber- 
gemengtheil in sparsamen Körnern. In 
Nestern und Lange oder gangförmigen Aus
scheidungen bilden der Glimmer und Quarz 
oft grössere Massen und dabei ist der Quarz 
fast derb und führt dann häufig grössere 
Partien von Wolfram und Feldspath, der 
Glimmer aber ist in grossen Blättern oder 
blättrig-schuppigen Aggregaten ausgeschieden. Nicht selten ist dieser durch ein 
lichtgrünes talkartiges Mineral vertreten, oder scheint vielmehr in ein solches 
umgewandelt, wo dann das Gestein füglich auch als T a l k g r e i s e n  zu bezeichnen 
wäre. Beim F e l d s p a t h -  oder G r a n i t g r e i s e n ,  welcher nebst den früheren Be
standteilen noch in überwiegender Menge Feldspath führt, ist der letztere weiss, 
gelblich-, röthlichweiss und ist allein Anscheine nach durchgängig Orthoklas. 
Doch nur höchst selten zeigt er eine frische Beschaffenheit, ist meist mehr we
niger zersetzt oder in eine caolinartige Substanz umgewandelt. Durch diesen, man 
möchte fast sagen, unvollkommeneren krystallinischen Zustand desselben ist das 
Gestein auch schon seinem äusseren Ansehen nach wesentlich unterschieden von 
den eigentlichen Gebirgsgraniten und steht so, wie überhaupt seinem ganzen 
Habitus nach unter allen Granitarten dem Pegmatit noch am nächsten. Der Quarz 
und Feldspath bilden die vorherrschenden Bestand theile, und je  nachdem der 
erstere in grösseren oder kleineren Körnern auftritt, bedingt er die mittel- bis 
grobkörnige Struetur des Gesteins. An Uebergemengtheilen ist besonders der 
Glimmergreisen reich, und darunter spielt der Zinnstein eine nicht unwichtige 
Rolle. Er ist dem Gestein fein eingesprengt und mitunter so häufig, dass er dessen 
Abbauwürdigkeit bedingt. Daneben erscheinen unter anderen noch Flussspath, 
Uranglimmer, Scheelbleierz und Wolfram.

Die Gewinnung des Zinnsteins aus dem Glimmergreisen war namentlich in 
früheren Zeiten von Belang, und es entstanden auf diese W eise Ausbauräume von 
riesigen Dimensionen, worunter vor Allem die Reichentroster W eite mit ihren 
zahlreichen Auszweigungen einen höchst imposanten Anblick gewährt, wie ihn 
ähnlicher W eise nur eine natürliche Höhle bieten kann. Durch die unregelmässigen 
Ausscheidungen dieses zinnerzführenden Greisen innerhalb des Feldspathgreisen 
kann sein Abbau, wenn er auch gleich , wie es nach diesen Ausbauweiten zu 
schliessen ist, mitunter bedeutende Massen einnimmt, doch immerhin nur sehr 
unregelmässig erfolgen, auf gut Glück hin, in der Regel mittelst Strecken, die 
man nach verschiedenen Richtungen treibt, bis man nicht eine neue solche Putze 
erreicht. Der Zinnerzgehalt bei diesem Greisen wechselt von 1 bis 6 Centner 
Zinn in einem Schock Fuhren, und wird bei einem Mitfelgehalt von 3 Centnern 
bereits abgebaut.

Der Feldspathgreisen ist hingegen so gut als allen Zinnerzes bar. Es macht 
sich sonach auch bei diesen Vorkommen, wie im südwestlichen Erzgebirge, die

(t. k . g e o lo g is c h e  I le ich sa n s ta lt  9 . J a h rg a n g  1 8 5 8 . IV. 73
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Erscheinung bemerkbar, dass die Zinnerzführung einigermassen durch die Be
schaffenheit des Muttergesteins bedingt wird, dass namentlich das Vorherrschen 
des Quarzes und Glimmers dafür die günstigsten Bedingnisse sind. Und dieser 
Umstand, welcher eigentlich in der Paragenesis des Wahlverwandten beruht, ist 
zugleich auch dazu geeignet, die oben ausgesprochene Ansicht über die gleich
zeitige Entstehung beider Greisenarten zu bekräftigen, keineswegs aber das 
Gegentheil zu beweisen.

Diese so combinirte Greisenmasse beherbergt nun zahlreiche Zinnerz führende 
sogenannte F l ö t z e  oder L a g e r g ä n g e ,  welche, so fern es die bisherigen 
Aufschlüsse durch dem Bergbau beurtheilen lassen, zu den mehr minder regel
mässig sphärischen Umrissen des Greisenstockes in so weit nahezu parallel ver
laufen, als sie gleichsam concentrische Sphärenabschnitte oder glockenartig über
einander gestellte Schalen bilden. Sie erscheinen demnach in der mittleren Zone 
des Stockes fast völlig schwebend, während sie von da weiter weg gegen die 
Gränze des Stockes oder gegen den Felsitporphyr zu eine um so grössere Neigung 
annehmen, mehr sie sich dem letzteren nähern. Hier ist ihr Fallwinkel bis 40° 
und darüber. Ob nun aber diese Lagergänge, wie man es angibt, auf mehr als 
50 Klafter in dem Felsitporphyr wirklich auch unmittelbar hinübersetzen, bedarf 
einer noch sehr sorgfältigen Prüfung, lind das um so mehr, als davon hauptsächlich 
die endgiltige Constatirung ihres relativen Alters abhängig ist. Denn ihr höchst 
eigentüm liches Auftreten lässt in dieser Beziehung noch vielfache Zweifel übrig. 
Einerseits nämlich scheint die regelmässige Anordnung dieser Flötze, welche fast 
mit den Blättern einer concentrisch-schalig abgesonderten Masse vergleichbar sind, 
ihre gleichzeitige Entstehung mit dem Greisen zu bezeugen, andererseits spricht 
wieder die, zu den, am Nebengestein scharf abschneidenden Gränzen (Salbändern) 
sehr regelmässige, zumeist parallele Anordnung der Bestandtheile dieser Erzlager
stätten für das frühere Vorhandensein von Spalten, worin also erst nach Erhär
tung des Greisen das Zinnerz in Gemeinschaft mit Quarz und Glimmer sich ent
wickelt und dieselben zusammengenommen je  nach der Menge der vorhandenen 
Masse diese Spaltenräume mehr minder vollkommen ausgefüllt haben. Uebrigens 
dürfte selbst schon der Umstand, dass zwischen den inneren, einander corre- 
spondirenden Lagen häufig leere Zwischenräume übrig sind, die Gangnatur 
dieser Erzstätten bestätigen, auch abgesehen davon, dass der mögliche Fall 
ihres Hinübersetzens in den Porphyr diess ohnehin ausser allen Zweifel 
setzen würde.

Dennoch aber ist die concentrische und so zum Theil fast söhlige Lage 
dieser Erzstätten mit einer Gangnatur immerhin noch schwer in Einklang zu 
bringen, zumal auch bisher noch nirgend in die Tiefe niedergehende Stiele beob
achtet worden sind,  wie diess bei den intrusiven Lagern mancher anderer Erz
lagerstätten der Fall ist. Die Möglichkeit des Vorhandenseins derselben ist wohl 
damit noch nicht ausgeschlossen, und dass dann bei der ohnehin im Wesentlichen 
concentrisch-schaligen Structur des Greisenstockes durch plutonische Kräfte 
Aufspaltungen eben dort am leichtesten erfolgen konnten, wo sich die einzelnen 
Lagen und Blätter desselben an einander legten, ist eben so wenig schwer einzu
sehen, als wie unter solchen Verhältnissen die besagte Anordnung der Bestand
theile dieser Erzlagerstätten stattlinden konnte, gleichviel nun welcher Art 
immer die Bildungsvorgänge ihrer Ausfüllung gewesen sein mochten.

Wrie bereits erwähnt, bestehen diese Erzlagerstätten vorwiegend aus Quarz 
und Glimmer. Der erstere ist grau, oder graulichweiss, vollkommen krystallinisch, 
der letztere gelblich-, bräunlich- oder grünlichgrau. Stellenweise sind beide mehr 
minder gleichförmig zu einer meist grosskörnigen greisenartigen Masse gemengt.
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viel häufiger aber bilden sie abgesonderte, der Quarz derbe oder grossstenglige, 
der Glimmer grossblättrige Aggregate für sich und wechseln in zu den Salbändern 
parallelen und einander genau correspondirenden Lagen ab, wobei bald der Quarz, 
bald der Glimmer dem Nebengestein zunächst ansitzt. Mit diesem sind sie gewöhn
lich innig verflösst, lassen sich aber dessenungeachtet besonders im Liegenden der 
Flötze mit fast vollkommen ebenen Flächen davon ablösen, namentlich aber wenn 
Granitgreisen das Nebengestein bildet, indem dieser in der Nähe der Lager
stätten stets mehr weniger sich im zersetzten Zustande befindet. Bei den mäch
tigeren Gängen gehen beide in die leeren drusenförmigen Räume, bezugswcisc in 
Tafeln und oft über 1 Fuss langen Krystallen aus, die so wie die Structur 
überhaupt bei den einzelnen Lagen stets senkrecht auf die Salbänder 
gerichtet sind. Häutig überwiegt von den genannten Bestandteilen einer 
den anderen derart, dass er die Gangausfüllung für sich allein bildet. Feldspath 
ist selten als Gemengtheil vorhanden, füllt aber bei einigen Gängen, wie 
unter anderen beim „artigen Flötz“ , oft das Innere des Ganges aus, gleichsam 
als ein secundärer Gang. Nebst dem Zinnstein enthalten diese Erzstätten eine 
sehr grosse Anzahl von Uebergemengtheilen. Herr Prof. R e u | s  führt davon 
34 an Zahl an; die wesentlichsten darunter sind: Flussspath, Apatit, Schwer- 
spath, Spatheisenstein, Uranglimmer, Turmalin, Topas, Pyknit, Scheelbleierz, 
Grünbleierz, W eissbleierz, Wolfram, Rotheisenstein, Kupferfahlerz, Kiese, 
Blende, Bleiglanz.

Die Vertheilung des Zinnsteins ist bei diesen Lagergängen gewöhnlich viel 
unregelmässiger als im Glimmergreisen, doch der absolute Gehalt daran bei 
weitem bedeutender. Er ist bald in derben und krystallinischen Aggregaten oder 
auch in grösseren Krystallen entwickelt, bald in der Gangmasse sehr fein ver
theilt, wobei er zonenweise theils häufiger, theils sparsamer auftritt. Der mittlere 
Zinngehalt in e i n e m  Schock Fuhren Erz beträgt gewöhnlich 4  —  8 Centner; 
rein ausgeschiedene Zwitter, oder besonders reiches Ganggestein bis 16 Ctnr. 
Zinn, ja an einigen Zechen, wie unter anderen der Pfiitzner Zeche, sollen ein 
Schock Fuhren selbst 30 Centner Zinn geliefert haben.

Seit den frühesten Bauen bis zur Gegenwart sind im Ganzen folgende L a 
gergänge bekannt und aufgeschlossen worden, und zwar :

Das T a g e f l ö t z  oder O r g e l  f l ö t z .  Am oberen vereinigten F eld , nament
lich böhmischer Seits, unterscheidet man zwei Flötze, ein o b e r e s  und unteres 
O r g e l f l ö t z .

Das o b e r e  k i e s i g e  F l ö t z .  ) T .. , . , . ,, ,r> M . . ,  f l m  sächsischen Antheile des Stockes istDas Mi t t e l f l o t z .  } . „  ,. . , . .r. . , . . . , ( statt diesen nur ein Hotz bekannt.Das n i e d e r e  k i e s i g e  F l o t z .  \
Das a r t i g e  F l ö t z  oder mächtige Flötz.
Die a r t i g e n  T rü m jn er .
Das d i c k e  Fl ö t z .
Das a l t e  oder o b e r e  n e u e  Fl öt z .
Das t i e f e  n e ue  F l ö t z .
Das z i n n a r m e  F l ö t z .
Böhmischer Seits sind überdiess noch einige geringere Flötze oder Trumme 

bekannt, so dass sich hier deren Anzahl im Ganzen auf etwa 16 beläuft.
Ihre Mächtigkeit ist wechselnd, 4, 6 Zoll bis über 3 Fuss. Gewöhnlich sind 

die tieferen Flötze mächtiger und dabei im Allgemeinen edler, wie in der 
Regel auch in der mittleren Zone des Stockes, zerdrücken sich aber meist gegen 
dessen Gränzen hin, oft bis zu ganz unbedeutenden Trümmern und liegen dann 
auch näher zu einander, mitunter scharen auch mehrere in ein Flötz zusammen.
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Sonst, namentlich in der Mitte des Stockes sind die Abstände der einzelnen Flötze 
gewöhnlich 2 —  8 Klafter und auch darüber, besonders bei den tieferen Flötzen.

Derzeit werden sächsischer Seits (Eigenthümer J. J a k o b )  mit Ausnahme 
der letzteren drei Flölze alle übrigen abgebaut und ausserdem noch zinnführender 
Glimmergreisen in den Weitungen. Auf böhmischer Seite (Eigenthümer W i n 
ke  n s) besteht gegenwärtig kein eigentlicher Abbau, sondern er ist für die nächste 
Zeit Vorbehalten.

Ausser diesen Zitinerzflötzen bietet der Greisenstock noch zahlreiche andere, 
zum Theil offene Klüfte und Gänge, welche in ihrer Stärke von einigen Linien 
bis zu 4 Fuss variiren und vorherrschend zwischen Stunde 12 und 6 streichen, bei 
einem meist steilen Fallen von 70 —  90° in Nordwest. Sie durchsetzen und ver
werfen häufig bis auf 7 Klafter die Zinnerzflötze und bewirken hauptsächlich 
auch die oben erwähnten Verschiebungen beider Greisenarten. In einer aus 
Letten, aufgelöstem Greisen, bisweilen mit grösseren oder geringeren Mengen 
von Quarz, Glimmer, Flusspath, Schwerspath, Steinmark bestehenden Masse 
führen namentlich die Gänge nicht selten auch etwas Zinnsteiii und Bleiglanz, 
in grösseren Mengen Wolfram und Pyrit, und erhalten auf diese W eise den 
Charakter von Erzgängen, wobei sic dann einigermassen auch die Zinneiztlötze 
veredeln, selbst aber niemals abbauwürdig sind.

Aehnliche Gänge setzen auch im benachbarten Felsitporphyr auf und diese 
sind es, welche, wahrscheinlich als die jüngsten Erzgangbildungen, hier ununter
brochen von diesem in den Greisenstock hinübersetzen. In welcher Beziehung 
sie jedoch zu den eigentlichen Zinnerzgängcii des Felsitporphyres stehen, lässt 
sich dermalen nicht entscheiden. Aller Wahrscheinlichkeit nach gehören beide 
ganz verschiedenen Gangsystemen an, zumal da die letzteren Zinnerzgänge in den 
Greisen nicht hinüberzusetzen scheinen. Diesem gegenüber wären sie daher re
lativ älter.

Hier streichen diese, den Seegrunder analogen Zinnerzgänge zwischen 
Stunde 3— 6 bei 7 0 — 80° Fallen in Nordwest bis Nord. In Sächsisch-Zinnwald 
ist darunter der wichtigste der G n a d e - G o t t e s - G a n g ,  von 6 —  9 Zoll 
Mächtigkeit.

Rothelsensteingänge.
Das Vorkommen von cisenerzführenden Quarz- oder Hornsteingängen ist 

im östlichen Theile des Erzgebirges eine nur seltene Erscheinung. Für den 
Eisensteinbergbau ist dieser Gebirgstheil daher ein höchst unfruchtbares Feld. 
Einige, doch auch nicht besonders edle solcher Gänge kennt man in der Gegend 
von Klostergrab. Einer darunter scheint dicht an der Gränze des Felsitporphyres 
aufzusetzen und wahrscheinlich ist es derselbe, den man durch den Erbstollen 
durchfahren hat. W eiter beisst er im Hüttengrund zu Tag aus. Einen anderen 
Gang hat man jüngst bei Niklasberg gemuthet. Mehr minder unedle Rotheisen- 
steingänge sind ferner noch in der Gegend von Peterswald bekannt, worauf 
früher einige schwache Versuchsbaue auch bestanden hatten.

Steinkohlen- und Qnadersandslein nnd Basalt.
Von sedimentären Gebilden erscheinen in diesem Theile des Erzgebirges 

ausser den oben erwähnten Steinkohlensandsteinen bei Niklasberg noch einige 
rückständige Lappen von Quadersandstein, und zwar bei Jungferndorf, zwischen 
Nollendorf und Tyssa, in West von Neuhof und am Spitzberg bei Schönwald. 
Die ersteren Sandsteine, welche nach ihrer petrographischen Beschaffenheit 
(Pflanzenreste fanden sich darin nicht vor) wohl nur der Steinkohle, nicht aber
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dein Rothliegenden angehören, beissen, wie bereits erwähnt, unter dem, dem 
Sächsisch-Rehfelder und Schönfelder analogen grünen Porphyr zu Tag aus und 
haben auch nahezu dieselbe Neigung wie dieser, 12— 14° in Südost. Sie lagern 
unmittelbar auf grauem Gneiss, bei einer kaum zwei Klafter haltenden Mächtigkeit. 
An das Vorhandensein eines abbauwürdigen Steinkohlenflötzes ist hier nun auch 
nicht zu denken. Möglich ist es zwar, dass in der weiteren östlichen Fortsetzung 
dieser Partie, unterhalb den Porphyren, ein solches Flötz etwa vorhanden sein 
könnte, doch auch hier würden der Ausrichtung derselben fast unüberwindliche 
Schwierigkeiten in den W eg stehen.

Bezüglich des Quaders der vorerwähnten Partien lässt es der Mangel an 
Versteinerungen schwer entscheiden, welcher Etage er angehöre. Nach seiner 
Lagerung, eben bei diesem isolirten Auftreten, dann auch nach seinem verhält- 
nissmässig hohen Niveau könnte man, namentlich in Hinblick auf die viel tiefer 
gelegenen Partien des unteren Quaders längs dem Fusse des Erzgebirges, bei 
Kulm, Kninitz, Klostergrab u. s. w., wenn diese auch gleich grösstentheils durch 
Verwerfungen niedergegangen sind, doch leicht verleitet werden, jene als rück
ständige , dem Quader des Hohen - Schneeberges entsprechende Reste des
selben Sandsteines zu deuten. Andere Verhältnisse sprechen aber auch dafür, 
namentlich das östliche bis südöstliche Einfallen des unteren Quaders zwischen 
Tyssa und Tetschen, dass dieser auch im Schneeberger Revier durch Schichten- 
störungen, hauptsächlich während der Basaltperiode, in seinem Niveau theil- 
weise verringert ward. Und so wäre es denn auch erklärlich, wie derselbe 
Quader im Bereiche des Erzgebirges, da er hier durch ähnliche Störungen nicht 
weiter berührt worden ist, gegenüber dem letzteren zum Theil ein weit höheres 
Niveau einnimmt.

An Basalten ist dieser Theil des Erzgebirges arm. Nur in ganz geringen 
Stöcken und Gängen durchbricht er hier das Krystallinische, und macht sich 
daher oberflächlich, mit Ausnahme des Spitzberges bei Schönwald, wo er einen 
etwas höheren, über Quadersandstein emporragenden Kegel bildet, auch fast gar 
nicht bemerkbar. In solchen geringen Partien zeigt er sich, und zwar neben den 
kleinen aus dem Tertiären emporragenden Kuppen zwischen Wisiritz und Strahl, 
im Porphyr nördlich von der Doppelburg und in Hinter-Zinnwald, an zwei Puncten 
in Nordwest von Nollendorf und westlich von Peterswald im rothen Gneiss, und 
zum Theil im Quader, endlich im Granit von Tellnitz. Ueberdiess sind noch im 
Niklasberger und Tellnitzer Grubenrevier einige Basaltgänge bekannt, und 
ohne Zweifel gibt es deren noch in grösser Anzahl anderwärts, ohne dass sie 
der Beobachtung über Tag zugänglich wären.

Bemerkungen über die Yertheilnng der Erzzonen im böhmischen Antheile des 
Erzgebirges.

Am Schlüsse dieses Aufsatzes über einen Theil der letztjährigen Aufnahme, 
womit, wie Eingangs erwähnt, die Arbeiten im Bereiche des böhmischen Erzge
birges vollendet wurden, mögen einige allgemeine Betrachtungen über die Ver
keilung der verschiedenen Erzgangsysteme hier ihre Stelle noch finden, wie sie 
sich vorläufig, gleichsam als Endresultate der diessbezüglichen specielleren Beob
achtungen, feststellen Hessen.

Zunächst hat sich die in den Specialbcrichten mehrorts ausgesprochene 
Ansicht eines gesetzmässigen Gebundenseins bestimmter Erzzonen an gewisse 
Gesteinsarten überall im Erzgebirge böhmischer Seits bestätigt, gleichwie dieses 
Verhältniss für den sächsischen Gebirgsantheil bereits durch die scharfsinnigen
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Beobachtungen von N a u m a n n ,  C o t t a ,  v. B c u s t ,  H. M ü l l e r  u. A. eine fiir 
den Erzabbau nicht hoch genug zu schätzende Würdigung fand. Ein weiteres 
Eingehen in diese Verhältnisse führte nun zur Erkcnntniss weiterer Thatsachen, 
auch von grösster geologischer Tragweite, zur Constatirung nämlich eines Ge
setzes, nach welchem sich nicht allein jenes Gebundensein der Erzzonen an be
stimmtes Gebirgsgestein, sondern selbst auch eine gegenseitige Wechselbeziehung 
einzelner Ei'zgangsystemc zu gewissen Eruptivmassen als eine stets sich wieder
holende Erscheinung kund gibt. Wohl lässt sich dieses Gesetz dermalen in Bezug 
auf die letzteren Gesteinsmassen nur in sehr weite Umrisse fassen, wie überhaupt 
das einer jeden Naturerscheinung, die im ersten Stadium ihres Erkanntwerdens 
steht und zu ihrer genügenden Deutung noch die zahlreichsten Detailforschungen 
erheischt. So allgemein diess nun aber auch, und besonders an diesem Orte, 
geschehen kann, wo cs sich eben um einen mehr allgemeinen Umriss dieser 
Verhältnisse handelt, so möge das Nachfolgende als Beitrag zur Entwick
lungsgeschichte eines in seiner Art einzig dastehenden Gebirges hier seinen 
Platz finden.

Zu der beigefügten geologischen Uebersichtskarte, wo der kleine Maassstab 
nur die Ausscheidung der Hauptgesteinsarten zuliess, die übrigens hier auch nur 
von grösserem Belang sein können, ist über die Verbreitung der letzteren und 
die Art ihres Auftretens nicht nöthig ein Weiteres zu bemerken. Hierüber ist im 
vorstehenden und in anderen Berichten in diesem Jahrbuche des Nähren gedacht. 
Zu bemerken wäre hier hloss, dass durch die betreffenden ChifTern zugleich die 
Regionen der einzelnen Erzgangsysteme angedeutet sind, um dadurch ihre Ver
breitung übersichtlicher darzustellen.

Aus dem hier Gegebenen und aus den speeielleren Beobachtungen in 
dieser Richtung ergeben sich nun über die Verbreitung der einzelnen Erzzonen, 
in Hinblick zugleich auf ihr Gebundensein au einzelne Gesteinsarten folgende 
Resultate:

Die Silbererzgänge, im weitesten Sinne, also in Combination mit Bleierzen, 
Kiesen und Blende, an manchen Orten auch mit Kobalt-, Uran-, Nickel-, W is
mutherzen u. s. w., sind auf das Gebiet der primitiven Schiefer, auf grauen Gneiss, 
Glimmerschiefer und zum Theil Urthonschiefer gebunden. Hierher gehören die 
Erzreviere von Grasslitz, Platten, Abertham, Joachimsthal, Gottesgab, Böhmisch
Wiesenthal, Weipert, Pressnitz, Sonnenberg, Sebastiansbe^'g, Göhren, Moldau, 
Niklasberg und Klostergrab.

Ausser dem Bereich der primitiven Schiefer erscheinen diese Erzgänge, 
wo sie noch entwickelt sind, nirgend mehr in jener typischen Entfaltung, wie sie 
ihnen eben hier eigenthiimlich ist. Dabei macht sich aber die Erscheinung be
merkbar, dass die reichsten Erzreviere sowohl der gegenwärtigen, als auch der 
bereits eingegangenen Bergbaue dicht an den Gränzen jener Schiefergebilde 
gegen die Eruptivmassen (rother Gneiss, Granit, Porphyr) gelegen sind. Beim 
Urthonschiefer sind sogar böhmischer Seits solche Grenzzonen allein durch 
höheren Adel ausgezeichnet (Platten, Seifen, Pechöfen, Breitenbach, Schwim- 
miger-Irrgang, Zwittermühl, Streitseifen, Halbmeil, Silberbach und Silbersgrün), 
während andere Regionen nur unedle Bleiglanz- oder Kiesgänge aufzuweisen 
haben (Graslitz, Goldenhöhe).

Eine bemerkenswerthe Erscheinung macht sich ferner geltend bei den Erz- 
zonen, welche an die ausgedehnte Masse des Neudeker Granites beiderseits an- 
gränzen. Das Schiefergebirge an seiner Osfseite bietet nämlich Gänge mit vor
herrschenden Silbererzen (Platten, Abertham, Joachimsthal, Holzbach, Arletzgrün, 
Gottesgab, W eipert, Pressnitz), an seiner Westseite hingegen fehlen diese zum
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Theil fast gänzlich, und es sind da bei weitem vorwiegend Bleierze (Bleisladt, 
Hartenberg, Heinrichsgrün, Horn, Berg, Graslitz, z. Th. Silberbach und Silbers
grün) oder Kiese, besonders Kupferkiese (Eibenberg, Grünberg).

Jn Bezug der Erzführung ist dem grauen Gneiss gegenüber der rothe das 
gerade Gegentheil. Es fehlen diesem auf weite Strecken entweder alle eigent
lichen Erzgänge, oder sie sind kiesig, höchst unedel, unabbauwürdig, und nur 
Eisenerzgänge gelangen hin und wieder zur vollkommeneren Entwicklung. Wo 
aber in seinem Bereiche edlere, Silber-, Blei- oder Kupfererze führende Gänge 
auftreten, wie bei Katharinaberg, Tellnitz, da erscheint innerhalb eines solchen 
Bevieres oder in seinem Umkreise stets Granit oder Porphyr.

Ebenso wie in der Hauptsache bei den Silbererzgängen ist auch bei den 
Zinnerzlagerstätten das Gesetz ihrer Verfheilung scharf durch gewisse Gesteins
zonen bezeichnet. Die eigentlichen Zinnerzregionen sind nämlich der Granit und 
Porphyr, und zwar der Granit der Eibenstock-Neudeker und der Plattener Partie 
(Hirschenstand, Sauersack, Hengstererben, Platten, Fribus, Bäringen, Neuhammer, 
Neudek, Trinkseifen, Bernau, Ahornswald, Ullersloh und zum Theil Seifen) und 
der Felsitporphyr von Zinnwald, sammt dem in ihm entwickelten Greisen, so wie 
auch theilweise der Porphyr von Ziegenschacht. Doch auch das primitive Schiefer
gebirge macht sich in gewissen Zonen durch Zinnerzführung bemerkbar, in deren 
örtlicher Lage sich nun gleichfalls eine gewisse Gesetzmässigkeit ausspricht. 
Diese letzteren Zinnerzregionen sind nämlich auf jene Contactzonen der kry- 
stallinischen Schiefer gebunden, welche an die letztgenannten Eruptivmassen öst
lich gränzen, und zwar an den Granit einerseits (Goldenhöhe, Platten, Halbmeil, 
Streitseifen und zum Theil Zwittermühl und Breitenbach), andererseits an den 
ZinnwalderPorphyr (Ober-Graupen). Mit dem in den oberenTcufen vorkommenden 
Zinnerz der Katharinaberger und der Sächsich-Seyffener Erzgänge scheint der 
hier entwickelte Granit auch in näherer genetischer Wechselbeziehung zu stehen. 
Die übrigen, von da östlich befindlichen Granitvorkommen, wie jene von Fleyh, 
Bauschengrund und die im östlichsten Theile des Gebirges dürften dagegen 
nirgend von Einfluss gewesen sein auf die Entwicklung von Zinnerzen. Allem 
Anscheine nach steht dieser Granit auch in keiner näheren Beziehung zu den 
ersteren Graniten, sondern er theilt mit dem Granite des Ober-Lausitzer Gebirges 
wahrscheinlich dasselbe Bildungsalter, welches jenen gegenüber ein verschiedenes 
zu sein scheint.

Die mit grünstein- oder eklogitartigen Massen combinirten Kies-, Blende- 
und Magneteisenerzlagerstätten lassen in ihrem Auftreten weniger ein allgemein 
gütiges Gesetz erkennen. Jene von Kleinthal, Kupferberg, Orpus, Pressnitz, des 
Kremsiger Gebirges und von Sorgenthal folgen wohl einem fast genau südnörd
lichen Zuge und fallen zum Theil nahezu mit den Contactzonen der primitiven 
Schiefer und des rothen Gneisses zusammen. Nahezu dieselbe Bichtung besitzen 
auch jene von Goldenhöhe und sächsischer Seits von Rittersgrün, so wie die 
Magneteisenerzzüge von Neudek und Hochofen. Allein es liegen jene ganz inmitten 
des primitiven Schiefers, diese hingegen im Granit. Wesentlich verschieden von 
jenen Zügen ist ferner auch die Streichungsrichtung, in welche, sammt den 
Eklogiten, die Magneteisenerzlagerstätten von Abertham, Joachimsthal (Antoni- 
Z ech e), von Böhmisch-Wiesenthal und Oberhals fallen. Der Verlauf dieses 
Zuges ist Stunde 4 —  5 , und da in dessen Verlängerung noch das Vorkommen 
von Wohlau fällt, so verquert dieser den Orpus -  Sorgenthaler Zug in der 
Gegend von Kupferberg fast in der Kreuzstunde, und scheint dadurch eben 
den bedeutenden Adelsknoten zu bedingen, wie ihn die Gegend von Kupfer
berg und Orpus darbietet.
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Zu den verhältnissmässig jüngsten Erzgangbildungen gehören, nebst jenen 
jüngeren Silber, Bleierz und Kies führenden Gängen, welche die analogen älteren 
und auch wie unter anderen die letztangeführten Magneteisen-Erzlagerstätten, 
durchsetzen, auch die Rotheisenstein- und zum Theil Manganerzgänge. Auch die 
letzteren folgen gewissen Richtungen, ohne jedoch dabei auf gewisse Gebirgszonen 
beschränkt zu sein. Der Granit von Neudek und die daran unmittelbar östlich 
grenzenden krystallinischen Schiefer sind vor Allem das Gebiet ihrer vollkom
mensten Entwicklung. Doch auch hier sind es vorzugsweise ihre beiderseitigen 
Contactzonen, welche die meilenweit verlaufenden Irrgänger-, Riesenberger-, 
Henneberg-Plattener Züge aufweisen, mit einer fast quer auf die Gebirgsaxe 
gerichteten südnördlichen Streichungsrichtung. Dieses Eisenerzgebiet fällt also 
mit der westlichen Zinnerzregion zusammen, doch so, dass nur bestimmte Ge
steinsabänderungen des Granit- und Schiefergebirges für die Entwicklung des 
einen oder des anderen Erzes beider Erzreviere sich besonders günstig zeigen ,) .  
Von diesen Zonen ostwärts bis zum rothen Gneiss des mittleren Erzgebirges bietet 
das Schiefergebirgc ebenfalls zahlreiche, wenn auch nicht mehr so edle Rotheisen- 
erz-Gänge, die aber in bergbaulicher Beziehung immerhin noch von Bedeutung 
sind. Auch da sind es namentlich die Contactzonen der Schiefergebilde gegen die 
Hauptmasse des rothen Gneisses und seine Apophysen, die er dahin entsendet, wo 
sich eine grössere Anzahl von Gängen netzförmig verzweigt. Die Gänge haben 
hier keine bestimmte Streichungsrichtung, und wenn sie oft auch zu den beider
seitigen Gesteinsgrenzen parallel verlaufen, so setzen sie nicht selten unter mehr 
minder stumpfem Winkel an der einen oder anderen Gesteinsart ab, oder verlaufen 
auch von der einen in die andere hinüber a) .  Der östliche Theil des Erzgebirges 
ist aullalligerweise sehr arm an Eisenerzgängen und es bietet, wie im Vorherge
henden angedentet, nur die Gegend von Pelerswald einige, doch auch nur unter
geordnete Vorkommen dieser Art.

Aus diesen, wenn auch nur in allgemeinen Ziigcn skizzirten Verhältnissen 
der gegenseitigen Vertbeilung der Erzzonen ist nun, wie bereits schon erwähnt, 
das Gebundensein derselben, so wie noch anderer erzleeren Gangbildungen auf 
bestimmte Gebirgszonen nicht zu verkennen. Und verfolgt man weiter die Er
scheinungen bezüglich ihres Verhaltens so gegen einander, wiegegen die einzelnen 
Eruptivmassen, so wird es eben so wenig verkennbar, dass einzelne Erzgang
systeme zu den letzteren in sehr nahem genetischem Zusammenhange stehen, so 
zwar, dass durch die Bildungsreihe der Eruptivmassen zugleich auch iin Wesent
lichen die Bildungszeit der einzelnen Erzlagerstätten ausgedrückt scheint.

Die ersteren begreifen in sich folgende Glieder: den rothen Gneiss, Granit, 
Grünslein, Felsitporphyr, Syenitporphyr, Greisen und vulcanische Bildungen, bei 
welch’ letzteren zugleich auch jene der benachbarten vulcanischen Mittelgebirge 
mit einbegriffen sind. Unter diesen stehen der rothe Gneiss, Grünstein oder 
Amphibolgesteine überhaupt, Syenitporphyr zum Theil und die vulcanischen 
Bildungen mit jenen Erzlagerstätten in näherer Beziehung, welche besonders 
durch Silber-, B lei-, Kupfererze (K iese), ferner durch Eisenerze charakterisirt 
sind; der Granit, Felsitporphyr und Greisen hingegen vorzugsweise mit den Zinn
erzgängen. Dabei dürften aber die lelzteren, gleichwie die je  jüngeren Eruptiv
massen dieser beiden Bildungsreihen auf relativ jüngere gleichwärtige Erzgänge, 
ebenso auch auf die Bildung anderer jüngerer, je einer solchen Reihe nicht

*) Vergleiche Jahrbuch der k. k. geologischen Reiclisanslalt 1858, Seite 52 und 67. 
a)  Die Localitiilen dieser Vorkommen sind näher verzeichnet im Jahrbuch der k. k. geolo

gischen Reichsanstall 1857. Seite 70 und 590 -  597 f.



eigentümlichen Erzgänge einen Einfluss ausgeübt haben. W ie nämlich unter 
Anderem der Granit einerseits auf Zinnerzgänge von Einfluss war, so konnte er 
andererseits einen solchen zugleich auch auf relativ jüngere Silbererzgänge u. s. w. 
ausgeübt haben, wie sich diess besonders im Joachimsthaler Bergrevier am sicher
sten nachweisen liesse. Diese letztere Annahme unterliegt um so weniger einer 
schwierigen Deutung, als die relativ jüngeren Gänge eines bestimmten Reviers 
durch die Natur der vorhandenen älteren Gänge gleichsam schon im Vorhinein in 
ihrer Beschaffenheit prädisponirt wurden , ein Umstand, der durch die bei allen 
Erzrevieren in weit überwiegender Mehrzahl vorkommenden secundären Erz- 
lind Metallbildungen nur seine frühere Bestätigung linden kann.
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01. Ueber den Zusammenhang zwischen der gegenwärtigen 
Fauna und Flora der Britischen Inseln und den geologischen 
Veränderungen, welche deren Oberfläche, besonders während 

der Epoche der nördlichen Ueberfluthung, erlitten hat.
Von Edward F o r b e s .

(Memoire of the Geological Survey o f Great Britain. 1846, Vol. I, pag. 336.)
Mil zw ei lilhographirten Tafeln.

Vorwort von Dionys S tar.
Bei meinen pflanzengeographischen und pflanzengeschichtlichen Studien und 

Bestrebungen war es mir, der ich der englischen Sprache nicht kundig bin, von 
grösser Wichtigkeit, eine wörtliche Uebersetzung des vorliegenden Werkes des 
leider früh der Wissenschaft durch den Tod entrissenen Eduard F o r b e s ,  damals 
Professors der Botanik am King’s College zu London und Paläontologen der geo
logischen Landes-Aufnahme des vereinigten Königreiches, später Professors in 
Edinburg, zu besitzen, die bis heute noch fehlte. G r i s e b a c h  hat zwar im Be
richte über die Leistungen in der Pflanzengeographie während des Jahres 1845 
( W i e g m a n n ’s Archiv für Naturgeschichte, XII. Jahrg., II. Band,  Berlin 1846, 
Seite 3 2 0 ) einen vollständigen Auszug eines Vorgängers dieser werthvollen Ab
handlung, nämlich eines Vortrages, den E. F o r b e s  bei einer Versammlung der 
British Association zu Cambridge (Report of the meeting of the British Asso
ciation held at Cambridge 184S, in Ami. Nat. Ilist. 16, pag. 126) gehalten, 
gegeben. Doch genügte mir dieser nicht.

Meiner Bitte und Aufforderung, die vorliegende wörtliche Uebersetzung zu 
meinem Gebrauche auszuführen, entsprach mit gewohnter Freundlichkeit der 
durch seine zusammenstellenden, Ordnung und Gründlichkeit ebensowohl, als 
Bequemlichkeit schaffenden Arbeiten, um die Entwicklung der Naturwissen
schaften in Oesterreich hochverdiente Herr A. Fr. Graf M a r s c h a l L  Ich sah der 
Vollendung dieser Arbeit mit um so grösserer Freude entgegen, als ich üherzeugt 
war, dass sie kaum von irgend Jemanden besser, treuer und gelungener geliefert 
werden konnte.

Die Möglichkeit, dass diese Arbeit, wenn sie einmal beendet, der Oeffent- 
lichkeit übergeben werden könnte, behielten wir, Herr Graf M a r s c h a l l  und 
ich , sofort im Auge. Auch sollte sie leicht zugänglich sein und namentlich unter 
unseren vaterländischen Naturforschern, in der Hauptstadt sowohl als in den Pro
vinzen, die möglichst grösste Verbreitung finden. Zu diesem Zwecke eignet sich

K . k . g e o lo g is c h e  B e ich s a o s U lt . 9 . Jah rga n g  1 8 5 8 . IV . 7 4





S 7 6 Kdvvard Forbes.

wohl am besten das Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt, welches, ab
gesehen davon, dass cs im Auslande eine grosse Verbreitung findet, im Inlande 
in allen Bibliotheken, insbesondere auf den höheren Lehranstalten in den Kron- 
ländern, vorliegt.

In Folge unseres Ansuchens hat der Director der k. k. geolog. Reichsanstalt, 
Herr k. k. Sectionsrath W . Ha i d i n g e r ,  da die Abhandlung eines die allgemeine 
Geologie als Wissenschaft umfassenden Inhaltes ist, beschlossen, dieselbe in dem 
eben erwähnten Jahrbuche der k. k. gcol. Reichsanstalt zu veröffentlichen.

Ich glaube im Namen aller jenen Naturforscher —  und die Zahl derselben ist 
gewiss keine geringe —  die wegen Mangels an Kenntniss der englischen Sprache 
das Vergnügen sich versagen mussten, diese „durch Originalität ausgezeichnete 
Arbeit von F o r b e s “ zu lesen, den beiden Männern, Herrn Director I l a i d i n g e r  
und Herrn Grafen M a r s c h a l l ,  die uns dieses Vergnügen ermöglichen, unseren 
besten Dank und Anerkennung aussprechen zu müssen.

Die strengwissenschaftliche, aber etwas scharf absprechende Kritik G r i s e -  
b a c h ’ s ( W i e g m  ann’s Archiv 1846, II, Seite320 u. s. f .)  über den oberwähnten 
Vortrag des E. F o r b e s  mag wohl theilweise Ursache sein, dass die vorliegende 
Abhandlung wenig Eingang und Anklang in Deutschland gefunden. Trotz dem 
hat diese Arbeit von F o r b e s  zu manchen Resultaten gefühlt, und weitere werth
volle Versuche und Untersuchungen veranlasst. Ich will hier nur auf den interes
santen Abschnitt über den wahrscheinlichen Ursprung der lebenden europäischen 
Pflanzenarten in Alph. De C a n d o l l e ’s Geographie botanique raisonnce, II. Band, 
Seite 1312 hindeuten, wo der berühmte Verfasser die Meinungen E. F o r b e s ' s  in 
Kürze auseinandersetzt, mit eigenen und Anderer Nachträgen commentirt, und 
auf diese W eise den Gegenstand der F orb es 'sch en  Abhandlung erweitert und 
vervollständigt.

Dass das Spiel mit den Hypothesen, das, wie es scheinen mag, E . F o r b e s  
in der vorliegenden Abhandlung zu weit getrieben, von der strengen Wissenschaft 
nicht als ganz nutzlos verworfen werden solle, beweisen endlich die Arbeiten 
Alph. De C a n d o l l e ’s 1. c. Seite 1317 u. s. f. und 0 . H e e r s  Sur Vorigine pro
bable des elres organises actuels des lies Afores, Madere et Canaries ( Lettre 
de M. Heer ä M. Alph. De Candolle, Bibliolheque universelle de Geneve, Avril 
1856J [wovon die Uebersetzung gehörigen Orts weiter unten beigegeben ist], 
die die F o r b  e s ’ sche Hypothese über die ehemalige Existenz des alten atlanti
schen Continents bestätigen und beinahe zur Gewissheit erheben.

Doch ist es insbesondere jener Theil der vorliegenden Abhandlung, der sich 
mit der Fauna der britischen Meere, der Vertheilung der einzelnen Arten in den
selben und der Vergleichung der gegenwärtigen mit der Fauna der Eiszeit be
schäftigt, der für unsere vaterländischen Untersuchungen von Interesse ist und 
nützlich zu werden verspricht.

W ir haben mit Vergnügen von der Erforschung der unterseeischen Fauna 
und Flora im Gebiete des Quarnero durch Herrn Professor Dr. L o r e n z  in Fiume 
vernommen. Die entsprechenden Pläne dieses Gelehrten, die Behufs dieser Er
forschung von demselben verfasst und veröffentlicht werden, berechtigen uns zu 
hochgespannten Erwartungen.

Möge die vorliegende Uebersetzung, wenn auch nicht dem gewandten Führer 
dieser Unternehmung, doch wenigstens Jenen, die sich mit der eigentlichen 
Bearbeitung besonderer Zweige derselben beschäftigen werden, das Studium 
über die Leistungen E. F o r b e s ' s  erleichtern; denn dann ist das Z iel, das bei 
der Herausgabe des vorliegenden Werkes verfolgt wi rd, zum Theil wenigstens 
erreicht.



Und in der That kann es kaum ein zweites Land geben, das mehr Gelegen
heit bieten würde, die von E. F o r b e s  begonnenen Untersuchungen fortzufiihren 
und dem gesteckten Ziele näher zu kommen, als unser grosses Vaterland. Hier die 
Alpen, das Riesengebirge, die nördlichen ungarischen —  dort die südlichen sie- 
benbürgischen Karpathen, der Karst mit dem südöstlich anstossendenHochgebirge. 
Hier das Hochland von Böhmen, dort die Tiefebenen von Ungarn, Galizien u. s. w. 
Endlich die grossen Flüsse, ausgebreiteten Süsswasser-Seen; das adriatische 
Meer, einerseits mit den seichten sumpfigen Ufern und Dünen-Bildungen, anderer
seits mit den Klippen und inselreichen felsigen Küsten. Uebcrall sehen uns die 
grellsten Gegensätze, harmonisch zusammengestellt in der grossartig entwickelten 
Natur, einladend entgegen.

Wien, den 24. April 1858.
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In den hier vorliegenden Bemerkungen über die Geschichte der einheimi
schen Fauna und Flora der Britischen Inseln, gehe ich von dem Vorhandensein 
von A r t - M i t t e l p u n e t e n  aus, d. h. von bestimmten geographischen Oertlich- 
keiten, von welchen aus die Individuen jeder einzelnen Art sich verbreitet hahen. 
Diese Voraussetzung muss als Gewissheit gelten, wenn der Begriff der Art (w ie 
ihn die Mehrzahl der Naturforscher feststellt) den Begriff einer Verwandtschaft 
zwischen allen dazu gehörigen Individuen, und ihrer daraus zu folgernden Ab
stammung von einem einzelnen oder von zwei Erzeugern (je  nachdem die Ge
schlechter vereint oder getrennt sind) mit sich bringt.

Die Richtigkeit dieser Ansicht wird durch folgende Thatsachen kräftig unter
stützt : 1 ) Arten aus verschiedenen Hemisphären unter ähnlichen Umständen ver
treten sich wechselseitig, ohne i d e n t i s c h  zu sein. 2 )  Arten unter ähnlichen 
Umständen in weit von einander entfernten geologischen Formationen, ohne dass 
sich gleiche Umstände in den dazwischen liegenden Formationen nachweisen 
Hessen, sind ebenfalls v e r t r e t e n d e ,  nicht i d e n t i s c h e .  3 ) W o immer geo
graphische oder geologische Verhältnisse, unter deren Zusammtreffen —  und nur 
dann —  gewisse Arten bestehen können, stetig fortdauern, zeigt sich auch eine 
Reihenfolge identischer Arten.

Ich enthalte mich jeder Erläuterung über diese drei Haupt-Thatsachen, die 
ich den wenigen Naturforschern, welche die Lehre der Art-Mittelpuncte bezwei
feln, zur Bedachtnahme vorlege.

Die allgemeine und überlieferte Ansicht des Menschengeschlechtes hat den 
Begriff der Abstammung mit dem von gesonderten Arten verknüpft und durch das 
Abgehen von diesem Lehrsatz würden alle Beweisgründe, welche die Paläonto
logie der Geologie für Vergleichung und Identificirung der Gebilde und Be
stimmung der Zeitfolge ihrer Entstehung darbieten kann, sehr im Zweifel gestellt 
werden. Es ist allbekannt, dass die Lehre von mehr als Einem Ursprungsort für 
jede einzelne Art und, demzufolge, von mehr als Einem ersten Erzeuger der zu 
ihr gehörigen Individuen, aus einigen Schwierigkeiten und scheinbaren Anomalien 
in deren Vertheilung entstanden ist, gleich jenen, welche —  wie ich zeigen 
werde —  vernunftgemäss erklärt werden können, ohne dass es hierzu einer 
solchen Voraussetzung bedürfe. Die Lehre von dem A r t - M i t t e l p u n c t e  einmal 
als richtig angenommen, bleibt die Aufgabe übrig : den U r s p r u n g  des  V e r 
e i n e s  v o n  P f l a n z e n  und T h i e r e n  n a c h z u w e i s e n ,  w e l c h e  g e g e n 
w ä r t i g  d i e  B r i t i s c h e n  I n s e l n  b e w o h n e n .

Die Schriften der Herren F l e m i n g ,  J e n y n s ,  Y a r r e l l ,  B e l l  und 
W.  T h o m s o n  haben unsere einheimischen Thierarten aufgezählt und ihre
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Vertheilung erläutert; dasselbe haben die Herren S m i t h ,  H o o k e r ,  L i n d l e y ,  
B a b i n g t o n ,  H e n s l o w  und besonders W a t s o n  für unsere inländische Flora 
gethan; die B i l d u n g s - G e s c h i c h t e  dieser Fauna und Flora bleibt aber noch 
zu erforschen, und diess will ich in vorliegender Arbeit versuchen.

Ein abgegränzter Flächenraum kann auf folgende drei Arten mit Thieren und 
Pflanzen bevölkert werden :

1 ) Durch Artenschöpfung innerhalb seines Umkreises.
2 ) Durch Uebertragung dorthin.
3 ) Durch Wanderung, bevor der Raum von angränzenden Räumen geschie

den war.
Die erste dieser 3 Arten —  wenn sie überhaupt innerhalb des in Betracht 

stehenden beschränkten Raumes stattgefunden hat, kann nur von geringem Ein
fluss auf die Feststellung der Thier- und Pflanzenwelt der Britischen Inseln ge
wesen sein, indem —  mit sehr wenigen, meist zweifelhaften Ausnahmen —  die 
Landthiere und die phanerogamen (flowering) Pflanzen innerhalb derselben 
mit continentalen Arten identisch sind.

Die zweite Art der Einführung von Thier- und Pflanzenformen wäre jeden
falls unzureichend geblieben. Wenn auch die Hauptmasse der Cryptogamen 
einige wenige Phanerogamen und eine kleine Zahl von Landthieren (ungerechnet 
die flugfähigen), durch Strömungen u. dgl. über das Wasser zwischen den Briti
schen Inseln und dem Festland geführt, oder (sofern von Pflanzen die Rede ist) 
durch Winde oder Vögel herüber gebracht werden konnten; so bleibt doch, bei 
all dem Spielraum, den man ähnlichen noch jetzt thätigen Agentien zuzugestehen 
geneigt sein mag, eine Menge Pflanzen und Thiere übrig, bei denen wir —  sei 
es wegen ihrer körperlichen Beschaffenheit, sei cs mit Rücksicht auf ihre jetzige 
Vertheilung —  eine solche Ortsveränderung unmöglich annehmen können. Da 
innerhalb des beschränkten Raumes der Britischen Inseln, eine grosse Anzahl 
Thiere und Pflanzen nicht gleichförmig vertheilt, sondern auf bestimmte, seit 
Menschengedenken unverändert gebliebene, Bezirke angewiesen sind, so kann 
man unmöglich zugeben, dass die Agentien ihrer Herbeiführung gerade in der 
Art wirksam gewesen seien, dass eine solche scharfe Vertheilung aus ihnen her
vorgehen müsste, noch kann man sich erklären, wie diese Agentien ferner thätig 
bleiben konnten, ohne die ursprünglichen Vertheilungsgränzen allmählich zu ver
wischen und aus der Flora und Fauna ein einziges gleichartiges Ganzes zu machen.

Nun bliebe noch eine dritte Weise, in der ein Land mit Pflanzen und Thieren 
bevölkert werden kann, nämlich durch E i n w a n d e r u n g  von Einem oder meh
reren angränzenden Landstrichen, bevor das erstere Land von ihnen losgerissen 
wurde. Hier berühren wir das Gebiet der g e o l o g i s c h e n  Erscheinungen, deren 
Antheil an der gegenwärtigen Vertheilung organischer W esen auf der Erdober
fläche bisher noch nicht gebührend beachtet worden ist. Auf diese W eise sind
—  nach meiner Meinung —  die Britischen Inseln zumeist zu ihrer jetzigen Fauna 
und Flora gekommen; ehe ich jedoch die Art und W eise, wie dies geschehen 
konnte, auscinandersetze, muss ich einige Eigenthümlichkeiten ihrer Naturge
schichte —  so wie sie britische Botaniker und Zoologen festgestellt haben —  
hervorhoben, und deren Ursachen aufzulinden suchen.

Die gesaminte Vegetation der Britischen Inseln umfasst fünf verschiedene, 
deutlich ahgegränzte F l o r e n ;  vier davon sind auf bestimmte Raumgebiete be
schränkt, indess die fünfte nicht nur einen grossen Theil des Flächenraumes für 
sich ausschliesslich cinnimmt, sondern auch in die Gebiete aller übrigen eingreift.

I. Um mit dem kleinsten Vegetations-Gebiet anzufangen, so finden wir die 
gebirgigen Theile des westlichen und südwestlichen Irlands durch botanische



Eigentümlichkeiten charakterisirt, die auf dem Vorhandensein einiger weniger 
sprossenhildenden (prolific)  Arten beruhen. Diese Arten sind: Saxifraga 
umbrosa, Sax. elegans, Sax. hirsuta, Sax■ Geum, Sax. hirta, Sax. ajfinis; 
Erica Mackaiana, Er. Mediterranen; Daboecia polifolia; Arbutus Unedo; 
Pinguicula grandiflora und Arabis ciliata. Ferner mögen noch 2 bis 3 andere 
Arten —  darunter Allium Babingtonii —  zu derselben Gruppe gehören. Dieser 
Flora entspricht keine örtliche Gruppe von Thieren.

II. Der Flora des südwestlichen Englands und des südöstlichen Irlands sind 
mehrere Arten eigen, die man sonst nirgends auf den Britischen Inseln findet, und 
diese ganze Flora überhaupt steht in engster Verbindung mit der der Canal- 
Inseln und der benachbarten Theile Frankreichs. Auf diesen Inseln finden wir 
dieselbe Flora, zu der sich Arten gesellen, die weder in England noch in Irland
einheimisch sind, z. B .: Ranuticulus ophioglossifolius, Sinapis Cheiranthus, 
Erucastrum incanum, Arthrolobium ebracteatum, Centaurea Isnardi, Linaria 
Pelisseriana, Echium violaceum, Orchis laxiflora, Allium sphaerocephalum 
u. s. w., welche alle auf die ersten Anfänge des süd  e u r o p ä i s c h e n  Typus hin
deuten. Zu ihnen gesellen sich Land-Mollusken desselben klimatischen Typus, 
eine Helix aperta und Helix revelata, welche ich beide zuerst auf Guernsev 
(1 8 3 9 ) gefunden habe; erstere Art erreicht dort ihre äusserste nördliche 
Gränze; die zweite geht nicht höher hinauf als bis nach Devonshire, und ihr 
folgen dorthin mehrere Pflanzenarten von gleichfalls süd-europäischem Typus, 
ohne sich von dort aus weiter auf englischem Boden zu verbreiten. Solche 
Arten sind: Helianthemum polifolium, Tamarix Gallica, Hypericum lineari- 
folium, Oxalis corniculata, Lotus hispidus, Corrigiola littoralis, Polycarpon 
tetraphyllum, Bupleurum aristatum, Physospermum Cornubiense, Lobelia 
urens, Erica ciliaris, Salvia clandestina, Trichonema Columnae und Scilla 
autumnalis.

Im südwestlichen Irland vermindert sich die Zahl dieser Pflanzen von fran
zösischem ( Gallican)  Gepräge merklich und man findet dort Formen, welche 
auch im südwestlichen England Vorkommen und Herrn YVatson' s  „Atlantischen 
Typus“ vertreten. Solche Formen sind : Matthiola sinuata, Senebiera didyma, 
Medicago deräiculnla, Rubia peregrina, Antirhinum Orontinm, Linaria Elatine, 
Lin. Italica, Scrophularia scorodonia, Sibthorpia Europaea, Erica vagans, 
Cicendia filiformis, Teucrium Scordium, Hottonia palustris u. A. —  Helix 
Pisana ist über einen grossen Theil dieser Region verbreitet; Testacellus halio- 
toideus kömmt nur iri deren englischen Theil vor, zu dessen britischer Stamm- 
Fauna vielleicht auch Bulimus acutus gehört. Bufo Calamita, so weit sie in 
Irland vorkömmt, ist vermuthlich auch diesem Bezirk eigenthümlich.

III. Im südöstlichen England, wo die Gesteine des Kreide-Systems zu ihrer 
höchsten Entwicklung gelangt sind, kommen viele Pflanzenarten vor, welche sich 
auch auf den gegenüberliegenden französischen Küsten finden, namentlich soge
nannte „Kreide-Pflanzen“ , welche die Botaniker der nördlicheren Landstriche 
so eifrig aufsuchen. Diese Flora gehört Hrn. W a t s o n ’s zweitem (germanischen) 
und zum Theil seinem dritten (englischen) Typus an. Zu ihr zählen — wiewohl 
nicht alle „Kreide-Pflanzen“ sind, folgende Arten : Thlaspi perfoliatum, Linum 
perennc, Genista pilosa, Onobrychis sativa, Bryonia dioica, Caucalis daucoi- 
des, Dipsacus pilosus, Inula Conyza, Centaurea Calcitrapa, Phyteuma orbi- 
culare,\ Gentiana Pneumonanthe, Verbascum Lyclmitis, Verb. thapsiforme, 
Verb. Blattaria, Salvia pratensis, Ajuga Chamaepithys, Buxus sempervirens, 
Tamus communis, viele Arten von Orchideae, vielleicht auch Clematis Vitalba 
und einige andere Pflanzen, die auch in der Region III Vorkommen.
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Der entomologische Charakter von Südost-England hängt wesentlich mit 
dieser Flora zusammen; ebenso der der Lungen-W eichthiere, von welcher hier
—  entweder ausschliesslich oder doch nur sein1 selten in andere Bezirke der Bri
tischen Inseln übergreifend —  Helix Pumatia, Hel. obvoluta, Hel. limbata, Hel. 
Carthusiana, Hel. Carthusianelln, Clmmlia ventricosa, Claus. Rndolphii und 
Bulimus montanns Vorkommen.

IV. Die Gipfel der britischen Alpen haben von jeher den Botanikern eine 
reiche Ausbeute von Pflanzenarten geboten, die sie fast nirgends auf den Briti
schen Inseln fanden. Diese Berg-Flora ist sehr artenreich auf den Bergen Schott
lands, verhältnissmässig weniger auf den südlicheren Gebirgszügen, z. B. von 
Cumbcrland und Wales. Die auf den letzteren vorkommenden Arten sind durch
gängig —  Lloydia serotina allein ausgenommen —  auch in den schottischen 
Hochlanden einheimisch; indess die alpinen Arten Schottlands alle auch mit Arten 
nördlicherer Gebirge —  wie der Alpen Skandinaviens —  identisch sind. Doch 
kommen dort mit ihnen Arten vor, die dev hochschottischcn Flora fehlen. Diese 
gegen Süden fortschreitende Verminderung alpiner Form ist. eine wichtige That- 
sachc, die wir sogleich erläutern werden.

Die erSte Art des skandinavischen Typus, die gegen Süden zu verschwindet, 
ist Arenaria Norvegica, welche auf die nördlichste der Schetland-Ihseln be
schränkt ist. An der Nordküste des festen Landes erscheint und verschwindet 
Primula Scotica, die für eine ausschliesslich schottische Pflanze galt, bis ich sie 
(1 8 3 3 ) häufig in Norwegen uuftaud. Eine reiche Anzahl solcher nordischer For
men ist über die schottischen Alpen ausgestreut, ohne jedoch bis auf die Berge 
Englands zu reichen; dergleichen sind: Draba rupestris, Lychnis Alpina, Are
naria rubella, Astragalus Alpinus, Sibbaldia prommbens, Saxifraga cermia, 
Sax. rivularis, Arctostaphylos Alpina, Phyllodoce cocndea, Azalca procum- 
bens, Gentiana nivalis, Myosotis suaveolens, Veronica Alpina, Ver, saxatilis, 
Salix arenaria, Betula nana, viele Arten von Junens, Lazula und Carex. 
Unter ihnen ist Phyllodoce coerulea (eine für die Alpen Norwegens höchst cha
rakteristische Art) entweder neuerlichst verschwunden oder der Ausrottung nahe, 
durch den Eifer der Sammler, welche wohl in Kurzem manche andere unserer 
seltenen alpinen Arten vertilgen und ihr einheimisches Vorkommen zweifelhaft 
machen dürften. So ist Eriophorum Alpinum jetzt ohne Zweifel aus der Reihe 
der britischen Arten verschwunden. Andere Pflanzen von minder ausgesprochenem 
alpinem Typus, wie Moneses grandiflora, Fiuguicula Alpina, Ajttga pyrami
dalis, Goodyeria repens und Corallorhiza innata, überschreiten nicht die Süd- 
grünze Schottlands; noch andere von ccht skandinavischem T ypus, wie Cornus 
Suecica, Linnaea borealis und Trientalis Europaea, reichen bis in das nörd
liche England. Nur wenige dieser nördlichen und alpinen Formen erreichen die 
Berge von W ales; unter ihnen aber sind höchst charakteristische, als:  Arabis 
petraea, Cerastium Alpinum, Potentilla alpestris, Sedum villomim, Saxifraga 
muscoidcs, Sax. nivalis, Erigeron Alpinum, Salix reticulata, Sal. herbacea, 
Juncus ßliformis und June, triglumis. —  Auch in Irland findet man einige wenige 
alpine oder subalpine Arten skandinavischen Ursprungs, vermuthlich von derselben 
Quelle herrührend und,  zugleich mit ihnen, einige Arten der niederen Land
striche, wie Lamium intermedium, das in Schottland häufig vorkömmt. Die 
Fauna der Britischen Inseln, so weit sie entwickelt ist, trägt gleichfalls den Cha
rakter nördlicherer Gegenden. Der Alpenhase (Lepus variabilis) ,  das Birkhuhn 
( Ptarmigan)  und der jetzt ausgerottete Auerhahn (Capercailzie) vertreten diese 
Fauna unter den höheren Thieren und die charakteristischen Insecten der hoch
ländischen Fauna sind skandinavische Formen. Die Abwesenheit eigenlhümlicher



Lungen-Weichthiere ist eben so bezeichnend für diese Uebereinstimmung, als 
der Typus der Insectenwelt; denn, wahrend fast jede Gebirgsgegend von Europa 
ihre eigentümlichen Arten von Helices und verwandten GatUingon aufzuweisen 
hat, fehlen diese gänzlich, sowohl in den britischen, als in den skandinavischen 
Alpen. —  Herrn W a t s o n ’s „Hochland Typus“ und (te ilw e ise ) dessen „schot
tischer“ und „hebridischer“ Typus fallen mit der Flora IV —  wie wir so eben 
festgestellt haben —  zusammen. Herr VVatson rechnet noch zum „hebridischen 
Typus“ das seltene Ericaulon septangulare, eine sehr merkwürdige Pflanze, 
welche innerhalb Europa nur auf den Hebriden und zu Connamara, im westlichen 
Irland, vorkömmt, eigentlich aber im hohen Norden Amerika’s einheimisch ist, 
von wo sie durch n a t ü r l i c h e  Uebertragung, sei es in der Jetztzeit oder wäh
rend einer vorweltlichen Periode, in die Britischen Inseln gelangt ist.

V. Die fünfte oder allgemeine Flora der Britischen Inseln, die —  für sich 
allein oder gemeinsam mit einer der vier anderen —  deren gesammten Flächenraum 
einnimmt, ist den Arten nach identisch mit der des mittleren und westlichen 
Europa's, d. h. mit der „Germanischen Flora“ im eigentlichen Sinn. Ihre allge
mein verbreiteten Formen hat Herr VVatson unter seinen „britischen Typus“ 
gebracht, die an bestimmte Oertlichkeiten gebundenen aber unter drei seiner 
Typen: dem „germanischen“ , dem „englischen“ und dem „schottischen“ verteilt. 
Diese Flora hat in Europa sich über viele örtliche Floren verbreitet und ist durch 
mehrere wirklich gemeine Arten, wie Bellis perennis, Primula acaulis, Ranun- 
culus acris, Ficaria ranunculoides, Cardamine hirsula und unsere gewöhn
lichsten Baum- und Strauch-Gewächse deutlich bezeichnet. Ihre selteneren Arten 
sind wichtiger, so fern sie das Vorkommen der Flora und den W eg ihres Fort- 
schreitens gegen Westen sichtlich darstellen. Einzelne Arten , wie Anemone 
Pulsatilla, Myosurus minimus, Turritis glabra, Frankenia laevis, Holosteum 
umbellatum, Scleranthus perennis, Artemisin campestris, Melampyrum crista- 
tnm, Veronica verna, Ver. tripkyllos, Strnliotes aloides und Sturmia Loeselii, 
gehen nicht über die östlichen Grafschaften Englands hinaus. Andere haben in 
England und Schottland weite Räume in Besitz genommen, ohne jedoch bis nach 
Irland vorzudringen; solche Arten sind: Thalictrnmmajus, Rununcidus hirsutus, 
Diplotaxis temdfolia, Thlaspi alpestre, Lychnis viscosa, Stellaria Nemorum, 
Genista Anglica, Astragalus Hypoglottis, Spiraea (ilipendula, Potentilla verna, 
Ligusticum Scoticum, Valeriana dioica, Scabiosa columbaria, Campanula glo- 
merata, Gagea lutea, Acorus Calamus. Einige, wie Primula farinosa, Lysima- 
chiu tliyrsiflora und Convallaria. verticillata scheinen auf einen nördlicheren Ab- 
leitungspunct zu deuten, als der ist, von welchem die Mehrzahl der Arten der 
germanischen Flora ausgegangen ist. Einige Arten dieser Flora, welche am besten 
auf Kalkboden fortkommen, z. B. Scabiosa columbaria, Sison Amomum, Campa- 
mda glomerata u. A. kommen in den Kalkstein-Bezirken Irlands nicht vor, und 
gewisse Arten, die, da wo sie Vorkommen, sandigen Boden vorziehen, wie Ajuga 
Chamaepithys (d ie eher zur Flora III als zur Flora V gehört) fehlen in Irland 
auch an solchen Stellen, die ihrem Gedeihen sonst am günstigsten wären. —  Die 
Fauna, welche die Flora V begleitet, zeigt dieselben Eigentümlichkeiten und 
verschwindet nach Norden und nach Westen zu. Unter den Vierfüssern kommen der 
Maulwurf, das Eichhörnchen, der Siebenschläfer und der Feldhase ( Lepus timi- 
dus) nicht über den St. Georgs-Canal nach Irland, kleinere Yierfüsser nicht zu 
erwähnen. Von den schwerer fliegenden Vögeln fehlt in Irland die Hälfte der in 
England vorkommenden Arten : eben so verhält es sich mit den Reptilien, den 
lnsecten und den Lungen-W eichtieren (siehe Herrn W . T h o m s o n ' s  Bericht). 
Unter den letztem finden sich Formen, z.B. Helix Scarburgcnsis, Hel. excavata,
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Clausilia dubia und Pupa alpestris, welche den Typus der germanischen Fauna, 
im Gegensatz zu dem südlicherer Faunen, bezeichnen.

Die vorhergegangene Uebersicht der Regionen oder Bezirke, in welche die 
Flora und Fauna der Britischen Inseln eingetheilt werden kann, führte deren Ein- 
zelnheiten nur in so fern auf, als sie zur Hervorhebung ihrer bezeichnenden Züge 
und Eigentümlichkeiten nöthig waren und sie von denen erfasst werden konnten, 
welchen die ganze Menge des zu diesem Zweck aufgesammelten Materiales nicht 
geläufig ist. Die Vollständigkeit der Fauna und Flora der Britischen Inseln, welche 
hierin wohl jedes andere Land übertreffen dürften, macht es uns möglich auf Un
tersuchungen, wie die vorliegenden, einzugehen. Geologen, welche eine genauere 
Kenntniss der einheimischen Flora zu erlangen wünschen, als sie hier gegeben 
werden kann, verweise ich hierzu auf Herrn H. C. W a t s o n ’s Arbeiten, welche 
zu den bedeutendsten dieser Art zählen. —  Eine Erläuterung a l l e r  Ausnahms
fälle, die in der britischen Fauna und Flora Vorkommen; wird hier wohl niemand 
erwarten. Einige sind höchst schwierig zu erklären, doch ist weder deren Zahl 
noch deren W ichtigkeit gross genug, um unseren allgemeinen Schlussfolgerungen 
Eintrag zu thun und sie mögen mithin füglich einstweilen beiseits gelassen werden, 
bis eine vorgeschrittenere Forschung auch ihre Deutung ermöglicht. —  Um das 
W ie  und W a n n  dieser Eigenthümlichkeiten festzustellen, unter der —  allein 
zulässigen —  Voraussetzung nämlich, dass sie von W a n d e r u n g e n  herrühren, 
welche vor der Vereinzelung des in Frage stehenden Flächenraumcs stattfanden, 
ist es nöthig, wo möglich zwei feste Zeitpuncte ausfindig zu machen, zwischen 
denen diese Wanderung oder Wanderungen vor sich gegangen sind.

Die eocene Periode der Tertiärzeit, jene während welcher sich der „L on
doner Thon“ absetzte, gibt den ersten oder ältesten Zeitpunct an, von  w e l c h e m  
ab solche Wanderungen überhaupt beginnen, konnten. Es liegen reichliche Be
weise vor, dass die Flora wie die Fauna jener Theile des in Frage stehenden 
Flächenraums, welche damals über den Wasserspiegel hervorragten, sehr ver
schieden von der jetzigen Thier- und Pflanzen-Bevölkerung waren und ein wär
meres Klima genossen, als für diese (so weit sie an das feste Land gebunden 
sind) gedeihlich gewesen wäre.

Die gewöhnlich „historisch“ genannte Periode, d. h. die des ersten Er
scheinens des Menschen auf der Erde, gibt einen zweiten Zeitpunct ab, v o r  
dessen Eintritt die Wanderungen (wenigstens zum grössten Theil) vor sich 
gingen. Die grossen Torflager, zum Theil aus Ueberbleibseln ausgedehnter Wälder 
gebildet, welche wahrscheinlich einen grossen Theil der jetzigen Oberfläche der 
Britischen Inseln, während der ersten Stufe der eigentlich historischen Epoche 
bedeckten, lagern auf den Süsswasser-Mergeln der nach-pliocenen Epoche, wäh
rend welcher der Cervus megaceros lebte, und diese wieder ruhen auf der Ober
fläche oder in den Einsenkungen der pleistocenen Tertiär-Gebilde, welche der 
emporgehobene Grund dos Meeres der Eis-Epoche sind.

Während der nach-pliocenen Epoche wanderte die Hauptmasse der britischen 
Fauna und Flora aus dem germanischen Gebiet des europäischen Festlands, über 
den erhobenen Grund des vorweltlichen Eismeeres, ein. Die ganze, oben mit V. 
bezeichnete Flora, die überwiegende Mehrzahl der britischen Pflanzenarten, jede 
dort a l l g e m e i n  verbreitete Pflanze, jeder dort gemeine Vierfüsser, welcher 
nicht bis Irland oder Schottland reicht, ist „germanischen“ Ursprungs; dasselbe 
gilt von der Mehrzahl der britischen Lungen-Weichthiere. Die östlichen Graf
schaften England s weisen einige zoologische und botanische Eigenthümlichkeiten 
auf; diese lassen sich aber in jedem einzelnen Falle darauf zurückführen, dass 
„germanische“ Pflanzen- und Thier - Formen in ihrer Verbreitung gehemmt



wurden. Die Arten von „germanischem“ Typus vermindern sich nach Westen zu 
und vermehren sich jenseits des deutschen Oceans. Andererseits beruhen die 
Eigentümlichkeiten der irischen und schottischen Fauna und Flora entweder auf 
dem Vorhandensein von Arten von nicht germanischem Typus oder auf der Ab
wesenheit englischer Arten, welche diesen Typus an sich tragen. Was Pflanzen 
und Mollusken betrifft, welche an Oertlichkeiten von bestimmter mineralogischer 
Beschaffenheit hängen, z. B. die sogenannten Kalk-Pflanzen und Thiere, und daher 
nie allgemein verbreitet sind, so findet man, dass Arten von „germanischem“ 
Typus gegen Westen zu —  z. B. in Irland —  fehlen, wenn auch dort die Bedin
gungen zu ihrem Gedeihen und ihrer Verbreitung reichlich vorhanden sind. 
Welche kann die Ursache dieser Eigenthümlichkeiten sein, wenn es nicht die 
Hemmung der Einwanderung „germanischer“ Typen ist? und wenn wir erkannt 
haben, dass das Irische Meer in dem emporgehobenen Boden des Meeres der 
Eiszeit ausgehöhlt is t , von welchem Boden mächtige und ausgebreitete Massen 
das englische Ufer dieses Meeres, die Insel Man und —  noeh weit deutlicher —  
die Küsten Irlands umgürten, und dass Cervus megaceros auf der grossen plei- 
stocenen Ebene lebte, können wir zweifeln, dass die Mehrzahl „germanischer“ 
Typen, welche noch jetzt die Flora und Fauna Irlands zusammenselzen, über 
diese Ebene dorthin einwandertc? und dass die Einwanderung minder verbrei
tungsfähiger Arten, welche gegenwärtig England eigentüm lich sind, durch den 
Bruch dieses natürlichen Uebergangs gehemmt wurde? Dass diese Voraussetzung 
richtig ist, beweiset das allgemein bekannte Nichtvorkommen gewisser Thier
arten in Irland und besonders die Armutli d ieser,Insel an R e p t i l i e n ,  wie sie 
nachstehende vergleichende Tabelle (aus Herrn T h o m s o n ’s schätzbarem Bericht 
über die irische Fauna) ersichtlich macht :
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S a u r i e r :

Belgien: Gross- 
Britannien : Irland:

L a c e r t a ................................ 3 2 1
Anguis ..................................... 1 1 —

Op h i d i e r :
C o lu b e r ....................... .... . 2 — —
N a lr ix .....................................

i
i —

Vipera ..................................... 1
B a t r a c h i c r :

R a n a ..................................... 2 i 1
Bombinator............................ 3 — —

1 — —
2 2 1

Salamandra............................ i — —
Triton . . .  . . . . 4 3 2

W orauf kann der ( n u m e r i s c h e  nicht s p e c i f i s c h e )  Unterschied, welchen 
diese Tabelle zwischen den Reptilien-Faunen Gross-Britanniens und Belgiens 
nachweiset, beruhen? doch nur auf demselben Grund, auf welchem der Unter
schied zwischen den Faunen und Floren des östlichen Englands und Deutschlands 
beruht, nämlich auf der Zertrümmerung des gehobenen Bodens des deutschen 
Oceans der Eiszeit, welche möglicherweise— ja sehr wahrscheinlich —  langsamer 
vor sich ging und später zu Ende kam, als die Trennung Britanniens von Irland.

Obgleich die Annahme einer Wanderung von Thieren und Pflanzen über die 
grosse germanische Ebene die Anwesenheit der Mehrzahl der britischen Arten
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erklären mag, welche von Westen her gekommen sind, so bleibt doch immer in den 
Bergen von England, Schottland und Wales eine beträchtliche Flora und ein Theil 
der Fauna übrig, welche auf eine solche Quelle nicht zurückgeführt werden kann, 
da sie ersichtlich nicht dem Westen des vorweltlicheu Europa's, sondern der 
skandinavischen Region ursprünglich angehörten. Der alpine Charakter der meisten 
dieser Formen gestattet nicht, sie mit einiger Wahrscheinlichkeit quer über die 
grosse germanische Ebene, von deren nördlichsten Rand her, herbeizuführen, wenn 
auch einige wenige Pflanzen, welche dem nordöstlichen England und dem südöst
lichen Schottland ein eigenthümliches Ansehen, von dieser Quelle herrühren mögen; 
daher ich sie auch als „germanisch“ betrachte. Die eben jetzt in Frage stehenden 
Pflanzen und Thiere konnten nicht nac h  der Zerstörung der germanischen Ebene 
hierher gelangen, denn zu jener Zeit hatten die Britischen Inseln bereits ibre 
gegenwärtige Gestalt angenommen, und die Oertlichkeiten jener Arten waren 
schon damals Bergspitzen. W ir haben gesehen, dass die germanische Ebene und 
die centrale britische Ebene einst Theile des emporgehobenen Bodens eines früher 
bestandenen Meeres waren, welches Meer, so weit wir seine Spuren verfolgen 
können, einen grossen Theil der Britischen Inseln bedeckte,, so dass damals die 
dortigen Berge nur als niedere Inseln über den Seespiegel hervorragten. Diess 
war das Meer der eigentlichen E i s z e i t ,  da das Klima des nördlichen und theil- 
weise des mittleren Europa's bedeutend kälter war, als es gegenwärtig ist. Die 
Ueberreste der Seethicre, die man in den Schichten findet, welche das vorwelt
liche Eismeer absetzte, bestätigen diese Thatsache, so wie auch —  wie wir 
sogleich sehen werden — die Flora der damaligen Inseln. Diess war die Zeit der 
Gletscher und E isberge, der Felsblöeke, der Geschiebe und der Risse und Ein
schnitte, mit welchen diese ihren W eg bezeichneten. Die damaligen physischen 
und zoologischen Umstände hatten Aehnlichkeit —  ja waren fast identisch —  mit 
den jetzt vorhandenen der nordöstlichen Küste Amerika’s , innerhalb der Gränze 
des sommerlichen Treibeises. Zieht man diese Linie quer über die südliche Hälfte 
von Irland und England —  aber nicht weiter südlich —  setzt man sie dann so 
weit nach Osten fort, bis sie die Kette des Urals berührt (w ie Sir Roderick 
M u r c h i s o n  es in seinem grossen Werk über Russland bewiesen hat), so um
schreibt diese Linie einen weiten Flächenraum, innerhalb dessen die klimatischen 
Verhältnisse derart sind, dass sich daraus alle organischen Erscheinungen der 
pleistocenen Störungen und der Bildung- des Lehms mit Gesteinsblöcken erklären 
lassen. Während dieser Epoche (welche mit meiner IV. Flora zusammfällt) 
erhielten Schottland und VVales, theilweise auch Irland, damals Inselgruppen 
inmitten eines Eismeeres, ihre alpine Flora und einen kleinen Theil ihrer Fauna, 
z. B. den Auerhahn (Capercailzie) , den Alpenhasen u. dgl. Pflanzen von sub
arktischem Charakter wuchsen an den Meeresufern; als aber ein neuer Zustand 
der Dinge eintrat, als der Boden des Eismeeres emporgehoben wurde, ver
wandelten sich die Inseln in B erge , das Klima veränderte sich und eine dem 
neuen Zustand angepasste Bevölkerung von Thieren und Pflanzen verbreitete 
sich über das neu entstandene trockene Land. Die Pflanzen der kälteren Epoche 
blieben nur auf den Berggegenden übrig, welche so weit emporgehoben worden, 
dass ihr Klima dem ähnlich blieb, welches auf ihnen herrschte, als sie noch 
niedere Eilande oder Inselreihen im Eismeer waren.

Nachdem wir nun die Eigentümlichkeiten der allgemeinen Flora und Fauna 
der Britischen Inseln und derer ihrer alpinen Gegenden erläutert haben, bleiben 
noch einige beschränkte Gruppen von organischen Wesen übrig, welche eigen
tüm liche Charaktere an sich tragen und sich durch die eben erwähnten geolo
gischen Thatsachen nicht erklären lassen. Solcher Gruppen sind drei vorhanden.



1 ) Die Thiere und Pflanzen (grösstentheils des Kreidebodens), welche dem süd
östlichen England einen eigentümlichen Zug ertheilen. 2 ) Die, welche dem 
südwestlichen England uud dem südöstlichen Irland eigentüm lich sind und meist 
auch auf den Canal-lnseln Vorkommen. 3 ) Die, zwar artenarme aber für die all
gemeine Vegetation sehr wichtige Pflanzengruppe, welche der Flora eines 
grossen Theils des westlichen Irlands ein eigentümliches und sehr merkwürdiges 
Gepräge aufdrückt. —  Diese 3 Unter-Floren sind verwandt mit und abgeleitet 
von europäischen Pflanzengruppen , die jenseits der Siidgränze des grossen ger
manischen Gebietes V orkom m en. Da die südlichen Gegenden Englands und Irlands 
während der Eiszeit wahrscheinlich über das Meer hervorragten, mögen sie vor 
dieser Periode, im Laufe derselben oder nach ihr dorthin gelangt sein. Für die 
Einwanderung v o r  dem Beginn der Eiszeit streiten gewichtige Gründe. Im All
gemeinen können die s ü d l i c h e n  Floren als die ä l t e s t e n  angenommen werden, 
namentlich wo sie nur in Bruchstücken, und mit mehr und mehr südlichem Cha
rakter Vorkommen. Die von mir mit III. bezeichnete Flora ist die ausgebreitetste; 
ich habe sie die „Kentische Flora“ genannt, wegen der grossen Zahl der Arten, 
die ausschliesslich oder vorzugsweise auf den Kreidegesteinen dieses Bezirkes 
Vorkommen. Die Vorliebe solcher Pflanzen für Kreideboden ist aber zufällig und 
nicht den betreffenden Arten wesentlich eigen; denn in anderen Gegenden findet 
man sie ebenso auf Kalksteinen jeder Art, auch auf kalkhaltigem Sand und Thon; 
sie eind also eher Ka l k -  als Kreide-Pflanzen. W o nicht etwa von einer, an eine 
bestimmte Oertlichkeit gebundenen Art die Rede ist, darf nicht vergessen werden, 
dass die Verbreitung der Arten noch von anderen Umständen abhängt, als von 
der Gegenwart irgend einer bestimmten Gebirgsart und dass z. B. Kreide an und 
für sich nicht irgend eine Art durch freiwillige Zeugung (generatio aequivoca)  
hervorzubringen vermag. W o sogenannte Kreide-Pflanzen sich nicht auf sonst für 
sie geeignetem Kalkboden jenseits des Kreide-Gebietes (also für England nördlich 
von diesem) nicht Vorkommen, ist ihre Abwesenheit vielmehr in geographischen 
Ursachen, welche ihre Verbreitung nach dieser Richtung hin hemmten, zu suchen. 
Die in Frage stehende Flora ist offenbar aus den nordwestlichen Gegenden Frank
reichs herübergekommen, und da die Geologen die einstige Verbindung der beiden 
Küsten des Canals als unbezweifelbar annehmen, ist der W eg , auf dem sie nach 
England einwanderte, deutlich genug nachgewiesen. Die Vereinzelung dieser 
Flora mag mit der Bildung der Meerenge von Dover zusammfallen, und wenn 
diese Unterbrechung des Zusammenhangs der Zerstörung der grossen germani
schen Ebene voranging, so kann man füglich der Kentischcn Flora ein sehr hohes 
Alter zuschreiben. Noch älteren Ursprungs scheint die Flora Nr. II. zu sein, deren 
Eigentümlichkeiten besonders in Cornwall, Dcvonshii e und im südöstlichen Irland 
hervortreten. Diese Flora —  der Ueberrest einer grössern —  ist unbezweifelbar 
ein Theil der Flora der Canal-Inseln und der angränzenden Provinzen Frankreichs. 
Sie trägt einen noch südlicheren Charakter als die Flora Nr. III. und bildet gleich
sam den Ucbergang von der grossen central-europäischen Flora zu der südlichen 
oder Mittelländischen. Der Raum, den diese devonische oder normannische Flora 
einnimmt, ist —  in geologischer Hinsicht —  der Ueberrest einer grossen Scheide
wand, deren Zerstörung vermuthlich der Bildung der höheren und engeren Theile 
des Canals voranging. Zugleich bezeichnet er das südliche Gestade des urwelt- 
lichen Eismeeres.

Wenn ich indess die Ansicht aufstelle, dass die kentische und devonische 
Flora früher eingewandert sind als die germanische und die der Eiszeit, so lege 
ich doch darauf kein besonderes Gewicht. Da die Meerenge von Dover nicht offen 
stehen konnte, bevor der grössere Theil der germanischen Ebene und deren
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ganzes Centrum zerstört worden war, so mögen Jene, welche gegen das Ueber- 
leben dieser beiden Floren, zur Zeit als sie die Ufer des vorweltlichen Eismeeres 
einnahmen, Einsprache thun, mit Recht annehmen, dass ihre Einwanderung gleich
zeitig mit der der germanischen Flora stattfand; dass der englische Canal nach- 
pliocenen Ursprungs ist und dass die grosse devonische Scheidewand erst mit dem 
Schluss der Eiszeit auftrat. Nach dieser Ansicht würden die f ü n f  Einwanderungs- 
Epochen auf d r e i  zurückgeführt werden, ohne dass indess die Haltbarkeit meiner 
Theorie im Allgemeinen darunter litte.

Wenn auch das Alter der kentischen und devonischen Floren einem Zweifel 
unterliegen kann, so ist diess (wenn man meine Vordersätze einmal zugegeben 
hat) bei meiner Flora Nr. I, welche dem südwestlichen und westlichen Irland 
einen eigenthümlichen botanischen Zug aufdrückt, durchaus nicht der Fall. Die 
Zahl ihrer eigentümlichen Arten beträgt kaum 20 , diese aber nehmen in der 
Berg-Vegetation dieser Landstriche eine bedeutende Stelle ein. Bemerkenswerth 
ist an diesen Pflanzen (denn bis nun sind noch keine Landlhiere derselben Periode 
bekannt geworden und ihre dortige Existenz ist überhaupt nicht wahrscheinlich), 
dass sie sämmtlich Arten angehören, welche gegenwärtig ausschliesslich, oder 
doch in Menge, auf der pyrenäischen Halbinsel, und namentlich in Asturien, Vor
kommen. Ihr Vorkommen in Irland lässt sich aus keiner der jetzt bestehenden 
Meeresströmungen erklären, und wenn man selbst annehmbare Gründe hätte, sie 
der grossen Strömung ( „ R e n n e P s  Strömung“ )  zuzuschreiben, welche an der 
Nordküste von Spanien vorbeigeht und dann die Westküste von Gross-Britannien 
und Irland bestreicht, so müssen jene Pflanzenformen, anstatt an ihrer jetzigen 
Stelle, in den südlichen Theilen der Landstriche längs dem englischen Canal 
Vorkommen, w o  man s ie  j e t z t  n i c h t  f i nde t .  Eben so wenig kann man die 
Uebertragung ihrer Samen durch die L u f t  annehmen, indem sie sämmtlich Fa
milien angehören, deren Samen zu einer solchen Uebertragung nicht geeignet 
sind und die Syngenesisten und andere Arten mit gefiedertem Samen, welche 
in Spanien ihnen beigesellt sind, der irischen (Nr. I) Flora fehlen; abgesehen 
davon, dass es unerklärlich wäre, warum —  durch eine lange Reihe von Jahr
hunderten —  dieselben Luftströmungen sie nicht noch weiter hin, auf einem 
Landstrich mit zahlreichen, für ihr Gedeihen ganz geeigneten, Oertlichkeiten 
verbreitet hätten. Ich suche diese merkwürdige Flora durch die Annahme zu 
erklären , dass in einer, der Einwanderung aller bisher hier besprochenen Floren 
vorafigegangenen Periode, das westliche Irland mit dem nördlichen Spanien geo
logisch verbunden oder ihm doch sehr genähert war; dass die Flora des verbin
denden Landstrichs eine Fortsetzung der pyrenäischen Peninsular-Flora war, 
deren nördliche Gränze vermuthlich in das westliche Irland fie l; dass die Zer
störung der verbindenden Landstrecke während der Eiszeit stattfand und dass die 
gleichzeitigen klimatischen Veränderungen die Hauptmasse der südlichen Flora 
Irlands zerstörten, so dass nur noch die ausdauerndsten Arten: Ericac, Saxifra- 
gac, Ar «bis petraea, Pinguicula grandiflora —  jetzt die einzigen Reste unserer 
ältesten Flora —  diesen W echsel überlebten. Diese Behauptung mag etwas auf
fallend erscheinen und setzt gewaltige geoidgische Vorgänge voraus. Bei der jetzt 
vorhandenen weiten Kluft zwischen Irland und Asturien mag die Annahme einer 
Festland-Verbindung zwischen heiden, zu einer Zeit als noch jetzt lebende Pflan
zen in beiden Landstrichen vorkamen, gewagt, ja sogar phantastisch erscheinen. 
W elche geologischen Gründe sprechen nun für diese Voraussetzung? Während 
der Ablagerung der miocenen Gebilde bedeckte ein —  wahrscheinlich seichtes —  
Meer die ganze mittelländische Region (tertiäre Gebilde von Cerigo, Candia, 
Malta, Corsica, A lgier), das südliche Frankreich (Montpellier, Bordeaux), den



r
westlichen Theil der pyrenäischen Halbinsel (Lissabon) und erstreckte sich bis 
zu den Azoren (Sancta Maria). Dieses Meer war, beinahe gleichförmig, von einer 
gewissen Menge von Thierarten bewohnt, wie aus den zoologischen Charakteren 
ihrer Ueberreste hervorgeht. Zu Ende der Miocen-Pcriode gingen grosse geolo
gische Veränderungen vor, wie die miocenen Ablagerungen beweisen, die Lieut. 
S pr a tt und ich im Lyrischen Taurus in einer Meereshöhe von 2000 —  6000 Fuss 
entdeckten. Es scheint eine ziemlich gleichförmige Erhöhung des grossen mio
cenen Meeresbodens im mittelländischen Centrum und im westlichen Europa vor 
sich gegangen zu sein. Mit dieser konnte, aller Wahrscheinlichkeit nach, 
die festländische Verbindung zwischen Irland und Spanien, oder doch die Annä
herung der beiderseitigen Küsten zusarnmcnfallen. Meine eigene Meinung ist: 
dass ein grosses miocenes Festland, mit der eigentümlichen Fauna und Flora, 
die man jetzt die „mittelländische“ rennt', sich weit in den Atlantischen Ocean
—  bis über die Azoren hinaus —  erstreckte und dass, aller Wahrscheinlichkeit 
nach, der grosse halbkreisförmige Kreis von Tangen ( Gulf weed) zwischen 
IS  und 48 Grad nördlicher Breite, die Richtung der Küstenlinie dieses alten 
Festlandes bezeichnet und der Land -  Vegetation dieser Küste entsprach1) .  
Ueber ein solches Festland konnten die Wanderungen jener Fl ora , deren 
geringe Ueberbleibsel wir jetzt im westlichen Irland noch finden, leicht

*) Folgender Auszug aus den Schriften eines der grössten jetzt lebenden Algologen dürfte 
beweisen, dass auch b o t a n i s c h e  U rÜ D d c für diese meine Annahme streiten:

„Es ist viel über den Ursprung dieser Tange und über die Frage; ob sie im 
schwimmenden Zustande fortwachsen, verhandelt worden. Die Frage über deren Ur
sprung ist noch ganz unerledigt, da keine der längs der Küsten der Tropenländer 
häufigen Arten von Sargassuni genau mit dem Sarg, baccifemm übereinslimmt. Dass 
die U r ä l t e r n  der jetzigen Tange von einem festen Standort aus eingewandert sind, ist 
wahrscheinlich, aber nicht beweisbar; dass sie noch jetzt zu wachsen und zu blühen 
fortfahren, ist ganz gewiss. Wer solche Tange aus dem Meere gezogen und aufmerksam 
betrachtet hat, muss wahrgenommen haben, dass nicht nur das Leben der Pflanze kräftig 
ist, sondern dass sie beständig neue Triebe ansetzt, die sich durch ihre blass-olivengrüne 
durchscheinende Färbung von dem alten röthlich-braunen ( fo x y )  Laub scharf unter
scheiden lassen. Wie aber pflanzt sich dieser Tang fort, da er nie Früchte hervorbringt? 
W ie mir scheint, durch Abtrennung (by breakings). Das alte, sehr spröde Laub bricht 
durch einen Zufall ab und das Bruchstück lebt fort und treibt von allen Seiten junge 
Schösse aus. Viele kleine Stücke, die ich untersuchte, waren eben so lebenkräfitig, als 
die grösseren; sie waren aber gewiss nicht aus Samen gewachsen, sondern abgebrochene 
Zweige, jedes mit einem Bruchstück des alten Laubes, aus welchem junge Triebe hervor
kamen. So wie die Pflanze wächst, nähert sie sich der Kugelform, indem die Zweige, wie 
aus einem Mittclpuncte, nach allen Seiten hin hervorwachsen. An den britischen Küsten 
haben wir zwei Formen: Fucus Mackayi und Fucus vesiculosus var., B. subecostatus 
(Fucus Ballicus A g .) , deren Wachslhuin dem von Sarg, baccifcrum analog ist. Beide 
sind noch nie in b e f e s t i g t e r  Lage gefunden worden, obschon sie in unermesslichen 
Schichten Vorkommen; die eine bewohnt schlammige Meeresgestade, die andere salzige 
Moräste; beide wachsen und blühen dort. Eine weitere auffallende Aehnlichkcit dieser 
beiden Formen mit Sarg, baccifemm ist, dass man noch nie ein Exemplar mit Früchten 
gefunden hat. Sollte sich später erweisen, dass Fucus Mackayi nur eine durch örtliche 
Umstände hcrvorgcbrachte Form von F. nodosim ist, könnte daraus nicht geschlossen 
werden, dass Sarg, baccifcrum (welches ungefähr im gleichen Grade von Sarg, vulgare 
abweicht, wie F. Mackayi von F. nodosus) nur eine pelagische Abart des so wandelbaren 
Sarg, vulgare ist? (H e r v e v :  „Manual o f  the British Alaae“  (1841). Inlroduct. pp. XVI, 
XVII)“ . —

Mein Freund und College Dr. Jos. Ho o k c r ,  welcher viele Gelegenheit hatte, das Sarg, 
bacciferum zu untersuchen, hält cs gleichfalls für eine abnorme Bildung des Sarg, 
vulgare. Letzteres hält sich wesentlich an die Küstenstriche, w o es —  in sehr 
beschränkter Tiefen-Verbreitung (verlical ränge) —  auf Felsen wächst; ich schlage 
daher vor, die abnorme Bildung des jetzigen Sarg, bacciferum (Gidf-wced) durch das 
V e r s i n k e n  d e r  al t en K ü s t e n l i n i e ,  a u f  w e l c h e r  cs  r u h t ,  u n t e r  de n  
j e t z i g e n  W a s s e r s p i e g e l  zu erklären.
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geschehen. Hiernach wäre die Gesammtheit der britischen Fauna und Flora 
nach-miocenen Ursprungs.

[W eiter, und mit besonderem Bezug auf die botanische Topographie der 
Azoren, der Canarien und Madeira’s , ausgeführt ist die, hier von E. F o r b e s  
ausgesprochene Vermuthung über die Existenz eines westlichen miocenen Fest
landes (Atlantis), in einem Schreiben Professor Osw. Heer ' s  an Prof. Alph. De 
C a n d o l l e  (Bibliotheque universelle de Geneve, Avril 18S6). Es dürfte den 
Lesern erwünscht sein, hier eine wortgetreue Uebersetzung des (französischen) 
Originals zu linden, dessen Werth dadurch erhöht wird, dass Prof. H e e r  be
kanntlich, seiner Gesundheit wegen, einen Winter auf Madeira zugebracht und 
diese Zeit unfreiwilliger Müsse auf das eifrigste und erfolgreichste im Dienste 
der Wissenschaft benutzt hat.]

„In Ihrem W erk über Pflanzen-Geographie, welches ich mit dem höchsten 
Interesse gelesen, haben Sic sich der Ansicht Eduard F o r b e s ’s über die Ausbrei
tung des europäischen Festlandes bis zu den Azoren und Canarien während der 
Miocen-Periode angeschlossen und dieselbe mit neuen Gründen bestärkt *)• In 
der That beweiset der vorherrschend europäische Charakter, den wir in der 
Flora, wie in der Insecten-Fauna dieser Inseln wiederfinden, ihre ehemalige Ver
bindung mit dem Festlande.“

„W ir  dürfen indess nicht übersehen, dass, Europa gegenüber, diese Inseln 
von denen des Mittelmeeres gänzlich verschieden sind. Sie unterscheiden sich 
vorerst durch die grössere Anzahl ihrer eigentümlichen Ptlanzcn, die 1/i bis 1/i 
der Gesammtzahl der Arten gleichkömmt; ferner durch einige, in allen diesen 
Inseln auftauchende, amerikanische Typen. W ir sehen dort nicht nur einige 
amerikanische Arten, die durch irgend eine zufällige Einwirkung (W inde, Meeres
strömungen u. dgl.) oder durch menschliche Einwirkung dahin gelangen konnten, 
sondern auch amerikanische G a t t u n g e n ,  durch eigenthümliche Arten vertreten. 
Als solche will ich hier die Gattungen Clethra, Bystropogon und Cedronella an
führen; ja selbst die einzige Fichte der Canarien (Pinus Canariensis) gehört 
zur amerikanischen Formenreihe mit nadelförmigen, zu dritt gestellten („ter- 
naires“)  Blättern. Besonders merkwürdig in dieser Hinsicht sind die Lorbeer
bäume, aus denen grossentheils dieWrälder auf Madeira und den Canarien bestehen 
und deren vier Arten dort eine wichtige Stelle einnehmen. Zwei dieser Arten 
(Oreodaphne foetens und Persca Indica) sind wesentlich amerikanische Typen; 
die dritte (Phoebe Barbusana Webb.) gehört einer Ost-Indien und Amerika ge
meinsamen Gattung an; die vierte endlich (Laurus Canariensis Webb.) entspricht 
der europäischen Art. Durch diese Lorbeerwälder unterscheiden sich die atlan
tischen Inseln beträchtlich vom Festlande Afrika’s , wo solche ganz fehlen, und 
neigen sich mehr nach Amerika hin als nach dem weniger entfernten Afrika.“ 

„Die Wichtigkeit dieser Thatsachen tritt um so mehr hervor, wenn man die 
Aehnlichkeit der Flora der atlantischen Inseln mit der tertiären Flora Europa s 
in Erwägung zieht.“

„Ich habe in meiner „Flora tertiaria Helvetiae“  nachgewiesen, dass eine 
beträchtliche Anzahl tertiärer Pflanzen gewissen, den Canarien und Madeira eigen
tüm lichen Arten entsprechen, mithin Beziehungen zwischen diesen beiden Floren 
bestehen müssen. Andererseits nähert sich unsere tertiäre Flora sehr der des süd
lichen Theiles der Vereinigten Staaten. Viele ganz bezeichnende Gattungen, wie 
Taxodium, Sequoia, TAquidambar, §abal u. s. w., waren über unser ganzes

D e C a n d o l l e .  Geographie hotanique raisonnee, 2  vol. in 8. Paris et Geneve. 
Chap. XXVI, pag. 1310.



Tertiär-Gebiet verbreitet, zum Theil in Arten, welche den gegenwärtig in Amerika 
wachsenden sehr nahe stehen; andere Arten (Querem, Corylus, Populus, Acer 
u. s. w .) sind Europa und Amerika gemeinsam und in der europäischen Tertiär- 
Flora durch Arten vertreten, welche denen Amerika’ s entsprechen. Aehnlicbc 
Fälle —  nur minder bestimmt ausgesprochen als bei den Pflanzen —  finden sich 
auch bei den Land-Weichthieren und den Insecten.“

„Diese merkwürdigen Beziehungen lassen sich durch die Annahme erklären, 
es habe zur Tertiär-Zeit ein, das europäische mit dem amerikanischen Continente 
verbindendes Festland bestanden und mit irgend einem seiner vorspringenden 
Theile bis an die atlantischen Inseln gereicht. Ein Blick auf Lieut. M a n r y ’s 
Tiefenkarte des Oceans (von Prof. D o v e  in G u i n p r e c h t ’ s „Zeitschrift für Erd
kunde“ 1853, Seite 118 mitgetheilt) zeigt, dass der Boden des Atlantischen 
Oceans ein Längenthal bildet , dessen tiefste Stellen zwischen den 20. und 40. 
Grad nördlicher Breite —  ungefähr in gleicher Entfernving von Europa und 
Afrika —- liegen, andererseits aber an beiden Seiten dieses Tiefthaies eine, die 
atlantischen Inseln Und den ganzen Raum zwischen dem Festlande von Europa, 
Neufundland und Akadien umfassende u n t e r m e e r i s c h e  H o c h e b e n e  vorhanden 
ist. Jenseits dieser Strecke beginnt ein zweites langes, aber minder-tiefes Thal, 
zwischen Madeira und den Azoren von Süden nach Nordosten streichend und nahe 
an der Küste von Oporto sich verlierend. Sofern diesen ganz allgemeinen Angaben 
einige Bedeutung zugestanden werden kann, müssen wir.annehmen, diese unter
meerische Hochebene sei während der miocenen Periode ein Festland gewesen.“ 

„Dieses Festland — die At l ant i s  der Vorzeit— musste dieselbe Vegetation 
ernährt haben, als das miocene Central-Europa, deren Reste in den Molassen der 
Schweiz einen solchen Formenreichthum entfaltet haben, dass es mir möglich 
sein wird, nahezu 600 Arten in meiner „Flora tertiaria“ zu beschreiben und 
abzubilden. An den Gestaden jenes Landes waren die Schalthiere der europäi
schen Seite der der amerikanischen sehr entsprechend und bis in die Jetztzeit 
hinein zeigt sich der merkwürdige Umstand, dass Europa mehr l i t t o r a l e  Formen 
von Fischen und Schalthieren, als p e l a g i s c h e  mit Amerika gemein hat; ein 
Beweis, dass in der Vorzeit ein Streif trockenen Landes diese beiden Erdtheile 
mit einander verbunden haben musste. Zur diluvialen Zeit waren die atlantischen 
Inseln bereits gegen dieSüdküste dieses Festlandes zu emporgestiegen. Dass während 
der miocenen Periode dieses Land noch Meeresgrund war, beweisen die fossilen 
Schalthiere auf den Azoren und die von Portosanto und St. Vincent auf Madeira; 
dagegen bezeugen die Land-Mollusken von Canical und die fossilen Pflanzen von 
San-Jorge auf Madeira, dass dasselbe zur Diluvial-Zeit bereits über den Meeres
spiegel emporgetaucht war *).“

„D ie zu jener Zeit entstandenen Inseln müssten ihre Vegetation von der At
lantis aus empfangen haben, und zwar während der diluvialen Periode, d. h. zu 
einer Zeit, in welcher dieses Festland in eine neue Entwickelungs-Phase eingetreten 
war. Angenommen, dass damals durch eine nachfolgende Bodensenkung zuerst 
die Verbindung mit Amerika und später die mit Europa vernichtet wurde, so 
lassen sich die Erscheinungen der jetzigen Flora dieser Inseln genügend erklären. 
W ir finden dort die Ueberbleibsel der Flora der alten Atlantis, d. h. zahlreiche 
Typen der seitdem in Europa erloschenen Tertiär-Flora. Diese Ueberreste, nebst 
einer gewissen Anzahl anderer Arten, bilden die diesen Inseln eigentümlichen 
Formen und entsprechen theilweise den amerikanischen Arten, mit denen sie vom
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gleichen Bildungs-Ccntrum ausgegangen sind. Noch zahlreicher sind die diesen 
Inseln mit Europa gemeinsamen Arten, verm utlich weil die Verbindung mit diesem 
Erdtheile länger gedauert hat.“

„Bei Eintritt der Diluvial-Epoche wurde die Flora des centralen Europa’ s 
durch grosse klimatische Aenderungen (Ausbreitung der Gletscher u. s. w .) aus 
ihrer bisherigen Stellung verschoben und da die Senkung der Atlantis die Ver
bindung mit Amerika abgebrochen hatte, konnte die neuentstandene europäische 
Flora nicht mehr nach W esten, sondern nur nach Osten vorsclireilen. Auf diese 
W eise liessc sich der Charakter der neuen Vegetation —  und insbesondere der 
der Tiefländer —  erklären, indess die Floren der Alpen und des Nordens gerin
gere Veränderungen erlitten haben; daher auch die grossen pflanzengeographi
schen Analogien zwischen Europa, Nord-Asien und Nord-Amerika. Hiernach 
gelange ich, bezüglich auf jene Länder, zu einem, dem Ihrigen gleichen Schlüsse: 
dass nämlich die Alpen-Vegetation sicherlich die älteste der Schweiz sei und sieh, 
als nach geendeter Gletscherzeit das Klima wärmer wurde, aus dem Tieflande in 
das Gebirg, und schliesslich in die Alpen, zurückgezogen habe.“

Die scharf bezeiehnete miocene Küstenlinie, welche Sir Ch. L y e l l  in Nord- 
Amerika nachgewiesen hat, und die darin vorkommenden Mollusken, welche
—  wie ich mich durch eigene Untersuchung überzeugt habe —  auf eine s t e l l 
v e r t r e t e n d  e (rcpresentative), nicht i d e n t i s c h e ,  Fauna hindeuten, beweisen, 
dass während der Miocen-Periode ein Golf des Atlantischen Oceans die neue W elt 
von der alten trennte und sprechen fiir die Annahme, dass die Küstenlinie eines 
nach-miocenen europäischen Festlandes irgendwo iin Atlantischen Ocean —  etwa 
in der Lage der grossen Tangbank —  zu suchen wäre. Fiir das Vorhandensein 
eines solchen Festlandes streitet ferner der Umstand, dass die Floren der Insel
gruppen zwischen dieser Bank und dem Festlande der alten Welt sämmtlich 
Glieder E i n e r  und d e r s e l b e n  Haupt-Flora sind, welche wieder ein Glied des 
m i t t e l l ä n d i s c h e n  T y p u s  ist, und dass ihre Eigenthümlichkeiten allein auf 
der Anwesenheit einiger örtlichen ( endemic)  Arten beruhen, von denen viele den 
Azoren, den Canarischen Inseln und der Insel Madeira gemeinsam sind.

Ich hatte Gelegenheit, die gegen diese Ansichten aufgeführten Einwendungen 
zu vernehmen und zu prüfen, als ich dieselben bei der letzten Versammlung der 
„British Association“  zu Cambridge vortrug. Die gegen meine Voraussetzungen 
gerichteten Einwürfe sind durch die einleitenden Bemerkungen über specifische 
Mittelpuncte hinreichend beantwortet. Eben diese Bemerkungen gelten auch als 
Widerlegung der versuchten Erklärung der Eigenthümlichkeiten der britischen 
Flora durch eine vermeintliche Umwandlung von Meer- in Land-Gewächse inner
halb bestimmter Flächenräume; eine Vermuthung, welche eine gänzliche Un- 
kenntniss der untermeerischen Vegetation dieser Räume verräth. Ein anderer, 
gewichtigerer Einwurf ist der: dass eine ausgebreitetere Kenntniss der Thier- 
und Pflanzen-Vertheilung meiner Theorie über die Entstehung unserer britischen 
Fauna und Flora eher Schwierigkeiten bereiten, als ihr Unterstützung bieten 
dürfte. Diese Schwierigkeiten habe ich genau geprüft und gefunden, dass sie, 
weit’ entfernt meine Ansichten zu entkräften, vielmehr deren allgemeine Anwend
barkeit wahrscheinlich machen. Bei dem gegenwärtigen Standpuncte der Frage 
(die gleichsam noch nicht über ihre Kindheit hinaus ist) mögen noch viele Einzeln- 
heiten unsicher und künftiger Berichtigung gewärtig sein ; ich bin aber überzeugt, 
dasGrundprincip werde die strengste Prüfung aushalten und sich durch die Unter
suchung der Vertheilung aller organischen Wesen —  jetzt lebender und fossiler —  
für die gegenwärtige Periode wie für alle vorangegangenen, von welchen die 
Geologie uns Kunde gibt, eben so bewähren, wie für den beschränkten Raum,



auf welchen wir es hier anwenden wollen. Mein Hauptlehrsatz kann in Kürze mit 
folgenden Worten ausgesprochen werden: D ie  g r ö s s e r e  o d e r  g e r i n g e r e  
A r t e n - I d e n t i t ä t  d e r  F a u n a  und F l o r a  e i u e s  g e g e b e n e n  F l ä c h e n 
r a u m e s  mi t  d e r  e i n e s  ä n d e r n  h ä n g t  d a v o n  a b ,  dass  b e i d e  F l ä 
c h e n r ä u m e  T h e i l e  E i n e s  und  d e s s e l b e n  A r t e n  -  M i t t e l p u n c t e s  
n o c h  s i nd  o d e r  f r ü h e r  w a r e n ,  o d e r  das s  i h n e n  i h r e  T h i e r -  und 
Pf l a  n z e n - B e v ö l k e r u n g  d u r c h  E i n w a n d e r u n g e n  ü b e r  a n g r ä n z e n -  
d e s  o d e r  n a h e s  F e s t l a n d  ( u n d ,  be i  a l p i ne n  F l o r e n ,  mi t  Hi l f e  v o n  
A n s c h w e m m u n g e n  o d e r  s c h w i m m e n d e n  E i s m a s s e n )  z u g e f ü h r t  
w o r d e n  ist .

Die Frage über den allgemeinen Ursprung der alpinen Floren und Faunen 
ist vielleicht eine der wichtigsten von denen, welche sich an obigen Satz knüpfen 
und kann in hohem Grad als ein guter Probstein der Wahrheit dieser Behauptung 
dienen.

Ist meine Ansicht über den Ursprung der Flora der britischen Berge die 
richtige (wofür jede botanische und geologische Wahrscheinlichkeit in Bezug auf 
diesen Flächenraum vorhanden ist), so müssen wir uns nach annehmbareren Grün
den, als die bisher aufgestellten sind, bemühen, um zu erklären, warum auf den 
höheren Alpenzügen Europa’s und Asien's viele Pflanzen und einige Thiere Vor
kommen, welche mit hochnordischen Formen der Art nach identisch sind, aber 
den dazwischen liegenden Niederungen fehlen. T o  u m  e f o r t  bemerkte zuerst 
und A. v. H u m b o l d t  —  der grosse Organisator der naturhistorischen Geographie 
als Wissenschaft —  bewies später die Uebereinstimmung der Ilöhenzonen auf 
Bergen mit den Parallelkreisen, so dass die Zunahme der Höhe der Annäherung 
an einen der Pole (den südlichen oder nördlichen, je  nach Umständen) entspricht.

Bekanntlich findet diess Entsprechen in der allgemeinen Facies der Flora und 
Fauna, in den Gattungs- und Arten-Repräsentnnten —  in gewissen Fällen auch 
im Vorkommen identischer Arten —  seinen Ausdruck. Während indess die Natur
forscher bisher das Gesetz der Wiederholung und wechselseitigen Darstellung 
der klimatischen Zonen der Thier- und Pflanzenschöpfung durch Höhen- und 
Breiten-Zonen aussprachen und erläuterten, haben sie dabei den Unterschied 
zwischen r e p r ä s e n t i r e n d e n  und i d e n t i s c h e n  Arten vernachlässigt oder 
ganz bei Seite gesetzt. In der britischen Alpen-Flora ist die Wirkung des Ge
setzes von dem Einflüsse zufälliger Umstände unzertrennlich; ersteres wird durch 
eine übertragene Flora nachgewiesen, deren Einwanderung wir mit unbezweifelt 
festgestellten geologischen Veränderungen in Verbindung zu bringen vermögen. 
In den Alpen, den Karpathen und einigen anderen Gebirgsketten finden wir das 
Gesetz theils durch eine locale repräsentative Flora (d . h. durch selbstständige 
Arten-Mittelpuncte), theils durch eine in den verschiedenen Ketten mehr oder 
wenig beschränkte Zusammenstellung identischer Arien sichtlich ausgesprochen. 
Diese letzteren Vereinigungen sind mitunter so zahlreich, dass sie sich, eben so 
wenig als die Gegenwart einer norwegischen Flora auf britischen Bergen, aus den 
gewöhnlichen Uebertragungsweisen der Jetztzeit erklären lassen. Nun aber bin ich 
bereit zu behaupten, dass dieselben Mittel, welche eine subarktische Flora auf 
die (jetzigen) britischen Berge brarhle, zu derselben Epoche die (grössere oder 
geringere) Identität der Alpen-Floren von Mittel-Europa und Central-Asien her
beigeführt haben. Nunmehr wissen wir, dass fast das ganze centrale und nördliche 
Europa einst von einem Eismeere bedeckt war,  dessen —  seitdem bedeutend 
gehobene —  Gestade durch ihre klimatischen Verhältnisse zur Aufnahme einer 
subarktischen (später alpin gewordenen) Flora ganz geeignet sein mussten. Die 
Pflanzen dieser Flora konnten leicht von ihrer nordischen Heimath aus auf die
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beschneiten Anhöhen rings um den Eis-Ocean gelangen, ohne auf den dazwischen 

liegenden —  damals mit Wasser bedeckten ■—  Räumen eine Spur ihres Daseins 

zurückzulassen. Berücksichtigen wir ferner, dass zu derselben Zeit gleiche klima

tische Verhältnisse auf dem grösslenTheil der nördlichen Halbkugel vorherrschten 

(wie für Europa die zahlreichen Beobachtungen britischer und continentaler Geo

logen, für die Gränzen von Asien Sir Rod. M urch ison ’s Wahrnehmungen und 

für Amerika Sir Ch. L y e ll’s, Mr. Logan ’s, Capitän Bayfie ld 's und Anderer Un

tersuchungen durgethan haben); dass die wesentlich nördliche und alpine bota

nische —  und auch zoologische —  Region (Prof. Schouw ’s „Erste oder Moos- 

und Saxifragen-Region“) gegenwärtig nur an den Seiten der einst so beschaffenen 

grossen Fläche zu finden ist; dass endlich —  wenn auch ähnliche Verhältnisse 

wieder erscheinen — die Verwandtschaft der alpinen und nordischen Vegetation 

auf der nördlichen Halbkugel mit der gleichnamigen auf der südlichen nur auf 

repräsen ta t iven  und gar nicht auf iden t is chen  Arten beruht (wobei auch 

die Repräsentation mehr gener isch  als speci f isch  ist); so wird zugestanden 

werden müssen, dass meine Erklärung des Entstehens alpiner Floren, welche 

identische Arten in sich begreifen, der Wahrheit nahe genug kömmt, um sich 
von der Stufe einer bloss bequemen oder kühnen Voraussetzung zur Würde einer 

wissenschaftlichen Theorie zu erheben.

Aus der Annahme des von mir behaupteten Ursprungs und der daraus fol

genden Verbreitung einer Fauna und Flora von arktischem und alpinem Typus 

über die nördlichen und centralen Gegenden der alten Welt, folgert sich ein wich

tiger Nebensatz bezüglich des relativen Alters der jetztzeitigen allgemeinen Flora 

und Fauna der Britischen Inseln, welche ich die „germanische“ genannt habe, 

weil sie aus dem centralen Europa, über den gehobenen Boden des vorzeitlichen 

Eismeeres, eingewandert ist. Diese Folgerung is t: dass die germanische Flora, 

welche einem Theile von Prof. S chouw ’s „zweiter botanischer Provinz“ ent

spricht, nicht nur in einer spätem Zeit wanderte, sondern auch ü b e rh a u p t  
s p ä t e r  entstanden ist ,  als die skandinavische, die jetzt die Gipfel unserer 

Berge bekleidet.

Sind die von mir ausgesprochenen Ansichten über den Ursprung und die 

Vertheilung unserer festländischen Fauna und Flora richtig, so darf man erwar

ten, sie durch die Vertbeilungsweise der Thiere und Pflanzen, welche gegen
wärtig unsere britischen Meere bewohnen, bestätigt zu finden. Besonders müssten 

wir dabei auf Thatsachen bezüglich dos Ursprungs unserer alpinen Flora gelan

gen; denn wir haben bereits gesehen, dass die Umänderung einer allgemeinen 

Flora des grösstentheils der damals über dem Wasser stehenden Erdfläche in eine 

beschränkte Anzahl von Pflanzen, welche alle nur auf Berggipfeln Vorkommen, 

durch eine hebende Thäligkeit, welche den Boden des Eismeeres —  wenigstens 

dessen grössern Theil —  zu trockenem Land machte, bewerkstelligt worden ist. 

Die Ueberreste dieses alten Meeresbodens, bestehend aus geschichteten und un

geschichteten Massen von Thon, Sand und Schotter, oft grosse gerollte Blöcke 

einschliessend und an vielen Stellen von bedeutender Ausdehnung und Mächtig
keit, findet man in vielen Gegenden Grossbritanniens und Irlands. In diesen Ab

lagerungen findet man Reste von Thieren, die —  wenn meine Theorie richtig 

ist —  mit der jetzigen Flora unserer Berge gleichzeitig gelebt haben müssen; 

die Untersuchung dieser Ueberreste kann daher zugleich als Probe dieser Theorie 

gelten.

Bevor wir hierauf näher eingehen, wird es gut sein, einen allgemeinen Blick 

auf die botanische und zoologische Physiognomie des britischen Meeres zu w erfen.



Ihre genaue —  in einigen ihrer Theile auch ins Einzelne gehende —  Kenntniss 

ist jedem Geologen, der künftig sich mit einer höchst anziehenden, bisher nur 

sehr unvollkommen behandelten, Frage: die Geschichte der nordischen Treib- 

gerölle ( drißs)  und Lehme mit Geschieben, befassen will, durchaus nothwendig.

Für die vorliegende Untersuchung ist die Flora des Meeres von viel gerin

gerer Wichtigkeit als dessen Fauna. Da nämlich alle Pflanzen unserer Meere 

(mit Ausnahme von Zostera und Zanichellia) Cryptogamen sind, nnd die Meeres- 

Cryptogamen, vermöge des Baues, der Uebertragbarkeit und der Lebenszähigkeit 

ihrer Keime oder Sporen (wohl auch, weil Cryptogamen überhaupt gegen starke 

klimatische Abwechselungen unempfindlich sind) sich —  wie es scheint —  sehr 

leicht verbreiten, sind ihre Vertheilungs-Gebiete auch bei Weitem nicht so scharf 

begränzt, als die der meisten Phanerogamen; ja, eine grosse Anzahl ihrer Arten 

(z. B. der Gattungen VIva, Enteromorpha, Codium u. s. w.) reichen auf beiden 

Halbkugeln von Einem Pol zum ändern. Die Verlheilungs-Gebiete der Algen 

werden enger und deren Gräuzen schärfer, je höher sie organisirt sind, obschon 

die von verschiedenen Botanikern bestimmten algologischen Gebiete noch immer 

sehr ausgebreitet sind. Die Bemerkung Lamouroux 's ,  dass der Verlauf der 

Küsten und die Tiefe des Wassers auf die Verbreitung der Algen bestimmend 

einwirken, beweiset, dass ihre Vertheilung hauptsächlich von geologischen Ereig

nissen abhängig ist, und wenn einmal beide Erscheinungen im Zusammenhang 

gründlich erforscht sein werden, wird man sicher zu neuen und unerwarteten Auf 

schlössen über die Ursachen der gegenwärtigen Vertheilung der Meeres-Algen 

gelangen. Aus Dr. G r ev i l l e ’s, Mr. Harvey ’s, Mrs. G r i f f i t h ’s und anderer 

britischer Algologen Untersuchungen geht hervor, dass unsere Meeres-Vegetation 
mindestens zwei scharf bezeichnete Typen aufweiset: einen nördlichen und einen 

südlichen, deren jeder noch in Unterabteilungen zerfallen dürfte. So reichen die 

Gattungen Padina und Halyseris nicht weiter nach Norden als bis zur Südküste 

von England und kommen auch dort nur an wenigen Stellen vor; die Gattungen 

Cystoseira, Sporochnus, Elaionema, Cutleria, einige Arten von Dictyota, Sphace- 
laria, Mesogloia, Rhodomenia (R. bifida, R. jubata) und Gigartina bezeichnen 
dagegen in ihrer Gesammtheit ein südliches Gebiet, welches den Britischen Canal 

nebst einen Theil der Ostküste, den Canal von Bristol und die Süd- und West

küste Irland’s in sich schliesst. Die Abwesenheit südlicher Arten, die grössere 

Menge und Entwickelung nördlicher Formen und das Vorkommen gewisser Tange, 

wie Odonthalia dentata, Rhodomela cristata, Rh. lycopodioides und Fucus 
Mackaii, geben der Meeres-Flora an den Küsten Schottland’s, so wie Nord-Eng- 

land’s und Nord-Irland’s, einen nordischen Charakter *)-

Die Fauna unserer Meere hat, wie deren Flora, deutliche nördliche und süd

liche Beziehungen, besonders unter den wirbellosen Thieren — und auch unter 

den Fischen —  aufzuweisen. Die wenigen See-Säugthiere der britischen Fauna
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Näheres über die Meeres-Botanik von Grosshritannien siehe in Mr. H a rvey ’s „Manual of 
British Algae“. Den Mangel solcher Algen, welche am besten Verbreitung-Gebiete 
charakterisiren, an der britischen Nordwest-Küste, beweiset Dr. D ie k ie ’s Denkschrift 

über die Meeres-Algen der Umgebung von Aberdeen (Aunals of Nat. Hut. August 1844). 
Von 80 britischen: Arten fehlen der Küste um Aberdeen 46 Arten. Unter den Fucoiden 

fehlen Cystoseira gänzlich, und mehr als die Hälfte der britischen Arten; ebenso bei den 
Laminarien; von Sporochnidae zwei Drittel, da die zwei Arten von Desmerestia über 
ganz Grossbritannien allgemein verbreitet sind. Die Familie der Dictyotcae ist gleichfalls 
nur sehr mangelhaft vertreten, indem die Gattungen Cutleria, Halyseris, Padina, Dictyota 
und Striaria gänzlich fehlen. Von Ectocarpcae kömmt etwa die Hälfte der britischen 
Arten vor, und von den dortigen fünf Arten von Ckordarieae findet man drei bei Aberdeen 
(Annah of Nat. Bist. Vol. IV, pag. 112).
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sind meist nordische Ankömmlinge; einige jedoch, z. B. Phoca vitulina und 

Delphinus Phocaena sind beständige und charakteristische Einwohner dieses 

Gebietes. Phoca barbata und Delphinus melas können als Vertreter eines bo- 

rea len  Typus, und Trichecus Rosmarus, Delphinus albicans, Monodon Mo- 
noceros, Balaena Mysticctus, B. boops und B. rostrata als arktische (hoch- 
nordische) Formen, welche auf ihren Wanderungen ihre südliche Verbreitungs- 

gränze berühren, angesehen werden. Einige der grösseren Walthiere scheinen 

in älteren — ja selbst noch in historischen Zeilen — an unseren Küsten häufiger 

gewesen zu sein als sie es gegenwärtig sind. —  Die See-Reptilien, durch Sphragis 
coriacea und Chelonia imbricata vertreten, sind Glieder einer südlicheren Fauna 

und Ankömmlinge von einer der der See-Säugelhiere entgegengesetzten Seite.

In der Vertheilung der einheimischen Fische lassen sich vier Typen unter

scheiden, wovon zwei, ein nördlicher und ein südlicher, grossen ichthyologischen 

Gebieten angehören, deren Gränzen sich innerhalb der britischen Meere, wenn 

auch nicht berühren, doch stark einander nähern. Die zwei anderen Typen sind 

ein britischer und ein oceanischer. Der erste umfasst die Arten, welche den 

britischen Meeren eigenthümlich oder in ihnen am meisten entwickelt sind und 

für deren Mittel- oder Ausgangspunct das Irische Meer angenommen werden 

kann; der zweite Formen der hohen See (pelagische), welche —  so wie die 

meisten Küsten des nördlichen Atlantischen Oceans —  auch die britischen Küsten 

häufig oder nur gelegentlich besuchen.
Die gelegentlichen Besucher der Nordwest-Küste England’s deuten an, dass 

der südlichste Theil England’s nicht weit abliegt von der nördlichen Gränze des 

grossen Gebietes der südeuropäischen Fische, dessen Mittelpunkt an den Küsten 

der pyrenäischcn Halbinsel und deren östliche Ausbreitung im grössern Theile 

des mittelländischen Meeres zu finden sein dürfte. Zu diesem Gebiete gehören 

viele unserer ichthyologischen Seltenheiten, als: Serranus Cabrilla, Serr. Gigas, 
Mullus barbatus, Pagrus vulgaris, Pagellus Erythrina, Dentex vugaris, Labrus 
Julus, Muraena Helena und Ophidium imberbe. Alle diese Arten können kaum 

als wahre Angehörige, selbst der südlichsten britischen Fisch-Fauna gelten; diese 

wird vielmehr durch Formen, wie Zeus Aper, Trigla Pini, Pagellus ccntrodon- 
tus, Cepola rubescens, Atlierina Presbyter, Blennius ocellaris, Cantharus gri- 
seus, Trygon Pastinaca und Clupea Pilchardus charakterisirt; letztere Art, 

obwohl fast an allen britischen Kiistcn vorhanden, ist nur an der südwestlichen 
vorherrschend.

Das nördlichste Gebiet der britischen Fisch-Fauna empfängt an ihrer Gränze 

gelegentliche Besucher aus Arten, welche durt ihre südöstliche Gränze erreichen. 

Hierher gehören : Cottus quadricornis, Scorpaena Norvegica, Gymnetrus arc- 
ticus, Scymnus borealis, Chimaera monstrosa und Brosmus vulgaris; die beiden 

letzten sind beständige Bewohner des Zetland-Meeres und letzterer kömmt dort 

häufig vor. Auch andere Arten, welche, obgleich sie die britischen Meere durch

schwimmen, nur im höheren Norden häufig sind, wie Anarhicus Lupus, Mer- 
langus Carbonarius, Cyclopterus Lumpus und Myxine glutinosa —  ja selbst 

der Stockfisch ( Gadus Morrhua) und der Häring (Clupea Harengus) mögen 

zu den wirklichen Bewohnern dieses Gebietes gerechnet werden.

Die Gruppe von Fischen, als deren Mittelpunct die britischen Meere gelten 

können, besteht theils aus Arten, welche nirgend anderswo Vorkommen und daher 
den eigentlich b r i t i s chen  Typus darstellen, theils aus solchen, welche für 

die, den centralen Theile des westlichen Europa’s bespülenden Meere charakte

ristisch sind, welche man das ce l t i sche  Gebiet nennen könnte. Das ausge

breitete untermeerische Hochland rings um die Britischen Inseln (siehe die Karte



in Sir H. De la Beche’s „ Researches in Theoretical Geology", wo auch die geo

logische Bedeutung eines solchen Hochlandes vortrefflich auseinandergesetzt ist), 

kann als die wahre Heimath der celtischen untermeerischen Fauna betrachtet 

werden. Beispiele der ersten (britischen) Abtheilung dieses Typus sind: Lepto- 
cephalus Morrisi, Lepadogaster Cornubiensis, Liparis Montagui, Clupea alba 
und Raniceps trifurcatns. In die zweite (celtische) Fauna gehören eine Menge 

von allgemein bekannten Fischen, wie Trigla Gurnhardus, Cottus Bubalis, 
Aspidophorus cataphractvs, Scomber Scomber, Blennivs Pholis, Crenilabrus 
Tinea, Merlvchius vulgaris, Lota Molva, Solen vulgaris, Pleuronectes maximus, 
PI. Rhombus, Anguilla Conger, Ammodytes Tobianus, Ammod. Lancea u. s. w.

Zu dem ocean ischen Typus gehören jene der zeitweise die britischen 

Meere besuchenden Arten, welche eine sehr weite Verbreitung haben, wie der 

Pilot (Naucrates Ductor) ,  der Saugfisch (Echeneis Remora), Trichiurus leptu- 
rus, der Schwertfisch ( Xipkias Gladius), der Bonile ( Scomber Pelamys) und 

mehrere Arten Haifische.

Die Vertheilung der G l i e d e r t h i e r e  in den britischen Meeren ist so wenig 

durchforscht worden, dass sich kaum etwas darüber sagen lässt. Es sammeln sich 

indess nach und nach Materialien dazu an, und so weit es die K ru s te n th i c re  

betrifft (die wichtigste Abtheilung für den Geologen, wegen des häufigen Vor

kommens ihrer Reste in gehobenen Schichten), wird die Lücke durch die vollen

dete Herausgabe von Prof. Be l l ’s „History of British Crustacea“ grossentheils 

ausgefüllt werden. Vor dem Erscheinen dieses Werkes war Mr. Thompson's 

„Report on the Irish Fauna“ die einzige verlässliche Autorität in diesem Zweige. 

Das Verzeichniss britischer Ringelwürmer, welches Dr. Johns ton  in den „Annah 
of Natural History“ veröffentlicht hat, bietet eine feste Grundlage für unsere 
Forschungen in diesem schwierigen Fach; aber die anziehende Frage über die 

Vertheilung der e u rop ä i s c h en  Ringelwürmer liegt bisher noch ganz brach. 

W ir haben alle Ursache zu glauben, dass die Vertheilung der Meerwürmer und 

Meer-Krustenthiere an den britischen Küsten der, für die dortigen Fische ange

nommenen, sehr nahe entspricht. Unter den höheren Krustenlhieren ist ein Susserster 

südlicher Typus angedeutet durch Macropodia tenuirostris und Pisa Gibst und 

einige andere Arten, welche —  innerhalb der britischen Meere —  auf die süd

westlichen Theile des Canals beschränkt sind; ein süd l ich-br i t is cher  Typus 

durch Maja Squinado, Pinnotheres Pinnae, Achaeus Cranchi und Lithodes 
Maja; ein ce l t is cher  und mi t te l-b r i t i s  ch er durch Macropodia Phalan- 
gium, Inachus Dorsettensis, Hyas Araneus, Portumnus variegatus, Pinnotheres 
Pisum und Arten von Ebalia und Pagurus; ein n ö r d l i c h e r  durch Nephropa 
Norvegicus, Porcellana platychelus und Arten von Alauna und Cuma; ein 
ocean ischer  (allgemein nord-atlantischer) wahrscheinlich durch Pagurus 
Bernhardus, Homerus vulgaris und Palaemon sen'atus.

Unter den Rankenfüssern  ist Baianus Scoticus (wie wir sehen werden, 

eine in geologischer Rücksicht wichtige Art) für die nördlichen britischen Meere 

charakteristisch, so wie Acasta Montagui für die südlichen, während die gestiel

ten Formen (mit Ausnahme von Scalpelhim vulgare') entweder oceanisch und an 

der oceanischen Küste vorwaltend sind, oder mit den Schiffen und dem Treibholz, 
an die sie sich anheften, eingeführt wurden. Die schalenbauenden Me er-Rin 

g e lw ü r m e r  zeigen in ihrer Vertheilung Eigentümlichkeiten, welche die Geo

logie nicht unbeachtet lassen darf; so z. B. das Vorwalten von Serpula serrulata 
in den tieferen Horizonten der nördlichen Gebiete und das beständige Vorkommen 

einiger Arten von Ditrupa in grösser Tiefe und in hoher See in mehreren Theilen 

der britischen Meere.
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Unsere Kenntniss der Arten und der Verteilung britischer W e i c h t h i e r e  

ist vollständig genug, um sicher und wirksam zur Aufklärung geologischer Fragen 

dienen zu können. Bei der vollkommenen Erhaltung der Gehäuse dieser Thiere 

und bei der Leichtigkeit, ihre Arten mit Ililfe der Schalen zu identificiren, ge

winnt dieser Umstand sehr an Bedeutung. Wo es sich um die Altersbestimmung 

sedimentärer Schichten handelt, werden die Beweisgründe aus den fossilen 

Ueberresten der Weichthiere, ihrer Vollständigkeit wegen, denen vorgezogen, 

welche von den Resten anderer Thiere, aus was immer für einer Classe, entlehnt 

sind. Wenn auch die jetztlebenden britischen Arten richtig bestimmt worden 

sind, so gibt es doch kein einziges Werk, auf das sich der Geologe mit Sicher

heit beziehen könnte und keine übersichtliche Darstellung ihrer Vertheilungs- 

weise ist noch bisher durch den Druck veröffentlicht worden. Werthvolle Mate

rialien zu diesem Behufe sind in den grösseren Werken Mo n tague ’s, Turton's 

und F le m in g ’s aufgehäuft; ebenso in vielen Schriften über örtliche Faunen, 

unter denen Mr. W . T hom pson ’s „Report on the Irish Invertebrata“, welcher 

in den Denkschriften der „British Association“ für 1843 veröffentlicht und auf 

Ansuchen dieses Vereines verfasst wurde, bei weitem die wichtigste ist. Folgender 
Entwurf der Verteilung von Meeres-Weichthieren an den britischen Küsten möge 

eine kurze Zusammfassung der Ergebnisse, vorzüglich meiner eigenen Beob

achtungen, darstellen :

I. Im südlichen Theile des britischen Canals linden wir einige Arten, welche 

dort die nördlichste Gränze ihrer Verbreitung erreichen. Dazu gehören: Haliotis 
tuberculata, welche auf den Canal-Inseln häufig ist, aber an den englischen Küsten 

nicht vorkömmt; Emarginula rosea, gelegentlich an der Südküste England’s ge

fangen, aber an der Küste von Guernsey häufig; Truncatella Montagui, Rissoa 
Bryerea. R. denticulata, R. Calatkisca, Calyptraea sinensis, Donax compla- 
nata, Lucina pisiformis, Galeomma Twrtoni, Pandora rostrata und Lithodo- 
mus lithophagus. Diese Arten bezeichnen die Gränze einer Fauna, welche wohl 

nicht für eine eigentlich britische gelten kann.
II. Einige davon werden indess hie und da lebend und in Gesellschaft mit 

anderen, welche einer scharf bezeichneten süd-br i t is chen  Fauna angehören, 

an der Südküste England's und an der Süd- und Siidwestküste Irland’s gefunden. 

Dergleichen sind : Avicula Atlantica, Modiola Gibsi, Venus verrucosa, Venus 
aurea, V. Chione, Venerupis Irus, Area lactea, Cardium. tuberculatum, Pholas 
Dactylus, Ph. lamellata, Volva patula, Pleurotoma gracilis, Trochus exaspe- 
rdtus, Tr. striatus. Tr. crassus, Adeorbis subcarinatus, Rissoa striatula, R. 
auricularis und Pollia minima. Diese Fauna erstreckt sich weit hinauflängs der 

irischen Küste, nimmt den St. Georgs-Canal ein, reicht nach Norden bis zur Höhe 

von Cardigan Bai und ist über den ganzen Englischen Canal, bis zu dessen Aus

gang in das Deutsche Meer, verbreitet.

III. Einige der in allen Meeren und an allen Küsten der Britischen Inseln 

verbreitete Arten, welche sich zugleich durch alle europäischen Meere —  wenig

stens längs der Westküste Europa’s — von Norwegen bis in das südliche Spanien 

ziehen, stellen einen europä ischen  Typus dar. Solche Arten sind : Turritella 
Terebra, viele Rissoae (R. striata, cingilla, parva, interrupta, ventricosa, 
fulva), Odostomia plicata, Trochus Magus, Tr. ziziphinus, Tr. tumidus, Tr. 
cinerarius, mehrere Arten von Pleurotoma, Aporhais Pes pelecani, Cypraea 
Europaea, Tornatella fasciata, Natica Alderi, Dentalium Entalis, Patella 
vulgata, Emarginula Fissura, Chiton fascicularis, Capulus hungaricus, Ostrea 
edulis ? Pecten opercularis, Nucula nuclea, Modiola marmorata, Cardium 
edule, C. laevigatum, C. echinatum, Donax Trtmculus, Tellina donacina, T.



tenui, T. Fabula, Abra Boysi, Mactra Stultorum, Eellia suborbicularis, Ar
temis exoleta, Art. lincta, Venus ovata, V. fa&ciata, V. Gallina, Pullastra 
virginea, Corbula Nucleus und Psammobia Tellinella. Die meisten dieser Arten 

pflanzen sich zahlreich fort; mehrere leben gesellig. Bemerkenswerth ist, dass 

a l l e  au f  die Os tkü s te  des a t l a n t i s chen  Oceans b esch r änk t  sind. 

Diese Thatsache wird später ihre Anwendung finden.

IV. Eben so zahlreich, als die Formen des europä ischen  Typus, finden sich 

in den britischen Meeren viele andere Formen von mehr nördlichem als südlichem 

Charakter, die ihre höchste Entwicklung in und zunächst diesem Gebiet erreicht 

zu haben scheinen; diese bilden den ce l t i schen  Typus. Hierher gehören: 

Bulla lignaria, Skenea depressa, Littorina littorea, L.rudis, L. neritoides, 
mehrere Arten von Lacuna, Nassa reticulata, N. Macula, Purpura Lapillus, 
Buccinum undatum, Fusus antiquus, Triton Erinaceus, Natica monilifera, 
Patella pellucida, Pat. laevis, Lottia virginea, Chiton marginatus, Pecten 
maximus, Pectunculus pilosus, Modiola vulgaris, Abra prismatica, Mactra 
solida, M. subtruncata, Astarte Danmoniensis, Venus cassina, Pullastra vul
garis, Pandora obtusa, Mya truncata, Mya arenaria, Solen Siliqua, S. Ensis 
und Saxicava rugosa. Mehrere dieser Arten sind den Küsten Europa’s und Nord- 

Amerika’s gemeinsam. Solche Arten reichen durchgehends über die Nordspitze 

der Britischen Inseln hinauf und verschwinden —  zwei oder drei davon ausge

nommen —  bevor sie das mittelländische Meer erreichen.

V. Ferner finden sich in den britischen Meeren eine Anzahl Arten, welche 

anderswo unbekannt oder doch sehr selten sind. Ihr Ausgangspunct scheint das 

Irische Meer zu sein; sie stellen den e igen t l i ch  b r i t i s ch en  Typus dar. Als 
Beispiele mögen dienen, unter den Einschalern: Chemnitxia fulvocincta und 

einige verwandte Arten, verschiedene Bissoae und Odostomiae, Skenea Serpu- 
loides, Sk. divisa, Trochus umbilicatus, Tr. Montacuti, Tr. millegranus, Sca- 
laria Turtoni, Sc. Trevelyana, Velutino Otis und Natica Montagui; unter den 

Zweischalern: Pecten sinuosus, P. obsoletus u. a.

VI. In Dr. F l e m in g ’s „History of British Animals“ —  einem Werke, 

dessen eigenthümliche Verdienste man kaum noch gebührend anerkannt hat —  ist 

die Verbreitung vieler Arten britischer Weichthiere mit dem allgemeinen Ausdruck 

„von Devon bis Zetland“ angegeben. Viele der so bezeichneten Formen kommen 

selten —  wenn je —  im Irischen Meer oder im Deutschen Ocean vor. Dennoch 

ist diese Bezeichnung ganz richtig und auf eine Vergleichung der eigenen Beob

achtungen Dr. Flemi  ng's in den Zetland-Inseln und an der schottischen Küste mit 

denen M on tague ’s an der Südküste von England begründet. Die hier in Frage 

stehenden Mollusken und anderen Seethiere, sind nicht gleichförmig. über die 

britischen Meere veiiheilt; sie sind grösstentheils südlichen Ursprungs, d. h. 

Glieder der südeuropäischen Fauna. Sie sind nicht in gesonderte Gruppen zu

sammengehäuft, sondern gehen in stetiger Vertheilung von der südwestlichen 

Küste England's quer über den St. Georgs-Canal, die Westküste Irland’s hinauf, 

um die Hebriden herum, und selbst nordwärts der Gewässer von Zetland. In 

dieser Weise vermengen sich diese Arten —  deren viele in den britischen Meeren 

und im Mittelmeere zu den gemeineren gehören —  mit charakterischen Formen 

des celtischen, borealen und sub-arktischen Gebietes. Diese eigenthümliche Ver- 

theilung der Fauna der atlantischen Küsten der Britischen Inseln würde alle Be

rechnungen in Verwirrung bringen, wenn man nicht bei solchen Untersuchungen 

die genaueste Prüfung, den fleissigen Gebrauch des Schleppnetzes und die Auf

zeichnung der damit gefischten Gegenstände in Anwendung bringen würde. Dieser 

Theil der britischen Fauna, die ich —  der Bequemlichkeit willen und um sie von der
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ocean ischen  zu unterscheiden ■— die a t l an t i s che  nennen will, wird durch 

folgende Arten vertreten : Bulla Cranchi, Eulima polita, Eul. subulata, Litto- 
rina coerulescem, Rissoa Cimex, R. costata, Scalaria Treveliana, Scalaria 
clathratula, Cerithium Lima, Triplioris advcrsus, Pleurotoma attenuata, PI. 
linearis, PI. gracilis, PL purpurea, Erato laevis, Tercbratula Caput serpen- 
tis? Pecten laevis, Lima tenera? L. subauriculata, Area tetragona, Cardium 
elongatum? Lucina spinifera, Circe minima, Pullastra decussata, Solenocurtus 
candidus, Solenoc. antiquatus, Psammobia florida (verspertina Turt. non 

Lam .) und Gastrochaena pholadia.
VII. An denselben Küsten, wie jene Arten, kommen auch Weichthiere des 

ocean ischen  Typus vor, meist durch West- odor Südstürme dorthin gelrieben. 

Solche sind: Spirula Peroni (zu verschiedenen Malen an der Westküste lrland’s 

ausgeworfen), Janthina communis, J. nitens, J. exigua und (möglicher 
Weise) Peracle Flemingi. Nebst ihnen wird man wohl auch eines Tages noch 

andere Pteropoda finden. Demselben Typus gehören, unter den Rankenfüssern, 

die verschiedenen Anatifae der brilischen Fauna und, unter den Quallen, die 

britischen Arten von Velella und Diphyes an.
VIII. Die Küsten Schottland'» und der angränzenden Theile England’s be

reichern die conchyliologischen Sammlungen mit manchen Arten, welche an den 

übrigen britischen Küsten sehr selten Vorkommen oder fast unbekannt sind. Einige 

davon sind auf die West-, andere auf die Ostküste beschränkt, die Mehrzahl aber 

beiden Küsten gemeinsam. Solche Arten sind : Pecten niveus, P. Nebulosus, 
P. striatus, Nucula tenuis, N. minuta, N. pygmaea, Crenella decussata, Mo- 
diola nigra, Cardium Löveni, Abra intermedia, Astarte elliptica, Ast. com- 
pressa, Cyprina Islandica (an allen britischen Küsten vorkommend, aber nur an 

den nördlichen häufig), mehrere Arten von Neaera, Panopaea arctica, Marga
rita communis, M. striata, Trichotropis borealis, Fusus Barvicensis, F. Bam- 
fius, F. Norvegicus, Velutina laevigata, Vel. ovata, Natica helicoides, Lottia 
ancyloides, L. testudinaria, L. fulva, Emarginula crassa, Cemoria Noachina, 
Chiton Hanleyi, Crania Norvegica und Terebratula Caput serpentis. Die 
meisten dieser Arten finden sich auch an der Küste Norwegen’s und einige davon 

sind den nordeuropäischen und den nordamerikanischen Meeren gemeinsam. Sie 

bilden meinen borea len  Typus, dessen Bereich sich von den Nordküsten der 

Insel Man und Irland's einerseits und vom Miltclpuncte des Deutschen Meeres 

andererseits nach Norden erstreckt.

IX. Einige Arten, wie Margarita undulata, Natica Groenlandica, Fusus 
albus, F. Sabinei, Buccinum Donovani, Astarte borealis und Terebratula Cra- 
nium, werden nur selten —  und die meisten selbst dort nur einzeln — südlich 

von den nördlichsten britischen Meeren gefunden. Sie deuten, so wie die mit 

ihnen vorkommenden Pflanzentliiere, auf die Nähe einer arktischen oder sub

arktischen Fauna. Viele solcher Arten finden sich zahlreicher und in schöneren 

Exemplaren in dem nördlichsten britischen Gebiete, dem sie eigentlich ange

hören ; weiter nach Süden kommen sie nur gelegentlich und an vereinzelten 

Stellen vor, worüber später eine Erklärung gegeben werden soll.

Die Vertheilungsweise der brilischen Strah lt l i iere ist der der Weichthiere 

ähnlich, nur vielleicht weniger scharf begränzt, wegen der grösseren Fähigkeit 

vieler der Ersteren —  sei es als vollkommene Tliiere oder als Larven —  sich von 

einem Ort zum ändern zu bewegen. TurbinoliaMilletiana (eine nur im fossilen Zu

stande bekannte Koralle, bis Mr. MacAndrews ie  lebend an der Küste von Corn

wall entdeckte), dann Echinus lividus, Thalassema Neptuni undSyrinx nuda sind 
Beispiele des südlichsten brilischen Badiaten-Typus. Comatula rosacea, Ophiura
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texturata, Oph. albida, Ophiocoma Rosula, Ophioc. neglecta, Uraster gla- 
cialis, Palmipes membranaceus, Asterina gibbosa, Asterias aurantiacus, Echi- 
nocyamus pusillus, Spatangus purpureus, Cucumaria pentactes und Syrinx 
nuda unter den Echinodermen; dann Pennatula phosphorea, Alcyonium digi- 
tatum, Actinia effoeta, Laomedea gelatinosa, Sertularia pumila und viele 

hydraartige Pflanzenthiere, Cellepora pumicosa, Tubulipora Serpens und meh
rere ascidienartige Pflanzenthiere vertreten den dritten oder e u ropä i schen  

Typus; dessgleichen auch einige Quallen, wie Aurelia aurita und Aurelia gra- 
nulata.

Der ce l t i s ch e  Typus zeigt sieh in Uraster rubens, Solaster papposus, 
Eckinus Sphaera, Ech. miliaris, Amphidetus cordatm, Amph. roseus, Thyone 
papillosa, Echiurus vulgaris, Actinia Mesembryanthemum, Act. senilis, Act. 
Dianthus, Flustra foliacea, Antennularia antennina, Plumularia falcata und 
vielen Sertularien und anderen hydra- oder ascidienartigen Pflanzenthieren.

Zum b r i t i schen  Typus gehören Ophiocoma bracliiata, Oph. minuta, 
Uraster kispidus, Syrinx Harveii, mehrere hornartige Pflanzenthiere, als: 

Thuaria articulata und Plumularia Myriophyllum, Actinia Bellis, Anthea 
Tuediae, Capnea sanguinea, lluanthus Scoticus ? Cellepora Skenei und mehrere 
andere ascidienartige Pflanzenthiere. Ob einige der britischen Quallen hierher 

gehören, muss ich bezweifeln.

Den a t lan t is chen  Typus vertreten einige Pflanzenthiere, z. B.: Caryo- 
pliyllia Smithi, Plumularia pennatula und Eschara foliacea.

Beispiele des ocean ischen  Typus sind einige Quallen aus den Gattungen 

Velella und Diphyes, welche zeitw eise sich an den westbritischen Küsten sehen 
lassen.

Der boreale Typus hat zahlreiche Vertreter unter den Strahlthieren; solche 

sind unter den Echinodermen : Ophiura granulata, Oph. Bellis, Goniaster Pul- 
villus (Tcmpletom), Echinus Flemingi? Bryssus lyrifer, Psolus phantapus, 
Cucumaria frondosa, Thyone Räphanus und andere Holothuriadae; unter den 

Acalephis: mehrere Arten von Beroe und Alcinoe; unter den Pflanzenthieren: 

Virgularia mirabilis und andere Arten, welche nur an der Nordküste häufig 

sind, dann verschiedene Spongiae. Der sub-ark t i sche  Typus ist in den 

Gewässern von Zetland durch mehrere Strahlthiere, welche sich nicht mehr 

weiter nach Süden verbreiten, deutlich bezeichnet; solche sind: Echinus 
neglectus, Cidaris papillata, Echinarachneus Placenta? Lucernaria fascicu- 
lari8, Actinea intestinalis, Ociüina prolifera, Primnoa lepadifera, Astrophyton 
scutatum, Priapulus caudatus, Corymorpha nuda, Flustra setacea und Tethya 
Cranium.

Ich habe so lang bei der ho r i zon ta l  en Vertheilung der britischen See- 

thiere verweilt, weil deren Kenntniss von h öch s te r  W i c h t i g k e i t  is t  für 

jeden Geologen, der sich mit den Erscheinungen der tertiären Schichten —  nicht 

nur in Gross-Britannien, sondern überhaupt auf der ganzen nördlichen Halbkugel —  

beschäftigt und weil dieser Gegenstand bisher noch nie in irgend einem gedruck
ten Werke im Zusammenhang dargestellt worden is t, da selbst locale Arbeiten 
dieser Art entweder nie zur OefFcntlichkeit gelangten oder in einer grossen Zahl 

von Büchern, Zeitschriften und Denkschriften verstreut sind. Eine sulche Aus

führlichkeit war bei der Behandlung der britischen Land-Flora und Fauna nicht 
nöthig, da (namentlich bei ersterer) die Einzelnheiten vollständig in leicht zu

gänglichen and guten Werken zusammengestellt sind. Dasselbe gilt für die Wir- 

belthiere der britischen Meere, nicht aber für die Mehrzahl der wirbellosen 

Meeresbewohner, deren Ueberreste —  wie später gezeigt werden soll ■—

K. k. geologische ReichsanslaU. 9. Jahrgang 18S6. IV. 7 7
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unschätzbare Winke über die Beschaffenheit, die klimatischen Veränderungen und 

die Vertheilungsweise der Meerthiere, welche der historischen Epoche voranging 

und den gegenwärtigen Zustand der Dinge gleichsam vorbereitete, an die Hand 
geben.

Die Urgeschichte dieser Fauna — so weit sie die Britischen Inseln betrifft-^ 

lässt sich deutlich ermitteln. Die älteste Spur von Arien, welche gegenwärtig 

die britischen Meere bewohnen, sind wahrscheinlich schon in der Kreideperiode, 

als Terebratula Caput serpentis, einige Foraminiferen (von Eh renbe rg  als 
identisch mit Arten der Jetztzeit erkannt) und vielleicht auch einige Korallen des 

tiefen Meeres, die in ungefähr denselben Tiefen, welche sie gegenwärtig einnehmen, 

lebten. Letztere mögen indess noch zweifelhaft erscheinen, und mit ihnen die 

meisten, oder auch alle, eocenen Formen, welche man mit jetztlebenden briti

schen als gleichartig angenommen hat; denn damals war die Gesammtheit der 
organischen und unorganischen Erscheinungen eine von dem jetzigen Zustande 

ganz verschiedene und hatte die grösste Aehnlichkeit mit den Zuständen, welche 
in dem Aequator näheren Gegenden vorherrschen. Am Schluss der eocenen Periode 

trat vermuthlich, innerhalb des westlichen Europa's, eine solche Veränderung in 

der Vertheilung von Festland und Meer ein, dass die damalige Meeres-Fauna 

fast gänzlich verschwinden musste.
In den untersten oder korallenfiihrenden Crags linden sich jedoch deutliche 

Beweise der Verwandtschaft unserer jetzigen See-Fauna mit der, welche damals 

das südwestliche England bewohnte. Die in diesen Gebilden aufgefundenen 
Weichthiere, Rankenfüsser, Strahlthiere und schulenführenden Ringelwürmer sind 

zahlreich und gut erhalten genug, um einen vollständigen Vergleich zu gestatten 

und die, mit grössterGewissenhaftigkeit undUrtheilskraft von Mr. Sear les Wood 

ausgeführten Verzeichnisse bieten uns hierzu Materialien, wie sie selten einem 

Paläontologen zu Gebote stehen. Aus Mr. Wood's Nachforschungen geht hervor, 

dass von mehr als 340 im Korallen-Crag vorkommenden Arten beschälter Weich

thiere 73 gegenwärtig in den britischen Meeren leben und von diesen wieder 
23 im britischen nördlichen Drift —  oder neuen P l iocen-Absä tzen  —  fossil 

Vorkommen. Mit Ausnahme von Trickotropis borealis und Lottia virginea (beide 
nördliche Formen) gehören alle übrigen solchen Arten an, welche sich vorzüglich 

in den südlichen Theilen der britischen Meere aufhalten und fast alle sich bis an 

das Mittelmeer erstrecken. Die Formen des Korallen-Crags, welche nicht der 

lebenden britischen Weichthier-Fauna angehören, sind entweder ausgestorbene 
Arten, oder solche, deren gegenwärtige Nordgränze im Süden der britischen 

Meere beginnt; zu ihnen gesellt sich Cancellaria costellifera, eine Art, die 

gegenwärtig in Europa nur fossil, an den nördlichen Küsten der Vereinigten 

Staaten aber noch lebend vorkommt. Aehnlich verhalten sich die Pflanzenthiere 

des Korallen-Crags. Von 57 Arten, welche Mr. Sear les Wood sorgfältig unter- 
ucht hat, gehören 18 oder 19 noch lebenden britischen Formen an; mit ihnen 

kommenPolyparien von südlicherem Charaktere (aus den Gal tungon Balanophyllia, 
Cladocora, Fascicularia, Theonoa, Hornera, Lunulites, Fungia u. dgl.) vor, 
welche gegenwärtig in den britischen Meeren nicht vertreten sind.

Im rothen Crag finden sich etwa 260 Arten Schalthiere, wovon 60 in den 

britischen Meeren der Jetztzeit lebend Vorkommen; mithin vcrhällnissmässig 

mehr als im Korallen-Crag. Auch zeigt sich eine deutliche Zunahme an nordischen 

Formen, da von jenen 60 Arten 41 im nordischen Drift fossil Vorkommen. Von 
diesen sind 19 den britischen und den amerikanischen Küsten gemeinsam; vier 

andere leben gegenwärtig nur in den arktischen oder boreal-amerikanischen 

Meeren. Während dieser Epoche gehörte die jetzige echt amerikanische Art zur



Fauna der britischen Meere. Alle britischen Arten des rothen Crag, welche im 

Korallen-Crag nicht Vorkommen, stammen aus nördlichen Gegenden; die übrigen 

Arten des rothen Crag sind südliehe oder ausgestorbene. Die Pflanzenthiere haben 

an Zahl merklich abgenommen; nur 2ö Arten —  wovon 14 noch gegenwärtig in 

den britischen Meeren leben —  sind aus dem rothen Crag bekannt, und auch die 
südlichen Formen kommen darin sparsamer vor.

Unter der verhältnissmässig geringen Menge von Meeres-Schalthieren, 

welche als Fossilien des Norwich- oder Säugethiere führenden Crags bekannt sind, 

finden sich einige britische oder nordische, früher nicht vorgekommene Arten, 

z. B. Tellina Fabula, Teil, solidula, Donax Tnmcidus, Astarte borealis und 

Murex Erinaceus. Die Angaben sind indess nicht vollständig genug, um mehr 

behaupten zu können, als dass die Fauna der Epoche, während welcher diese 

Schichten sich absetzten, im Allgemeinen den Typus einer entschiedenen Mischung 
celtischer und nordischer Formen trug.

Abgesehen vom Säugethier-Crag ist nicht zu verkennen, dass der „ rothe“ 

und der „Korallen-Crag“ auf einen Zustand der Dinge in den Meeren, von denen 

sie abgesetzt wurden, hinweisen, sehr verschieden von dem in den britischen 

Meeren der Jetztzeit. Am nächsten der Wahrheit scheint mir Mr. Sear lesWood 's  

Vergleichung der Fauna des KoraIlen-Cr;igs mit der jetzigen des Mittelmeeres 
oder der Küste von Portugal zu kommen, und seine Bemerkungen hierüber ( Ann. 
of Nat. Hist. Vol. IX ) verdienen die volle Beachtung der Geologen. Die Epoche 

des rothen Crag war sichtlich durch eine Reihe von Bedingungen bezeichnet, 

welche den Charakter der Fauna wesentlich änderten. Der Schlüssel zu der Frage, 

welche diese veranlassen, ist in den zoo log ischen  Erscheinungen zu suchen, 

welche jene merkwürdigen Schichten darbielen, die unter den Benennungen 

j,Blöcke-Thon (Boulder clay)u, „arktischer oder nordischer Drift“, „Pleistocen- 

(auch „Neu-Pliocene“) Gebilde“ —  bei einigen Schriftstellern auch „nach-tertiäre 

Absätze“ —  bekannt sind, zu welchem auch (theilweise) die Absätze des „Till“ 

gehören. Diese geologische Gruppe werde ich künftig —  grösserer Bequemlichkeit 

wegen — als Ab lage rungen  der E is ze i t  oder auch als G la c ia l-Geb i lde  

bezeichnen. Mein Hauptzweck bei vorliegendem Versuch ist, das Verständniss dieser 

höchst wichtigen und interessanten Gebilde zu erleichtern, indem ich die Be

schaffenheit und den Werth der aus ihren organischen Resten zu schöpfenden 

Beweise darstelle und die Giltigkeit der daraus über die Geschichte der belebten 

Schöpfung, innerhalb des gegenwärtig in Untersuchung stehenden Flächenraumes, 

zu folgernden Schlüsse näher prüfe. Dieser Beweis ist bisher noch nicht in eine 

fassbare Gestalt gebracht, noch auch vollständig gewürdigt worden, ausser durch 

eine sehr geringe Anzahl von Geologen, unter denen Mr. Sm i th ,  von Jordan 
hill, der Erste war, der es versuchte, die vielen darin enthaltenen Probleme auf 

induc t ivem  Weg einzeln auszuarbeiten und der geologischen Welt die Mannig

faltigkeit und Wichtigkeit der paläontologischen Erscheinungen der Glacial- 
G eb i l de  in den nördlichen Theilen Grossbritannien’s und Irland’s ans Herz zu 

legen. Die gegenwärtig vorhandenen, in Büchern zerstreuten, nur Wenigen be

kannten oder noch nicht veröffentlichten Thatsachen sind zahlreich genug, um 

uns die Aufstellung wohlbegründeter allgemeiner Sätze zu gestatten. Genau vor 

Einem Jahrhundert zogen die zoologischen Erscheinungen der Glacial-Gebilde 

in Schweden die Aufmerksamkeit des grössten unter den neueren Naturforschern 

auf sich. Auf seiner Reise durch West-Gothland (1746) besuchte L inne  Udde- 
valla, dieselbe Oertlichkeit, an welcher lange darnach Sir Ch. Lyel l  einen Theil 

der Materialien zu seiner Arbeit „über die Erhebung des Landes in Schweden“ 

(Philosoph. Transact. 1835) sammelte. Linne's Reisebericht erschien 1747
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in schwedischer Sprache; die darin vorkommenden Beschreibungen und Abbil
dungen der organischer Reste von Uddevalla scheinen von den meisten späteren 

Schriftstellern nicht weiter beachtet worden zu sein. In einer Notiz über Sir Ch. 

Lyel l 's Denkschrift ( Edinburgh Neto Philosoph. Journal)  erwähnte Professor 
Jameson  in Kürze L i n n e ’s Beobachtungen. Da ich kein geologisches Werk 

kenne, in welchem ihrer Erwähnung geschieht, und da sie wegen ihrer Genauig

keit unter die wertvollsten Notizen über die organischen Reste des nördlichen 

Drift gehören, und auch wegen der Zeit ihrer Bekanntmachung und des Mannes, 

dem wir sie verdanken, von höchstem Interesse sind, werde ich hier eine wört

liche Uebersetzung der betreffenden Stelle (L inne  „ West-Gotha Besau Seite 197 

und 198) einrücken, welche ich der Güte meines ausgezeichneten Freundes Dr. 

R. G. La tham  verdanke.

„Die Muschelberge (Skaibargen) werden mit Recht zu den grössten Wundern 

von Bohuslaen gerechnet, denn sie liegen im Binnenlande, an manchen Stellen bis 

fast >/* Meile von dem Meere entfernt. Diese Muschelberge bestehen aus Schnecken 

und Zweischülern in solcher Menge beisammen, dass man sich wundern muss, wie 

eine solche Menge lebender Wesen auf der Erde bestehen konnte. W ir besuchten 

den Capell-Berg, der etwa y4 Meile vom südlichem Thore von Uddevalla liegt, 

dann gingen wir nach Sammered, etwa >/4 Meile nordwestlich von der Stadt. An 

beiden Stellen waren solche Muschelberge, besonders und am ersichtlichsten bei 

Sammered. Dort waren kahle und hügelige Reihen von grauem Stein, welche an 

den Seiten gegenüber der Stadt und dein Meere, da wo die Bucht ursprünglich 
lag, sich einwärts bogen. Das Erdreich war auf den Gipfeln jener Hügel etwas 

convex und beschrieb eine krumme Linie; wo die schwarze Dammerde —  deren 

Dicke selten 1 bis ly ,  Fuss überstieg —  sioh ausschnitt, lag die Muschelschicht, 

2 bis 3 Klafter mächtig, darunter. Unter dieser lag reiner Thon. In den kahlen 

Hügelreihen sah man keine Schalthiere oberhalb dieser Schicht. Sie erstreckten 
sich indess vom Hügel abwärts unter der schwarzen Dammerde, bis auf eine 

Breite von mehreren Büchsenschüssen. Die Schalthiere lagen rein und unver

ändert da, ohne mit Erde vermengt zu sein, nur mit etwas Geröll — wie es auf 

das Seegestade ausgeworfen wird —  überdeckt. Ich suchle sorgfältig nach allen 

Arten von Schalthieren, die hier gefunden werden, um zu bestimmen, von welcher 

Welt sie herstammen, und ob das Meer, ebenso wie das Festland, seine Bewohner 
geändert habe.“

L inne  zählt dann die Arten auf, welche er dort gefunden und gibt Abbil

dungen der merkwürdigsten unter ihnen. Er führt folgende an :

1. „Lepas, quae Baianus Uddavallensis“ tab. V, fig. 1. (Baianus Scoticus.)
2. „Concha oblonga obtusa, sulcis transversis“ tab. V, fig. 2. (Grössere 

Abart von Saxicava rugosa oder Sax. snlcata.')
3. „Concha laevis, altera tantum parte clusilis, apophysi admodum pro

minente lataque praedita.u Lister. Angli. 191, tab. V, fig. 36. (Die L is te r ’sche 

Abbildung stellt Mya arenaria dar.)

4. „Concha testa ovata, spiris H striatis fasciatis, aperturae margine 
postero dilatato, rotundato —  Kupunge — Lister. Angli. 162, tab. III, fig. 9. 
(Die von L is te r  abgebildete Art ist Littorina littorea•)

5. „Concha Mytilus dicta.“ (Mytilus edulis.)
6. Concha spiris 5 utrir^que producta striis acutis imbricatis“ tab. V, 

fig. 6. (Die wohlbekannte, seit L i n n e s  Zeiten vielfach als neu abgebildete und 

beschriebene Art der Eiszeit: Fusus scalariformis.)

7. „Concha Pecten dicta striis nunierosissimis“ tab. V, fig. 7, (Pecten 
Islandicus, gleichfalls für die Glacial-Gebilde bezeichnend.)



8. „Cochlea spiris 8 oblonga utrinque producta lineis 2 clevatis“ tab. V, 
fig. 8. (Die schwach gekielte Abart von Fusus antiquus.)

9. „Lepas concha anatifera transversim sulcata, longitudinaliter striata“ 
tab. V, fig. 9. (Baianus sulcatus.)

10. Concha Pectunculus dicta. (Fauna 1340.)
Sechszig Jahre, nachdem L inne  die organischen Reste von Uddevalla 

beobachtet hatte, wendete der unermüdliche und philosophische Beobachter L. v. 

Buch sein Augenmerk auf sie und bemerkte zugleich, dass in Norwegen, in ge

hobenen Schichten, jetztzeitige Arten von Schalthieren Vorkommen. Das Vor

handensein organischer Reste in ähnlichen Gebilden Schottlands wurde von Zeit 

zu Zeit in den „Memoirs ofthe Wemerian Society“ aufgezeichnet, einem Werke, 

worin viele und werthvolle Arbeiten über die geologischen und zoologischen Er

scheinungen der Eiszeit enthalten sind. Die oben erwähnte Denkschrift Sir Ch. 

Lyel l 's über die Ablagerungen von Uddevalla, gab bei ihrer Bekanntmachung 

(1836), durch daa darin enthaltene unschätzbare Fossilien-Verzeichniss, dem 

naturhistorischen Theil der Frage einen neuen Anstoss. Als nächste Folge davon 

für Grossbritannien erschienen Mr. Sm i th ’s, von Jordanhill, Versuche „über die 

jüngstvergangenen Veränderungen der relativen Höhen von trockenem Land und 

Meer innerhalb der britischen Inseln (Memoirs of the Wemerian Society 
1837— 1838) *), womit die kritische Untersuchung dieses höchst anziehenden 
Gegenstandes in England begründet wurde. Ich selbst rechne mir es zur Ehre 

hier auszusprechen, dass ich zuerst meine Einsicht in die Geologie der „neuern 

pliocenen“ Gebilde dem Unterricht dieses ausgezeichneten Geologen verdanke, 

als ich ihn bei einer seiner ebenso kühnen als genussvollen Forschungsreisen 

durch den Clyde-Bezirk und das nördliche Irland begleitete.

Die Erscheinungen des Drifts in Irland hatlen die Aufmerksamkeit vieler 

Beobachter auf sich gezogen, von denen Dr. Scou le r ,  Capitän (jetzt Obrist) 

Por t l ock ,  Mr. Bryce ,  Mr. G r i f f i t h  und Mr. Hamil ton sich besonders mit 

dessen organischen Ueberresten beschäftigten. Neuerlich machte Mr. O ldham  

ein Verzeichniss der irischen Drift-Fossilien bekannt. (Siehe überhaupt: „Pro- 
ceedings of the Geological Society of Dublin“).

Die allerwerthvollsten Thatsachen über die organischen Reste des Drifts in 

Irland (welche in Bezug auf ihre Wichtigkeit für den Ursprung und die Geschichte 

dieses Drifts nur mit denen verglichen werden können, die Mr. S m i th  und Sir 

Ch. Lyel l  gesammelt haben) hat Cap. James, vom k. Ingenieur-Corps und Chef- 

Geologe für Irland, während der geologischen Aufnahme daselbst zusammen

gebracht und diese sollen später ausführlich in den Aufnahmsberichten veröffent

licht werden. Die Fossilien der Glacial-Absätze von Wales wurden durch Mr. 

T r immer  bekannt gemacht, der viel für die Aufklärung ihrer Geschichte ge

leistet hat; ihm danken wir insbesondere den Nachweis noch lebender Arten auf 

der Spitze von Moel Trafern. Mr. S tr icklan d hat (Geolog. Proceedings) werth

volle und kr i t i sche  Beobachtungen über die Fossilien in den Schichten der 

Insel Man veröffentlicht, über welche Rev. R. G. Cumm ing  Mittheilungen an die 

geolog. Gesellschaft gemacht hat. Die Beobachtungen des Rev. Mr. Landsb.o- 

rough (Geol. Proced. Vol. VIII, pag. 444) über pleistocene Ablagerungen 

im östlichen Schottland zeichnen sich durch jene äusserste Genauigkeit aus, ohne 

welche keine naturhistorische Angabe über diesen Gegenstand auf Geltung
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In dieser Denkschrift ist die Geschichte des Gegenstandes — besonders so weit er 

Schottland betrifft — so vollständig dargestelll, dass ich es nichl weiter für nöthig halte, 
auf einzelne Arbeiten ähnlichen Inhalts hinzuweisen.
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Anspruch machen kann. Zur Vervollständigung der zoologischen Literatur des 

Drifts müssen wir noch Cap. Bay f ie ld ’s und Sir Ch. L y e l l ’s Arbeiten über die 

Fossilien des canadischen Drifts (Geolog. Tramactt.), die Abbildungen von Drift- 

Fossilien in His inger 'a „Lethaea Suecica“, die Arbeiten Dr. Forchham mer’s, 

die Verzeichnisse in Sir Ch. Lyell 's „Reisen in Nord-Amerika“ und die Mitthei
lungen über die Fossilien des russischen Drifts in Sir Rod. M u rch i son ’s grossen 

geologischen Reisewerk erwähnen, welche alle sehr werthvolle und genaue An

gaben enthalten. Die britischen Glacial-Gebilde zeigen sich als theilweise ge

schichtete, oft auch ganz ungeschichtete Ablagerungen von Thon, Mergel, Sand 

und Schotter mit grossen örtlichen Abänderungen; an vielen Orten mit abgerun

deten Blöcken. Im Allgemeinen liegen Thon und Mergel unter dem Sand und dem 

Schotter. Solche Ablagerungen finden sich an vielen Stellen des östlichen und 

westlichen Schottlands, an beiden Seiten des nördlichen England's, in Wales, in 

einem grossen Theil Irland’s und auf der Insel Man. Ihre Mächtigkeit ist ver
schieden; hie und das erheben sie sich in mehr als 100 Fuss hohen Felswänden 

und liegen in verschiedenen Horizonten (von 0 bis über 1000 Fuss) ober dem 

jetzigen Meeresspiegel. In den meisten findet man, bei genauerer Untersuchung, 

organische Ueberreste; grösstentheils verstreute, abgerollte und zerbrochene 

See-Schalthiere. An einigen Stellen sind diese Reste ganz und ungestört und 

beweisen unzweifelhaft, dass ihre Bewohner an eben dieser Stelle gelebt haben 

und zu Grunde gegangen sind. An solchen Stellen sind diese Reste zahlreich; da 

wo sie zerbrochen und abgerollt sind, kommen sie meist verstreut und in geringer 
Menge vor.

Ich habe mit eigenen Augen die Fossilien der meisten jener Oertlichkeiten 

an O r t und S te l l e  untersucht; namentlich die des Clvde-Bezirkes in Gesell

schaft und unter der Leitung Mr. Sm i th ’s; die in Wexford und Wicklow mit 

Sir H. De Ia Be che und Cap. James;  für mich allein die der Insel Man, der 

Grafschaften Cheshire, Lancashire und Caithness, so wie die von Anglesey, dem 

Forth-Bezirk und im nordwestlichen England. Ich nehme hiernach die Verant

wortung für die betreffenden Angaben auf mich, indem ich sie als die Besultale 

meiner persönlichen Beobachtungen hinstelle.
Die Gesammtzahl der Arten von Weichthieren, die man in den Glacial-Ab- 

lagerungen der Britischen Inseln gefunden hat, beträgt ungefähr 124, alle —  mit 

wenigen Ausnahmen —  noch gegenwärtig in den umgebenden Meeren lebend. 

Dennoch deuten sie auf einen von dem jetzigen sehr verschiedenen Zustand der 

Dinge. Mit der jetzigenMollusken-Fauna und mit der des rollien und desKorallen- 

Crags verglichen, ist die Glacial-Fauna an Arten, wie an Individuen auffallend arm. 

Diese Armuth ist nicht mehr die Folge einer unvollständigen Kenntniss der Glacial- 

Fauna, sondern vielmehr der klimatischen Bedingungen, unter denen die Abla

gerung dieser Gebilde erfolgte, und namentlich (wie Jedem, der sich wissen

schaftlich mit Meerthieren beschäftigt hat, einleuchten wird) eines kälteren Klima\ 

als des gegenwärtig in diesen Erdstrichen herrschenden. Es ist bekannt, dass 

die Zahl der Schalthiere der jetzigen arktischen Mecrcs-Fauna viel geringer ist 

als die in den Meeren Mittel-Europa’s, und diese wieder hierin der Fauna des 

Mittelmeeres und der südeuropäischen Meere nachstcht. Diese Verschiedenheiten 

werden von der Tempera tu r ,  nicht von den Breitengraden, bestimmt. An der 

Ostküste von Amerika, zwischen 45° und 50° nördlicher Breite, wo das Meer 

durch Strömungen aus den arktischen Meeren abgekühlt wird, findet man viel 

weniger Schaltbiere, als an der europäischen Kiiste unter einer, um mehrere 
Grade nördlicheren Breite. Die folgende Tabelle zeigt das Verhältniss der 

Schalthiere der Britischen Meere zu denen von vier anderen Meeren,
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deren Fauna genau bekannt is t , und zu denen der Glacial - Gebilde der 

britischen Inseln.

O rd n u n g e n

der

W e ic h th ie r e

Z a h I d e r  A r t e n

Mittel

ländisches

Meer

Britische

Meere

Meere yod 
Massachusets

Grönländisches
Meer

Fossil io den 

britischen 

Glacial- 
Ablagernngea

Beschälte Kopffüsser . . l i i
_ _

Flügelfüsser.................. 13 i — 2 —
Kernkicmer.................... 6 i — — —

Bauchfüsaer.................... 368 248 100 74 60

Blattkiemer.................... 200 210 83 44 63

Mantelkiemer............... 10 4 2 1 1

Sum m e.. . 598 465 186 121 124

Aus dieser Tabelle geht hervor, dass in numerischer Hinsicht die glaciale 

Mollusken-Fauna zwischen der jetzigen Fauna Grönlands —  wie sie von Dr. 

Mö l le r  (Index Molluacorum Groenlandiae. Ilafniae 1842) und viel früher von 

Otto Fab r i c iu s  ( Fauna Groenlandica. 1780) festgestellt wurde —  undMassa- 

chusets (G ou ld  Invertebrata of Massachusets. 1841) zu stehen kömmt, und zwar 

näher der ersteren, so dass sie der jetzigen an der Küste Labrador am ähnlichsten 

gewesen sein mag.
Die Betrachtung der einzelnen Arten zeigt, dass die Thiere der Eiszeit unter 

einem kälteren Klima gelebt haben müssen, als das jetzige ist. W ir ßnden unter 
ihnen: 1) solche, welche gegenwärtig die ganze celtische Region und auch die 

nordischen Meere bewohnen und kaum über die britischen Meere nach Süden 

hinausreichen; dergleichen sind:

Mediola vulgaris. 
Astarte compressa.

„ Danmoniensis. 
Cyprina Islandica. 
Venus casina.
Mactra solida.
Mya arenaria.

„ truncata.
Leda minuta.
Tellina depressa. 
Pecten sinuosus. 
Pleurotoma Turricula.

Fusus antiquus.
„ corneus. 

Lacuna vincta. 
Purpura Lapillus. 
Littorina littorea.

„ rudis.
„ neritoides. 

Natica Alderi. 
Velutina laevigata. 
Trochus turnidus. 
Patella pellucida. 
Nassa Macida.

Buccinum undatum.

2) Arten, welche sich nach Süden bis in das lusitanische und Miltelmeer- 

Gebiet erstrecken, am zahlreichsten aber sich in den celtischen und nordischen 

Meeren fortpflanzen, als:

Cardium echinatum. 
„ edule.
„ laevigatum. 

Venus fasciata. 
Artemis exoleta. 
Lucina flexuosa.

Tellina solidula. 
Nucula Nucleus. 
Pectunculus pilosus. 
Pullastra decussata. 
Saxicava ruaosa. 
Solen Ensis.
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Solen Siliqua.
Anomia Ephippium.

„ aculeata. 
Ostrea edulis.
Pecten opercularis. 
Aporhais Pes pelecani.

Patella vulgata. 
Dentalium Entalis. 
Tnrritella Terebra. 
Marex Erinaceus. 
Emarginula Fissura. 
Fissurella Graeca.

3) Solche, welche noch gegenwärtig in den britischen Meeren— jedoch 

nur in den nördlichen —  leben und um so zahlreicher werden, je näher man dem 
Polarkreise kömmt, z. B .:

Fusus Barvicensis.
„ Bamfius.

Pleurotoma reticulata. 
Natica Groenlandica. 
Bitccinum Ilumphreysianum. 
Trichotropis borealis.

z.

Astarte borealis.
„ elliptica (Gairensis).

Nucula tenuis.
Panopaea arctica.
Venus mgosa.
Cemoria Noachina.
Emarginula crassa.

Zu dieser Gruppe gehört Leda pygmaea, welche in den neueren Pl ioce  n- 

G e b i l d e n  Italiens, Deutschlands und der britischen Inseln vorkömmt, aber auch 

von Mr. Mac Andrew (1845) lebend und in Menge, z u g l e i c h  mit borealen  

F o rm en ,  in der Bucht von Slye mit dem Schleppnetze gefischt wurde. Leda 
pygmaea ist identisch mit der grönländischen Nucula Lenticula M öller.

4) Arten, welche gegenwärtig in europäischen Meeren, nordwärts der bri

lischen Inseln, oder in denen Grönland'» und des borealen Amerika's leben, z. B.

Astarte compressa, var. nullico- 
stata.

Leda rostrata.
„ hyperboraea.

Tellina Groenlandica.
„ calcarea.

Mya truncata, var. ß.
Saxicava sulcata.
Pecten Islandicus.

5) Solche, welche (so viel man bisher weiss) weder lebend, noch in älteren 

Gebilden fossil Vorkommen. Dergleichen sind :

Terebratula psittacea. 
Fusus cinereus.

„ scalariformis.
„ Fabricii. 

Littorina expansa. 
Margarita in/lata. 
Velutina undata. 
Natica clausa.

Fusus sp., mit F. crispus verwandt.
„ Forbesi.

Nassa pliocenica.

Nassa Monensis.
Natica ( Bulbus)  Smithi. 
Mitra ?

6) Alten, welche fossil im rolhen und Korallen-Crag, lebend in den süd
europäischen, nicht aber in den britischen Meeren Vorkommen, als: Turritella 
incrassata.

7) Ausgestorbene Alten, die sich auch im Crag finden, z. B. Tornatella 
pyramidata.

Die Fauna der Eiszeit besteht demnach aus lebenden britischen Arten nor

dischen Ursprungs, deren einige gegenwärtig weit kältere Erdstriche bewolmen, 

einigen wenigen Formen, die man als ausgestorben annimmt und 1 oder 2 Arten 

südlichen Ursprungs oder welche man bisher nur im Crag gefunden hat. Es muss 

bemerkt werden, dass letztere aus dem südlichsten Theil der irischen Glacial- 

Ahlagerungen herrühren, in welchen man auch Fusus contrarius (eine monströse 

Verbildung des Fusus antiquus aus dem Crag) und eine Abart von Purpura La- 
pillus (vormals Purp, merassata') findet. Eine gleichfalls zu berücksichtigende



Thatsache ist die: dass die zahlreichsten und verbreitetsten Arten des Drifts 

wesentlich nordischen Formen angeboren, wie Astarte elliptica, A. compressa, 

A. borealis, Cyprina communis, Leda rostrata, L. minuta, Tellina calcarea, 
Modiola vulgaris, Fusus Bamfim, F. scalariformis, verschiedene Arten von 

Litorina und Lacuna, Natica clausa und Buccinum undatum; selbst Saxicava 
rugosa und Turritella Terebra, so weit auch ihre Verbreitungszone reicht, sind 

eher für die nördlichen als für die südlichen Meere Europa’s bezeichnend.

Ich habe bereits in meinem Bericht über die Weichthiere und Strahlthiere 

des Aegeischen Meeres ( Reports of the British Association for 1853) dargethan, 

dass bei der Vertheilung der Seethiere die T ie fen zonen ,  ähnlich den Höhen 

zonen ,  nach welchen die Landthiere vertheilt sind, den Breitengraden ent
sprechen. Als ich die hierauf bezüglichen Thatsachen bekannt machte, unterschied 

ich nicht die wirkliche Aufrechthaltung des Gesetzes durch vertretende Formen 

von dessen scheinbarer Darlegung durch identische Arten. Diese Unterscheidung 

hob ich in diesem Versuch da hervor, wo ich von den Alpenpflanzen handelte, 

und es wird nach und nach deutlich werden, wie nützlich es ist, sie festzuhallen 

für den Fall, dass boreale Thierformen in grossen Tiefen südlicher Meere ge

funden werden. Das Gesetz an sich ist indess bewährt und führt uns naturgemäss 

auf die Frage hin: welchen Einfluss es auf den offenbar borealen oder arktischen 

Charakter der Glacial-Fauna ausgeübt haben mag. Die Frage ist wichtig; denn, 

sobald wir nicht bestimmt darzuthun vermögen, dass die M ee re s t i e fe  ohne 

Einfluss auf die eigentümliche Facies und auf die numerische Armuth jener Fauna 

geblieben ist, werden unsere klimatischen Bestimmungen —  so weit sie auf zoo

logischen Thatsachen beruhen —  zu blossen Hypothesen. Glücklicher Weise gibt 

es unter den oben aufgezählten Arten einige, welche uns hierin einen sichern 

Anhaltspunct bieten. Solche sind die Litorinae, die Purpurae, die Patellae und 

die Lacunae, Arten und Gattungen, welche m it B es t im m the i t  auf seichtes 

Wasser (und bei den drei ersten sogar auf einen Küstenstrich) hinweisen. Fände 

man diese Schalthiere nur in den gestörten und ungeordneten Absätzen des Drift, 

so könnten sie von Aussen dorthin gebracht worden sein und würden bei Ent

scheidung einer so schwierigen Frage nicht als Beweisstücke gelten können. Sie 

kommen aber auch in den ungestörten fossilienführenden Thonschichten dieser 

Gebilde vor, zugleich mit Zweischalern und anderen zarl gebauten Weichthieren 

und Alles deutet darauf hin, dass sie ihr ganzes Leben an ihrem jetzigen Fundort 

begonnen und beschlossen haben. Diess ist besonders an den Ablagerungen an 

der Clyde ersichtlich. Ebenso wichtig ist das Vorkommen der Gattung Litorina, 
deren Arten alle nur an der G ränze  zwischen  Ebbe und F l u t h  leben, und 

insbesondere der Lit. expansa, einer Form, die gegenwärtig noch in den 

arktischen Meeren lebt, in den britischen aber ausgestorben ist.

Um den Beweis deutlicher zu führen, ist es nöthig, die senk rech te  Ver

theilung jetztlebender Weichthiere innerhalb der britischen Meere, je nach den 

verschiedenen Tie fen ,  in Kürze darzustellen.

In meinem Versuch „Ueber das Zusammenvorkommen von Weichthieren an 

den britischen Küsten mit Bezug auf die Geologie der Pleistocen-Gebilde“ (Edin
burgh Academic Annual for 1840), welcher im Jahre 1840 gedruckt wurde, 
beschrieb ich die Vertheilung dieser Weichthiere innerhalb vier grösser Gebiete, 

nämlich: der Ges tade-Zone ,  der Lam ina r i en-Zone ,  des Kora l l i n en-  

und des Kora l l en-Geb ie tes .  Eine ausgedehnte Reihe von Forschungen, vor

züglich die von dem Ausschuss der „British Association“ zur Untersuchung der 

britischen Meeresfauna mittelst des Schleppnetzes geleiteten, haben diese Ein

te ilung gerechtfertigt; ebenso Professor Löwen's Arbeiten in den Meeren von

Geologische Beziehungen der gegenwärtigen Fauna nnd Flora der Britischen Inseln. 6 0 7
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Norwegen und Lapland. Schon Lamo uroux machte auf die zwei ersteren meiner 

Zonen — in seinem Bericht über die verticale Vertheilung der Seegewächse —  

aufmerksam; ebenso die Herren Audou in  und M i l n e - E d w a r d s  ( „ Obser- 
vations sitr T Histoire naturelle des cotes de France“j  und Prof. Sars  (Vorrede 
zu „Bagtivelser og Jagtivelser“). Die Verlheilung der Weichthiere an den Ge

staden hat die Zoologen häufig beschäftigt. Herr Oersted hat neuerlich eine 

vortreffliche Arbeit über die Fauna und Flora der Gestade- und Laminarien-Zone 

an den Küsten Dänemarks veröffentlicht.
Die erste oder Ges tade-Zone  ist jener Küstenstreif, der zwischen dem 

Horizont der Ebbe und dem der Fluth liegt, mithin —  je nach dem Steigen und 

Fallen des Meerwassers —  von sehr veränderlichem Umfang ist. Die zoologischen 

und botanischen Erscheinungen, welche sich dem Beobachter innerhalb dieser 

Zone darbieten, sind auf der ganzen nördlichen Erdhälfle einander sehr ähnlich, 

ihre Breite mag nun einige wenige Zolle —  wie an den Küsten des Mittelmeeres — 

betragen, oder (senkrecht gemessen) über 30 Fuss reichen, wie bei anderen, 

der Ebbe und Fluth mehr unterworfenen Meeren. Für Europa wird diese Zone, 

wo sie fe ls ig  ist, zoologisch durch mehrere Arten von Litorina botanisch durch 

Arten der Gattung Corallina bezeichnet; wo sie sand ig  ist, durch gewisse Arten 

von Cardium, Tellina und Solen; bei g rus igem  Grund durch Mytilus; bei 

S c h l a m m g ru n d  durch Lutraria und Pullastra.
In den britischen Meeren ist die Fauna und Flora der Gestade-Zone, je nach 

ihrer nördlichen oder südlichen Lage, verschieden; doch gewisse Arten finden 

sich beständig auf ihr; sowohl Pflanzen (aus den Gattungen Fucus, Licliina, 
Laurentia und Corallina) als Thiere (wie Litorina rudis, L. litorea, L. neri- 
toides, Purpura Lapillus, Patella vulgata, Cardium edule, KeUia rubra), nebst 

mehreren Ringelwürmern und Thierpflanzen, welche ausser dieser Zone nie Vor

kommen. Die Gestade-Zone lässt sich wieder in mehrere bestimmte Unter-Gebiete 

theilen, deren jedes —  in seiner grössten wie in seiner geringsten Breite —  

durch gewisse Thier- und Pflanzenformen fest bezeichnet ist. Die beigegebene 

Tabelle (siehe Seite 609) mag beweisen, dass die Beständigkeit, selbst der Unter

Abtheilungen, nicht nach oberflächlichen Vermuthungen, sondern in Folge ein

gehender Beobachtungen (wie diess auch bei den übrigen Tiefenzonen der Fall 

ist) behauptet wird. Ich selbst habe die in dieser Tabelle angegebenen Thatsachen 

an sechs verschiedenen Stellen der britischen Küste, drei nördlichen und drei süd

lichen, erhoben, deren jede von den anderen in der Beschaffenheit des Meeres

grundes und in der Höhendifferenz zwischen Ebbe und Fluth verschieden ist. In 

der ersten Columne gebe ich die Vertheilung an, wie ich sie zu Sandwick an der 

Ostküste des Hauptlandes von Zetland, an einer Stelle, wo die Ebbe und Fluth 

niedrig gehen und das Gestade aus «teilen Gneissfelsen besteht, beobachtet habe. 

So wenig günstig eine solche Lage der Entwicklung organischen Lebens sein 

mag, so sehen wir doch die dort vorkommenden Arten genau in derselben Reihen

folge vertheilt, wie an änderen begiinstigteren Oertlichkeiten. Die zweite und 

dritte Columne zeigt die Vertheilung, wie sie zu Armadale im Sund von Skye, 

sowohl an einer Felsspitze von altem rothem Sandstein als in einer Bucht mit 

Geschiebegrund, wahrgenommen worden ist. Hier ist der bo reale  Typus durch 

die Gegenwart der Lottia testudinaria angedeutet. Die vierte Columne gibt die 

Wahrnehmungen bei Slade, an der Seeseite von Hook-point, dem Südende der 

Grafschaft Wexford, auf Kalkstein; die fünfte bezieht sich auf die Rothsandstein- 

Küste desselben Gebietes. An beiden Stellen zeigt sich Trockus crassus., eine 

charakteristische Art des süd-br i t ischen  Weichthier-Typus, als Beweis der 
Gegenwart einer südlichen Fauna; Trochus umbilicatus bezeichnet hier —  wie
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Abtheilungen 

der Gestade- 

Zone :

Saadwick, tistl. v. Zetland, 

auf steilen Gneissfelsen. 

Senkrechte Erstreokuog 

4 Fnss:

Bei Armadale» V e itb fiitc  
▼oo Skye. Geschiebe 

ond Sand:

Bei Armadale, Westküste 
von Skye. Felsen von 

altem Rothsandstein:

Bei Slade, Grafschaft 

W eiford . Felsen von 

Kohlenkalk:

Bei Featherd, Grafschaft 

W eiford . Auf Felsen von 

altem rothem Sandstein:

Bei Tramore, Grafschaft 

Waterford. A uf silnrischen 

Schiefern:

I.
Unter-Gebiet.

Fucus c a n a lic u la tu s . 
Litorina rudia.

Fucua c a n a lic u la tu s . 
Litorina rudis.

Fucua c an a lic u la tu s , 
Litorina rudis.
Einige wenige Balani.

Fucus c a n a lic u la tu s . 
Litorina rudis.

„ petraea.

Fucus c an a licu la tu s . 
Litorina rudis.
Einige wenige Balani and 

Patellae.

Fucus c a n a lic u l a tu  s. 
Litorina rudis.

„ petraea.
Balani.

II.

Unter-Gebiet.

L ic h in a . 

Patella vulgata. 
Baianus.

L ic h in  a. 
Patella vulgata. 
Mytilus edulis.

L ic h in a . 
Patella vulgata. 
Baianus. 
N u llip o ra .

L ic h in  a. 
Patella vulgata. 
Baianus. 
Mytilus edulis. 
H u llip o r a .

L ic h in a . 
Patella vulgata. 
Baianus. 
Mytilus edulis.

III.
Unter-Gebiet.

(F uchs a r t ic u la tu s .  
{ Baianita.
* Litorina litorea. 
(Purpura Lapillus. 
(F t4 c u a  nodosus.

Fucus a r t ic u la tu s . 
Baianus.
Litorina litorea.
Purpura Lapillus.
Actinia Mesemb ryanthe- 

mum.
Fucus nodosus, einen 

besondern Gürtel bildend.

Fucus a r t ic u la tu s  m it 

F. nodosus  untermischt. 
Patella vulgata o. Balani 

(httuflg).

Litorina litorea.
Purpura Lapillus (h äu fig ). 
Trochus umbilicatus. 
Spirorbis (au f Felsen). 

C o ra llin a  o ff ic in a lis .

Fucus a r t ic u la tu s  m. 
F. nodosus  untermischt. 

Balani (h äu fig ).

Litorina litorea,
Purpura Lapillus. 

Trochus umbilicatus.
„ crassus.

Actinia Mesembryan the- 
mum.

Fucus a r t ic u la tu s .  
Balani (häu fig ).

Litorina litorea.
Purpura Lapillus. 
Trochus umbilicatus und 

crassus.
Actinia Mesembryanthe- 

mnm.

Fucus a r t ic u l  a tus. 
Balani und Patellae. 
Litorina litorea.
Purpura Lapillus.
Trochus umbilicatus. 
Actinia Mesemhryanthe- 

mum.
C o ra llin a  o ffic in a lis .

IV.
Unter-Gebiet.

Fucus se r ra tu s ,  das 

Laub m it Spirorbis 
bedeckt.

Fucua s e r r a tu s , das 
Laub m it Spirorbis 
bedeckt.

Litorina neritoides. 
Lottia testudhxaria.

Fucus s e r r a tn s , mit 

F. nodosus  untermischt. 
Spirorbis.
Litorina neritoides. 
Trochus cinerarius.
Einige wenige Balani.

Fucus se r ra tu s . 
Litorina neritoides, 
Trochus cinerarius nnd 

n umbilicatus, hie 

und da Individuen von 

Tr. ziilphinus.

Fucus se r ra tu s . 
Litorina neritoides. 
Trochus cinerarius. 
Einige wenige Patellae 

nnd Balani.

Fucus s e r ra tu s . 
Litorina neritoides.

Zwischen
streifen, nur 
wenige Zolle 
breit, überall.

B im an th a  l ia . C onfer o a ru p e a tr is , 
einen GQrtel bildend.

Tier Gürtel von Tangen:

1. L a u re n c ia  p inna-  
t if id a .

2. Conferva rupestr is .
3. C h o nd ru s  c r ispus .
4. H im an th a lia  lo rea .

Chondrus c r is p u s . 
H im a n th a l ia  lo r e a .

B im a n th a lia . H im a n  th a lia .

Gebiet der 
Laminarien.

L a m in a r ia e . Sand mit Z  o s te ra . L a m in a r ia . L a m in a r ia . 
D e le s s  er t ia .

L a m in a r ia . L a m in a r ia .

Geologische Beziehungen 
der gegenwärtigen 

Fauna 
und 

Flora 
der Britischen 

Inseln. 
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in der Columne für Armadale —  die allgemeine Fauna der westlichen britischen 

Meere. In den Columnen für Zetland und Armadale bezeichnet Spirorbis eine 

Zone viel schärfer, als es bei den südlicheren Oertlichkeiten der Fall ist. Die 

sechste Columne (wegen der Fluthzeit unvollständig geblieben) bezieht sich auf 

die Fauna und Flora eines silurischen Felsengestades zu Tramorne, Grafschaft 

Waterford. Für alle diese Columnen müssen die einzelnen Bewohner jedes Unter- 

Gebietes als unter einander sieb vermengend gedacht werden, falls das Gegentbeil 

nicht ausdrücklich bemerkt ist, und mehrere Bewohner des dritten und des vierten 

Unter-Gebiets streifen gelegentlich in das erste und zweite hinauf. Die Zahl der 
in der Tabelle angeführten Arten gibt noch keinen richtigen Maassstab für den 

Reichthum des thierischen Lebens innerhalb der Gestade-Zone; meine Absicht 

ist für jetzt nur zu beweisen, dass jede dieser Zonen durch charakteristische 

Formen scharf bezeichnet ist, nicht aber deren gesammte Fauna und Flora auf
zuzeichnen.

Ich muss die Kenntniss der bezeichnenden Züge der Gestade-Zone allen 
Geologen, welche sich mit dem nordischen Drift beschäftigen, dringendst anem

pfehlen; jene Fossilreste, welche von dem einstigen Dasein der Fauna oder 

Flora dieser Zone Kunde geben, sind die sichersten Prüfsteine Tür vorweltliche 

Küstenstriche und führen zur Bestimmung der Grösse der Erhebung oder Senkung, 

so wie auch der Richtung, nach der die störende Gewalt wirkte.

Die zweite oder Laminarien-Zone ist jener Giirtel um die Küste, welcher 

im Horizont der Ebbe beginnend, sich zu einer Tiefe von 7 bis IS Faden 

erstreckt. In dieser Zone bilden die grossen tangartigen Seegewächse Wälder in 
kleinem Maassstab und zu ihnen gesellen sich Formen, welche die Algologen 

gewöhnlich als Bewohner des Tiefwassers ansehen. Auf diesen Algen leben 

Schaaren von Thieren. Bezeichnend für diese Zone sind, unter den Mollusken die 

Gattungen Lacuna und Rissoa, Patella pellucida und Patella laevis, Pullastra 
perforans und Pullastra vulgaris und mehrere Ai'ten von Modibla; zahlreiche 

Strahl- und Pflanzenthiere —  insbesondere Echinus Sphaera, Tubularia, Actinia 
senilis u. a. —  welche allerdings auch in höheren und tieferen Horizonten Vor

kommen , sind in der Laminarien-Zone fruchtbarer als in irgend einer ändern. 

Die korallenähnliche Nullipora bezeichnet in den britischen Meeren die äusserste 

Tiefgrenze dieser Zone; sie geht hier nie liefer als höchstens 20 Faden unter 

den Meeresspiegel herab, wiewohl sie in südlicheren Gewässern, z. B. im 

Mittelmeere, bis 70 und 80 Faden in die Tiefe reicht und auch dort an der 

äussersten Tiefengränze der Meeres-Vegetation steht ')•
Das dritte Tiefengebiet habe ich das der K o r a l l i n e n  genannt, weil man 

in ihm diese hornigen Thierpflanzen am reichlichsten und in der grössten Mannig

faltigkeit —  gleichsam als Stellvertreter der eigentlichen Pflanzen —  findet. Hier 
sammeln sich auch in Menge die fleischfressenden Weichthiere der Gattungen 

Fusus, Pleurotoma und Buccinum und zahlreiche Arten von Trochus; auch

*) In einer der neuesten Zusammenstellungen des gegenwärtigen Standes unserer Kenntnisse 
in der Pflanzcn-Geographie (U n g e ru n d  E n d l ic h e r :  Grundzüge) ist die vermutliche 
Tiefengränze der Algen mit 200 Kuss angegeben, und in den meisten botanischen Hand
büchern ist Fucus vitifolius, {welchen A. v. H u m b o ld t  in den canarischen Gewässern 
in 192 Fuss Tiefe fand, als das tiefste bekannte Vorkommen von Meerespflanzen angeführt. 
Folgende Beispiele gleicher und grösserer Tiefenerstreckungen von Algen, welche ich 
selbst in den östlichen Theilen des Mittelmeeres beobachtet habe, werden zeigen, um wie 

viel tiefer dort die Meeres-Vegetation reicht, als in nördlicher gelegenen Meeren: Codium 
flahelliforme, 30 Faden; Microdictyon umbilicalwn, 30 Faden; RitipMoea tinctoria, 
SO Faden; Chrysymenia uvaria, SO Faden; Diclyomenia volubilis, 50 Faden; Constanfinea 
reniformis, 50 Faden; Nullipora polymorphn, 93 Faden.



findet man dort zahlreiche Naticae, Fissurellae, Emarginulae, Vclutinae, Capuli, 
Eulimae und Chemnitziae und unter den Zweischalern —  Arten von Artemis, 
Astarte, Venus, Pecten, Lima, Area und Nucula. Zahlreiche und eigentüm
liche S t r a h l t h i e r e  (darunter die grössten und merkwürdigsten unter den ein

heimischen Arten) bewohnen dieses Gebiet, welches überhaupt in zoologischer 

Hinsicht das reichste und anziehendste der britischen Meere ist. Es geht senk

recht von IS  bis etwa SO Faden herab und erreicht seine höchste Entwicklung 

zwischen 25 und 35 Faden.

Dem vierten und tiefsten Gebiete der britischen Meere habe ich die Benen

nung des t iefen Kora l l en-Geb ie ts  gegeben. Sein zoologischer Charakter 

tritt erst in einer Tiefe von 50 Faden —  möglicher Weise in einer noch viel 

grössern —  hervor; es ist mithin für die britischen Meere, welche im Allge

meinen diese Tiefe nicht erreichen, nur auf einzelne Oertlichkeiten beschränkt. 

So weit wir aus den bisherigen, nur theilweisen Untersuchungen wissen, zeichnet 

sich diess Gebiet durch das zahlreiche Vorkommen stärkerer Korallen und 

mehrerer Arten von Ditrupa (einer Dentalium ähnlichen Gattung von Ringel

würmern), so wie durch ihm eigentümliche Formen von W e i c h t h i e r e n  (in 

geringer Menge), von Ech inode rm en  ( Astrophyton und CidarisJ und von 

Amorphozoen  (Tethya Cranium) aus. Alle Brach iopoden  der britischen 

Meere bewohnen dieses Gebiet uud sind vermutlich über dessen gesammten Um

fang verbreitet. Sogar da, wo sie örtlich die seichteren Gewässer des Korallen- 

Gebiets bewohnen, sprechen triftige —  später anzuführende — Gründe dafür, 

dass ein solches Vorkommen ein anomales, aus geologischen Veränderungen zu 

erklärendes sein müsse. Nachstehende Tafel (siehe folgende Seite) stellt die 
bezeichnenden Züge der verschiedenen Tiefengebiete der britischen Meere über

sichtlich dar.

Bereits ist erwähnt worden, dass in den Glacial-Ablagerungen das Vorhan

densein der Gestade-Zone  durch die sicherste Thatsache: die Gegenwart der 

Litorinae an ihrer ursprünglichen Stelle, nachgewiesen. Da wir nun so eine Be

zeichnung für den seichtesten Wasserstand erlangt haben, wollen wir sehen, was 

sich weiter über die Tiefe, in der sich diese Ablagerungen bildeten, ermitteln 

lässt. So weit ich die gehobenen Glacial-Schichten durchforscht habe, kömmt 

darin keineSpur der bezeichnenden Bewohner meines Gebietes der t iefen Meer- 

Kora l len  vor; es lässt sich mithin als nahezu gewiss annehmen, dass sie nicht 

in bedeutender Tiefe abgesetzt wurden. Man kann nicht wohl annehmen,.dass 

die Ueberreste tiefer See-Korallen in jenen Schichten zerstört worden seien; denn 

die charakteristischen Korallen dieser Art, sowohl in den britischen als in den 

arktischen Meeren, wiederstehen vermöge ihrer Grösse und Dichtigkeit der Zer

störung besser, als die Schalen jener W eichtiere, die wir in den Glacial-Ab- 

sätzen erhalten finden. In diesen Absätzen finden wir z. B. keineSpur der grossen 

Oculina prolifera, welche noch jetzt die Mecrestiefen um Zetland und an der 

Küste Norwegen’s bewohnt, noch auch von den bezeichnenden Arten von Turbi- 
nolia, Caryophyllea, Cellepora und kleineren Korallen, noch endlich von jenen 

grossen nordischen Asteroideae ( Primnoa lepadifera, Alcyonium arboreum
u. dgl.^, welche die Grösse kleiner Bäume erreichen lind sicher Spuren ihres 

Daseins zurückgelassen hätten. W ir stossen vielmehr auf eine Ansammlung von 

Arten, welche wir alle noch in höheren Breiten und in kälteren Meeren als Be
wohner seichter Gewässer finden, und die, der Mehrzahl nach, noch jetzt in den 

drei Gebieten der britischen Meere Vorkommen.

Diess Alles berechtigt uns zum Schlüsse, dass die in den britischen Glacial- 

Ablagerungen gefundenen Schalthiere auf eine nördlichere Fauna hindeuten, als

Geologische Beziehungen der gegenwärtigen Fauna und Flora der Britischen Inseln. 6 11
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lebersicht der Tiefe der Regionen in den britischen Meeren.

T ie fe n g e b i e te :
B e ze ic h n e n d  e 

P f la n ze n :

B e ze ichne nde
T h ie re :

I.

G e s ta d e - Z o n  c 

(zwischen dem höch

sten und niedersten 
Wasserstande):

1. Unter-Gebiet. 

Fucus canaliculatus.

2. Unter-Gebiet. 

Lichina.

3. Unter-Gebiet. 

Fucus articulatus.

4. Unter-Gebiet. 

Fuctis serratus.

Patella vulgaris — durchaus.

1. Unter-Gebiet.

Litorina rudis.

2. Unter-Gebiet.'

Mytilus edulis.

3. Unter-Gebiet.

Litorina litorea, Purpura Lapillus.

4. Unter-Gebiet. 

Lilorinaneritoides, Arten v. Trochus.

l l i m a n t h a l i a  l o r e a.

11.

L am i n a r i en -Z on c 

(vom niedrigsten 
Wasserstande bis 

15 Faden T iefe):

Oberes Unter-Gebiet.

Laminariae.
Rhodomeniae.
Delessertiae.

Unteres Unter-Gebiet.

Nullipora.

Trochus zizyphinus. 
Lacunae.
Patella pellucida.

„ coerulea. 
Rissoae.

m .

Kor a ll in e n- G e 
b ie t  (von 15 bis 

50 Faden):

9

Hydraartige Pflanzenthiere durchaus. 

Oberes Unter-Gebiet.

Fusus antiquus, Pullastra virginea, 
Pecten maximus.

Unteres Unter-Gebiet

Pleurotoma teres, Turbinolia Mille- 
tiana.

IV.

G e b ie t  der t ie f e n  
M e e r- K o ra lle n  

(50 bis üb. 100 Fad .):

Keine.

Oberes Unter-Gebiet.

Ncaerae.
Celleporae.
Brachiopoda.
Difrupa.

Unteres Unter-Gebiet.

Aslrophyton.
Cidaris.
Oculina.
Primnoa.

die jetztlebende der britischen Meere ist; und zwar nicht, weil das Meer, in dem 
sie lebten, tiefer war, sondern weil der Raum, auf dem sie lebten, im Allgemeinen 

ein kälteres Klima hatte, und zwar in Folge yon Ursachen, welche auf eben diesem 

Raume nicht mehr wirksam sind. Da nun jene britischen Glacial-Schichten ver

m utlich sehr nahe an der südlichsten Gränze der europäischen Glacial-Gebilde 

liegen, müssen die nördlicheren Gegenden, in welchen ähnliche Schichten mit



ähnlichen Fossilien Vorkommen, auch ähnliche klimatische Einwirkungen und (nach 

der geringeren Menge ihrer organischen Reste zu schliessen) noch grössere Kälte 

erlitten haben. Aus meiner eigenen Erfahrung ist mir auf den britischen Inseln 

keine gehobene Glacial-Schichte mit augenscheinlich nicht von anderwärts her

geführten Fossilien bekannt, welche nicht in einer geringeren Tiefe als 25 Faden 

hätte abgesetzt werden können und, da mitunter in den tieferen Horizonten 

Nullipora vorkömmt, lässt sich für die Mehrzahl der Fälle eine Tiefe von 10 bis 

15 Faden als 'wahrscheinlich annehmen. Auf einem grossen Theil der Fläche, 

welche diese Schichten einnehmen, finden wir in den zu oberst liegenden Sand- und 

Schotterlagen die Reste litoraler Arten, welche auf ein viel seichteres Wasser 

deuten als jenes war, in dem sich die Glacial-Mergel abgesetzt hatten. Die Menge 

Yon Purpura Lapillus und das Vorkommen von Litorina litorea sind besonders 
bezeichnend für jenes Muschelgerölle, in dem Capt. James in Wexford zahlreiche 

Exemplare der verkehrten Abart von Fusus antiquus (F. reversusj, welche im 

rothen Crag gemein ist, gefunden hat. Gegenwärtig sind die links gewundenen 

Individuen von F. antiquus eben so selten, als es in der Vorzeit die rechts ge

wundenen waren. Die Ursache dieser Erscheinung entgeht allen Vermuthungen. 

Turritella incrassata (eine Art des Crag), die südliche Form von Fusus und 

eine mit einer spanischen Art verwandte Mitra, welche alle Capitän J a m es  in 

den Glacial-Ablagerungen des südlichen Irland’s entdeckte, sind alle in so fern 

wichtig, als sie auf eine südliche Verbindung des Glacial-Meeres mit einem Meere 

hindeuten, dessen Fauna einen südlicheren Typus trug, als die jetzige jener 

Meere, welche zunächst an dem Fundort dieser Ueberreste liegen. Diese That- 

sache wird besonders bei Erörterung der Frage: ob gewisse Süsswasser-Gebilde 

mit merkwürdigen Resten von Wirbel- und Weichthieren vor, während oder nach der 

E i s z e i t  abgelagert worden sind? stark in das Gewicht fallen; und ebenso bei 

der allgemeinen Frage über die klimatischen Verhältnisse der ost-atlantischen 

Gebiete während der späteren Tertiär-Periode. Gegenwärtig liegt die ce l t i sche  

Meeres-Fauna als trennendes Mittelglied zwischen der borea len  und der süd

eu rop ä i s c h en  oder lu s i t an ischen .  Ein solcher Mitteltypus musste nicht 

nothwendig zu jener Zeit vorhanden sein, in welcher die Boreal-Fauna —  fast 

ausschliesslich — weiter nach Süden reichte, als es in der Jetztzeit der Fall ist; 

diess beweiset ein Blick auf die gegenwärtige Meeres-Fauna der Westküste des 

Atlantischen Meeres. Unter 42° nördlicher Breite finden wir ein nicht stark vor

ragendes Vorgebirge von geologisch neuem Ursprung, welches die Gränze zweier 

Faunen bezeichnet: die eine von grösstentheils ebenso nordischem Charakter, als 

die der britischen Meere während der Eiszeit; die andere von eben so (und 

vielleicht noch mehr) südlichem Typus, als die gegenwärtig an der Küste von 

Portugal. Innerhalb eines sehr beschränkten Raumes vermengen sieh diese beiden 

Faunen ; nirgends aber findet sich eine besondere Zwischen-Fauna, gleich jener, 

welche gegenwärtig die nord- und südeuropäischen Typen so weit aus einander 
hält. Ich kann keinen bessern Gewährsmann dafür anführen, als Dr. Gou ld ,  in 

seinem trefflichen und höchst sorgfältigen „State Report on the Invertebrata of 
Massachusetts.“ In der Zusammfassung der von ihm beobachteten Thatsachen 

sagt er über das Zusammtreffen der beiden Typen der Meeres-Fauna: „CapeCnd, 
der rechte Arm des Gemeinwesens, ragt etwa 50 —  60 (englische) Meilen in den 

Ocean hinein. Seine Breite übersteigt nirgends einige Meilen, und doch hat sich 

diese enge Landspitze bisher als Wandcrungsgränze für viele Arten von Weich

tieren erweisen. Mehrere Gattungen und zahlreiche Arten, zwischen denen nur 

wenige Meilen Festland liegen, haben sich nicht unter einander vermengt und 

keine davon ist von einer Seite von Cape Cod nach der entgegengesetzten gelangt.
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Nicht Ein Individuum der Gattungen Cochlodesma, Montacuta, Cumingia, Cor- 
bula, Janthina, Toi’natella, Vermetus, Columbclla, Cerithium, Pyrula oder 
Ranetta ist an der Nordseite von Cape Cod gefunden worden, während Panopaea, 
Glycimeris, Terebratula, Cemoria, Tricliotropis, Rostellaria, Cancellaria 
(wahrscheinlich auch Cyprina und Cardita) nicht auf dessen Südseite gelangt zu 

sein scheinen. Von den 197 meerbewohnenden Arten (der Fauna von Massachu- 

sets) gehen 83 nicht auf das südliche Ufer des Cape Cod über und 50 finden sich 

nicht an dessen Nordküste. Die übrigen 64 Arten haben eine weitere Verbreitung 

nach beiden Seiten hin.“ (Siehe State Report, pag. 313.) Etwas weiter nach 

Norden finden wir dieselbe Erscheinung noch schärfer ausgeprägt an beiden Seiten 

des Cap Breton, dem wahren südlichen Gränzstein der borealen  Küsten-Fauna, 

welche nach Norden zu bis Grönland reicht und vermuthlich unter allen gegen

wärtigen Faunen der Fauna der britischen Meere während der Eiszeit am nächsten 
kömmt.

So wie in den südlichsten Glacial-Ablagerungen Irland’s eigentümliche 

fossile Formen Vorkommen, welche auf eine Verbindung des Eismeeres mit einem 

ändern, dessen Weichthiere den lusitanischen Typus trugen, hindeuten; so findet 

man auch in den jüngeren Pliocen-Gebilden Italien’s, neben den charakteristischen 

Formen der jetzt lebenden Weichthiere des Mittelmeeres, einige Arten aus dem 

Rothen Meer, und wieder auch die celtische, welche beide nicht mehr in diesen 

Meeren leben. Es ist bemerkenswert, dass die celtischen Fossilformen der 

sicilischen Schichten: Mya truncata, Liitraria solenoides, Cyprina Islandica, 
Ostrea edulis, Patella vulgata, Fusns antiquus contrarius und Buccinum un- 
datum durchaus dieselben sind, welche auf den britischen Inseln die Südgränze 

der Glacial-Ablagerungen bezeichnen; und es lässt sich kaum bezweifeln, dass 

während der jüngern Pliocen-Epoche (die ich als gleichzeitig mit der nordischen 

E isze i t  annehme) das Mittelmeer einerseits mit den nördlichen Meeren (aus 

welchen die borealen  oder ce l t i schen Formen herriihren), andererseits durch 

das Rothe Meer (da damals die Landenge von Suez nicht vorhanden war) mit dem 

indischen Ocean in offener Verbindung gestanden habe d).

Die nördlichen und westliehen Beziehungen der glacialen Schalthiere sind 

sehr bemerkenswert. Nicht nur, dass einige bezeichnende Arten (wie wir oben 

gesehen) mit Formen identisch sind, die jetzt nur aus den arktischen Meeren 

oder an den Küsten von Boreal-Amerika bekannt sind; auch ein volles Drittheil 

ihrer Gesammtheit besteht aus Arten, welche gegenwärtig zugleich in den ame

rikanischen Meeren und an den Küsten Europa's leben. Gegenwärtig sind 66 Arten 

von beschälten Weichtieren den europäischen Küsten lind denen der Vereinigten 

Staaten, nördlich von Cape Cod, gemeinsam.

Von diesen 66 Arten hat keine einzige in Europa ihre nördliche Verbrei- 

tungsgränzen im Süden der britischen Inseln, , und nur zehn davon (mit Aus

schluss zweier pelagischer Formen) ziehen sich bis in die Meere des südlichen

! )  Siehe die werthvolle „Enumeratio MMuscorum Siciliae“ des Dr. P h i l ip p i ,  namentlich 

den Z. Theil und den Anhang, dcssgleichen die Denkschriften dieses höchst richtig 
urtheilenden Naturforschers (übersetzt im i .  Bande des „Journal of the Geolog. Society 
endlich meinen Bericht über die Weich- und Strahlthiere des Aegeischen Meeres (Reports 
of the British Association. 1843). Es mag liier erwähnt werden, dass obige borealen 
Weichthiere aus dem jüngeren Pliocen Sicilien’s in den gleichzeitigen Absätzen auf 

Rhodus nicht vorhanden sind, während (wenn meine Vermuthung gegründet ist) die 
Formen des Rothen Meeres in den Tcrtiärgebilden auf Rhodus häufiger sind als in denen 

des südlichen Italicn’s. Diese Thatsachen mögen Winke geben über den wahrscheinlichen 
Gang der Wanderungen der ausgestorbenen nördlichen und südlichen Formen in den 

jüngeren Pliocen-Absiitzcn der Mittelmeer-Länder.



Europa, und.selbst unter diesen sind einige, deren Art-Identität zweifelhaft ist. 

Dagegen bewohnen nicht weniger als 45 Arten die arktischen Meere — und ver
mutlich noch eine grössere Anzahl —  denn mir fehlen die Verzeichnisse, mittels 

derer ich die britische Fauna mit denen Lapland's oder Island’s vergleichen könnte.
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Mollusken, welche den Ostküsten 

Nord-Amerika's and den West
küsten Europa’* gemeinsam sind 

(m it den Namen, unter welchen 

sie bei amerikanischen Schrift
stellern anfgeführt s in d ):

Oerilichkeiten, an denen 

dieselben Arien in den Glacial- 

Ablagerungen Enropa’s fossil 

Vorkommen:

Vertheilang der Arten in den 

arktischen und europäischen 

Meeren:

Teredo navalis.

Pholas crispata.
Solen Ensia.

Panopaea arclica.

Mya arenaria.

„ truncata mit vor: ß.

Mesodesma Jauresii (Mactra 
deaurata).

Tellina Groenlandica.
Kellia rubra.

Saxicava rugosa.

Lucina Radula.
„ fiexuosa.

Astarte eompressa.

„ üanmoniensis (mit A. 
Scotica).

„ borealis.
Cardium Grocnlandicum.
Cyprina Islandica.
Nucula (Leda) hyperborea 

( myalis var. ?)
„ (Leda) minuta.

„ tenuis.
Mytilus edulis.

Modiola vulgaris.
„Modiola discrepansu 

(nigra?).

„Mod. discors“ (discrepans 
d. Brit. Conchyliologen ?).

Schweden, Britische Inseln. 
Irland.

Clyde.

Britische Inseln.

Brit. Inseln, Schweden, Russ
land, Canada.

Russland, Canada.

Brit. Inseln, Schweden, Russ
land.

Schottland (?), Schweden (?), 
Schottland.

Britische Inseln.

Brit. Inseln, Schweden, Russ
land.

Ebendaselbst.
Russland.
Brit. Inseln, Dänemark.

Irland, Schweden, Canada. 
Brit. Inseln, Russland (?)-

Schottland.
Brit. Inseln, Schweden, Russ

land, Canada.

Brit. Inseln, Schweden.

Ueberall, von Grönland abwSrts 
nach Süden.

Nord- und west-europ. Meere.
Skandinav., celtische und süd- 

europ. Meere.
Südliche Meere, sehr selten in 

den britischen.
Grönland, skandinav. und celt. 

Meere.

Ebendaselbst (var. ß in Europa 
nicht lebend bekannt).

Als europ. Art zweifelhaft oder 
sehr selten.

Arktische Meere (Icy Cape).
Grönland. (?), nördliche u. celt. 

Meere, Mittelmeer u. noch 
weiter südlich. Lebt an der 
Fluthgränze.

Grönl. u. alle europ. Meere bis 
hinab zu d. Canar. Inseln.

Celt. Meere u. Mittelmeer.
Grönlünd., nördl. u. brit. Meere, 

Mittelmeer.
Grönland., skandinav. und brit. 

Meere.

Brit. u. nördl. Meere.
Arkt., norweg. u. Zetland-Meere. 
Arktische Meere.

Nördliche und britische Meere.

Arktische Meere.
Grönland., skandinav. u. brit. 

Meere.
Grönland, u. nord-brit. Meere.

GrönlSnd., nord. u. celt. Meere. 
Skandinav. u. celt. Meere.

(Wenn identisch), gT&nlSnd., 
skandinav. u. nord-brit. Meere.

(Wenn identisch), grönländ., 
nördl., celt. und süd-europ. 

Meere.

K. k. geologische Ileichsanstall. 9. Jahrgang 1858. IV. 79
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Mollusken, wclcho den 09tküsten 

Nord-Amerika’s und den West

küsten Europa’s gemeinsam sind 
(unter den Numen, mit welchen 

sie bei amerikanischen Schrift

stellern aufgeJuhrt sind):

Oertlicbfeeiten, an denen 

dieselben Acten in den Glaeial- 

Ablagerungen Europa’s fossil 

Vorkommen:

Vertheilang der Arien in den 

arktischen und europäischen 

Meereu:

Modiola Glandula (Crenclla 
decussata).

Pecten Islandicus.

Ostrea borealis (0 . edulis 
var. ?)

Anomia Ephippium.
„ acideata.

Terebratula Caput serpentis.

„ psittacea.

Chiton marninatus.
„ ruber (?)■
„ albus (?)■

Lottia tcstudinalis.

Cemoria Noachina.

Natica clausa.

Janthina fragilis.
Velutina laeviyata.

„ zonata (Vclut. undata 
Brown).

Sigartus haliotoideus (— S. 
perspieuus).

„Skenea serpuloides“ (nach 
der Beschreibung' und Ab
bildung sollte es Sk. de- 
pressa, nicht Sk. serpu
loides M ontagu  sein,auf 
welchc sie Dr. G o u I d 
bezieht).

Scalaria Groenlandica. 
Margarita einerea(Tr.inflatus 

Smith).
„ undulata.
„ arctica (M. vulgaris).

Litorina rudis (und var. 
tenebrosd).

„ palliata (L. expansa 
Brown).

Lacuna vincta.
„ neritoides (L. Montagui?). 

Fleurotoma decussata (PI.
reticulata Brown).

Fusus Islandicus (F. corneus 
der brit.Conchyliologen)

Schottland, Schweden, Russ

land, Canada.

(edulis) Schottland.

Schottland, Schweden. 
Irland.
Schweden.

Britische Inseln, Canada.

Schweden.

Schottland, Schweden.

Schottland, Schweden, Russ
land, Canada.

Schottland.

Clyde.

Schweden.

Schweden.

Schottland, Schweden.

Britische Inseln, Schweden.

Schottland.
Schottland.
Irland.

Schottland.

Britische Inseln, Schweden.

Grönland, u. nord-brit. Meere.

Grönland, Island.

(edulis) Nördl., celt. und süd
europäische Meere.

Ebendaselbst.

Dessgleichcn.
Nördl. u. celt. Meere, Mittel

meer.
Grönland., skandinav. u. nord- 

brit. Meere (L askey  MSS.)
Skandinav. u. britische Meere.

} Grönland., skandinav. u. brit. 

Meere.

Grönland. , skandinav. u. nord- 

britischc Meere.
Grönland., skandinav., nord- u. 

west-schott. Meere.

Arktische Meere.
Oceanisch (Mittel-atlantisch).
Grönland., skandinav. und brit. 

Meere.

Arktische Meer.

Brit. u. lusitan. Meere, Mittel
meer.

Grönland., skandinav. und brit.
Meere.

Grönland.

Arktisches und norweg. Meer. 
Grönland (Zetland var. ß ?). 

(M. vulgaris) Grönland, skan
dinav. u. nord-brit. Meere.

Grönland., isländ., norweg. u. 
britische Meere.

Grönland und Norwegen. 
Skandinav. u. brit. Meere. 
Norwegische u. brit. Meere.

Schottische Meere.

Grönl., skandinav. u. brit. Meere.
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Mollusken, welche den Ostküeten 
Nord-Amerika’* und den West

küsten Europa’» gemeinsam sind 

(jDit den Namen unter welchen 

sie bei amerikaniachen Schrift

stellern aufgefQhrt sind).

Ocrllichkeiten, an denen 

dieselben Arten in den Glacial- 

Ablagerungen Europa’« fossil 

Vorkommen ;

Yertlicilung der Arten in den 

arktischen und enropäischen 

Meeren:

Fusug Sabini.
„ tomatus (F. carinatus 

Laskey).

„ scalariformis.
„ Bamffius.

„ rufus (?).
„ Tvrricula.

„ muricaius (?). 
Trichotropis borealis-

Purpura Lapillus.

Buccinum Donovani {S. 
glamale der britischen 

Schriftstellor).

Buccinum undatum.

„ ciliatum (B. Humphrey- 
siarmm).

Spirula Peroni.

Irland.

Schottland, Canada, Russland.

Britische Inseln, Schweden. 
Britische Inseln.

Britische Inseln.

Irland.
Canada.

Britische Inseln.

Brit. Inseln, Schweden, Russ
land.

Schottland (?), Canada.

Arktische Meere, Zetland.

Grönland., finnmiirkische u. brit.

Meere (sehr selten). 
Arktische Meere.
Brit., grönländ. und skandinav.

Meere.
Britische Meere.
Grönland., skandinav. und celt. 

Meere.
Celtische Meere, Mittelmeer. 
Grünland., norweg. und schott. 

Meere.
Grönländ., skandinav. u. celt. 

Meere.

Grönland, Zetland (?).

Grönland., skandinav. und celt. 
Meere.

Ebendaselbst.
Oceanisch (Mittel-atlantisch).

Die erste Columne der beiliegenden Tabelle enthält die Namen der Europa 

und Asien gemeinsamen Schalthiere, nach der Angabe bewährter amerikanischer 

Naturforscher, insbesondere Dr. G ou ld ’s, der sich die grösste Mühe gab, seine 
Arten genau mit den ihnen analogen europäischen Formen zu identifieiren. 

Einige wenige darunter sind zweifelhaft, und zwar gerade jene, welche in der 
mittlern Columne — in welcher die Oertlichkeiten der in Glacial-Ablagerungen 

fossil aufgefundenen Arten angegeben sind —  nicht aufgeführt erscheinen. Die 
dritte Columne gibt die europäischen und arktischen Verbreitungsbezirke der ein

zelnen Arten an. Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass nicht weniger als 51 von 

65 als Glacial-Fossile bekannt sind. Von den übrigen-14 Arten sind zwei: Spirula 
Peroni und Janthina fragilis, pelagische, von Süden her eingewanderte Formen, 
und zu ihnen mag auch Teredo navalis gehören, die im Treibholz fortgeführt 

wird. Zwei: Kellia rubra und die Skenea, sind kleine Arten, die steinigen Boden, 
nahe an der Fluthgränze, bewohnen, und die schwerlich als Fossilien sich erhal

ten konnten ; eben so wenig als die 3 Arten Chiton, welche dieselben Stellen 
bewohnen, zwar grösser, aber sehr gebrechlich sind, und im todten Zustande in 

Stücke zerfallen. Modiola Glandula (Crenetta decussata der englischen Con- 

chyliologen) ist gleichfalls eine winzige Form. Mediola discrepans und Modiola 
discors sind von zweifelhafter Identität. Die noch übrigen: Buccinum undatum 
und zwei Arten von Margarita könnten möglicher Weise noch im Drift aufge
funden werden. Aus dieser Tafel darf man billiger Weise den Schluss ziehen, dass 
die jetzt bestehende Identität zwischen der Schalthier-Fauna des borealen Ame- 

rika's und der europäischen sich spätestens während der Eiszeit festgestellt habe, 

und das Vorkommen einiger amerikanischen Formen im Crag deutet an, dass diese

7 9 *
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Identität schon vor der Eiszeit begonnen habe. Es ist eine sehr wichtige That- 
sache, dass die vorweltliche Verwandtschaft nicht durch pelagische, frei umher

schwimmende Arten (die wenigen in dem Verzeichnisse vorkommenden sind 
neuerer Einführung) aufrecht erhalten wird, sondern durch B ew ohner  des 

Meeresbodens („ground-feeders<f) und l i t o r a le  Formen. Sir John R i
chards on bemerkt in seinem vortrefflichen Bericht über die Zoologie von Nord- 

Amerika (Report of the British Association for the Meeting at Bristol), dass 

dieselbe Eigentümlichkeit bei der Vertheilung der Wirbelthiere, welche Europa 
und Nord-Amerika gemeinsam sind, obwalte. Ucber die Fische der Ordnung Ma- 
lacopterygii subbranchiales sagt er (1. c. pag. 218): „Die meisten Fische dieser 

Ordnung suchen ihre Nahrung auf dem Seeboden oder nahe daran, und eine sehr 
bedeutende Zahl von Arten kömmt auf beiden Seiten des Atlantischen Oceans vor, 

besonders in den höheren Breiten, wo sie in Menge leben. Es scheint nicht, dass 

man ihre Verbreitung einer Einwanderung von ihrer Geburtsstelle zuschreiben 
müsse, sondern dass sie vielmehr hierin den Eulen entsprechen, welche —  ob

gleich sie grösstentheils Standvögel sind — eine grössere Zahl von Arten, welche 
der alten und neuen Welt gemeinsam sind, in sich begreifen, als es selbst bei 

den entschiedensten Zugvogel-Familien der Fall ist.“ Dieses gilt von den Weich- 

thieren eben so wie von den Fischen, und unzweifelhaft sind auch die Ursachen 

in beiden Fällen dieselben. Diese müssen in dem Zustande des nord-atlantischen 
und des arktischen Meeres während der Eiszeit gesucht werden. Seit dieser 

Epoche scheint kein Austausch von Arten der Weichthiere zwischen den nörd

lichen Meeren der alten und neuen Welt vor sich gegangen zu sein. Neue Formen, 

neuen Verhältnissen angemessen, sind mitten unter den alten aufgetaucht; Fremd
linge sind in südlichen Gegenden, an beiden Seiten des Atlantischen Oceans, längs 

der Küsten gewandert und haben —  während ihrer Reise —  ihren Laich gün

stigen Strömungen überlassen; alte Arten sind in kältere Klirnatc zurückgekehrt 

und haben ihre Verbreitung eingeschränkt, sind auch wohl mitunter gänzlich 
verschwunden; aber seit jener Vorzeit —  lange vor Menschengedenken und wahr

scheinlich selbst lange vor Erscheinung des Menschen auf unserer Erde —  als ein 
arktisches Meer, mit beschränkter und einförmiger Fauna, von der Westküste Si- 

birien's in das Herz von Nord-Amerika, und südlich in Europa bis zur Breite der 

Severn, und in Amerika bis beinahe an den Ohio sich ausbreitele, ist nicht ein 
einziger Gestade- oder Küstenbewohner über den Atlantischen Ocean, weder von 

Europa nach Amerika, noch umgekehrt gelangt.
Jene Gleichförmigkeit der Fauna >), jene Verbreitung litoraler oder nicht

wandernder Formen muss unter gleichförmigen Verhältnissen, wie sie jetzt nicht 
mehr auf diesem Flächenraum Vorkommen, entstanden sein. Die Kluft, welche 

jetzt das nördliche Europa vom borealen Amerika scheidet, konnte damals nicht 

bestanden haben; das Meer muss grossentheils seicht gewesen sein, und irgendwo
—  vermuthlicli hoch im Norden —  musste das Festland so verbunden oder so 

nahe gelegen sein, dass eine nicht wandernde Land- und eine litorale Meeres- 

Fauna leicht von einer Stelle zur ändern gelangen konnte. Diess sind die auf 
zoologischen Thatsachen beruhenden Andeutungen; diese stehen ganz gewiss in 

Verbindung mit den klimatischen Umänderungen, welche die Eiszeit ihrem Ende 
zuführten.

Es ist bereits angeführt worden, dass die Ueberreste der Schalthiere in 

einem grossen Theil der Glacial- oder Drift-Ablagerungen als Bruchstücke und im

s)  Sir Ch. L y e l l  war der Erste, welcher auf die wichtige Uebereinstimmung der 

europäischen mit der amerikanischen Fauna während der Eiszeit aufmerksam machtc.



abgeriebenen Zustande Vorkommen, und nicht nach Hor izon ten  vertheilt sind 

(wie es der Fall wäre, wenn der Boden, auf dem sie lebten, ungestört empor

gehoben worden wäre); sie sind vielmehr häufig in verworrenen und ungeschich- 

teten Massen von Sand, Schotter oder Schlamm regellos umhergestreut. Indess 

ist diess (wie wir oben gesehen) nicht durchgängig der Fall; an manchen Stellen 

sind diese Ueberreste nach fest abgegräuzten Horizonten vertheilt und in so un

versehrtem Zustande, dass man daraus schliessen darf, sie hätten ihr ganzes 

Leben an ihren Fundorten zugebracht; ja man findet an solchen Oertlichkeiten 
die Reste litoraler Formen an Ort und Stelle, so dass sich nach ihrer Lage die 

Küstenlinien und die Fluthhöhen ermitteln lassen. Diese Thatsachen führen auf 

zwei Fragen: 1) Was hat störend eingewirkt? 2) Wie weit sind wir berechtigt 
anzunehmen, dass alle Drift-Ablagerungen, welohe Reste von Meerthieren ent

halten, wirklich unter dem Meeresgrund und an ihren jetzigen Fundorten ent
standen seien ?

So weit meine Beobachtungen reichen, sind die organischen Reste in den 

grossen, zu Tage liegenden Zügen des nördlichen Drifts (z. B. in Irland, im nörd

lichen England und auf der Insel Man) im Allgemeinen zerbrochen oder abgerollt. 
Hie und da erscheinen, mitten in den Ablagerungen, Schichten, welche geringere 
Spuren von Störungen zeigen, als der übrige grössere Theil, und in denen Schal- 

thiere offenbar in i h re r  u r s p r ü ng l i c hen  Lage Vorkommen; aber dennoch 

scheinen, während des grössern Theiles der Epoche ihrer Ablagerung, störende 
Einflüsse auf dem Gebiete des Eismeeres thätig gewesen zu sein. Diese Einflüsse 

waren vermuthlich doppelter Art: die au fwüh lende  Thätigkeit von Eisbergen 

und die wegschwemmende  gewaltiger, von Norden herkommender Wogen.
Den E isbergen  dürfte die allgemeine Verworrenheit der Schlamm-Abla

gerungen, so wie der fragmentarische und gestörte Zustand der darin einge

schlossenen organischen Reste zuzuschreiben sein, welche letztere alle nicht 
h e rbe ig e fü h r te  sind, sondern Arten angehören, die an ungestörten Stellen in 

solchem Zustande Vorkommen, dass man sie für ursprüngliche Bewohner jener 

Meere, in deren gehobenen Grunde sic gegenwärtig gefunden werden, halten muss.

Auf die Thätigkeit der W o g en  lassen sich die in sehr hohe Horizonte über

tragenen Drift-Massen mit marinen Resten beziehen; sei es, dass sie aufge- 

schweminte Theile des Meeresgrundes sind, sei es, dass Eisberge, durch die 
Wogen an den Strand getrieben, den organischen und mineralischen Inhalt des 

Meeres vor sich hergestossen haben. Die glacialen Schalthiere, welche man in 
allen etwas ausgedehnten Ablagerungen auf den Britischen Inseln in ihrer ursprüng

lichen Lage findet, beweisen, dass zu keiner Zeit während ihrer Existenz die 

Meerestiefe auf dem (später gehobenen) Flächenraum viel über IS  Faden betragen 
habe, wie schon aus dem Vorkommen von Nullipora an jenen Stellen, welche die 

tiefesten gewesen zu sein scheinen, hervorgeht; auch gehen nirgends Ablage

rungen mit Resten von Ticfsee-Bewohnern der arktischen Meere zu Tage aus. 
Ausserdem können wir —  wie oben gesagt —  die Küstenlinien jener Epoche mit 

Bestimmtheit nachweisen. Dennoch kommen Reste —  und zwar nicht von litoralen 
Arten .— in sehr hohen Horizonten vor, wie in Mr. T r im m er ’s berühmten Fall 

von Moel Trafaen (Nord-Wales), wo Schotter- und Sandlagen mit glacialen 

Meer-Schalthieren in einer Höhe von 1S00 Fuss über den jetzigen Meeresspiegel 

gefunden werden. Diese Fossilien sind im Museum der London GeologicalSociety 
aufbewahrt, wo ich sie kürzlich untersuchte, um zu erfahren, ob sic auf eine 

vorweltliche Küstenlinie oder auf einen Meeresboden hindeuten. Sie können indess 
auf keines von beiden bezogen werden, denn sie sind nichts als ein verworrenes 

Gemenge aus Bruchstücken von Arten aus jeder Tiefe, von Schlamm-, Sand- und
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Felsenbewohnern, wie z. B : Astarte elliptica, Mytilus edulis, Tellina soUdula, 
Cardium edule, Venus Gullina, Bnccinum undatum, Mactra solida, Dentalium 
Entalis, Cyprina Islandica und Turritella Terebra.

Zu keiner Zeit konnten Tief- und Seichtwasser-Arten unter einander ge

mengt gelebt haben oder auf Ein und dasselbe Gestade ausgeworfen worden sein. 

Sie deuten auf irgend eine störende Wirkung; sei es, dass sie —  nach Mr. 

D a rw in ’s Vermuthung —  durch einen Eisberg hoch über den damaligen Meeres
spiegel aufgehäuft, oder durch Wogen (deren Einwirkung auf den russischen und 

skandinavischen Drift SirRod.Murchiso n nachgewiesen hat) übertragen wurden, 

oder endlich, dass beide Ursachen vereint auf sie gewirkt haben. Man wird 
zugeben, dass solche aus weiter Ferne herkommende Triebkräfte während der 

Eiszeit mächtige Werkzeuge zur Hervorbringung von Störungen abgeben konnten, 

wenn man bedenkt, dass die grössten geschichteten Glacial-Ablagerungen, in 

welchen ungestörte Schalthiere ollenbar in  s itu  (grosse Bänke von Pecten Is- 
landicus und Panopaea arctica) ,  und selbst zarte Arien (Nuculae, Tellinae, 
Lucinae u. s. w.) in der Stellung, in welcher sie lebten und mit vereinigten 
Klappen Vorkommen, durch Mr. Smith  im Clyde-Bezirk an solchen Stellen 
gefunden wurden, welche gegen Norden durch Bergziige (Inseln des vorweltlichen 

Eismeeres) geschützt sind. Diese Inseln haben viele Theile des Meeres vor der 

störenden Gewalt der Eisberge und der grossen Wellen geschützt, welche beide
—  wie es die Lage der geschützten Ablagerungen darthut — von Norden her 

verrückten. Es verdient bemerkt zu werden, dass die Glacial-Ablagerungen im 

nördlichen Schottland, welche solche schützende Schranken entbehrten (z. B. 

jene von Wiek) ,  eben so gestört und ungeschichtet und ihre Fossilreste eben so 

zertrümmert und abgerieben sind, als die meisten der gleichzeitigen Absätze 
rings um das Irländische Meer.

Der Grund des vorweltlichen Eismeeres wurde allmählich, nicht plötzlich, 
gehoben. Das von Herrn Prof. Fo rchhammer  in seinen Versuchen über den 

dänischen Drift so richtig beschriebene Phänomen der Verwandlung eines ziemlich 

tiefen schlammigen Meeres in ein mit Sandbänken angefülltes kömmt zwar nicht 
überall vor, aber ist innerhalb der Britischen Inseln — besonders in Irland und 
auf der Insel Man — gleichfalls wahrzunehmen. Auf Man sind die Mergellager 

mit Zweischalern des zweiten oder dritten Tiefengebietes von mächtigen Sand- 

und Schottermassen überlagert, in denen hie und da abgerollte litorale Schal

thiere Vorkommen; auf diesen Sandeu liegen gewöhnlich die grösseren Geschiebe. 
In Irland hat Capt. James  in den sandigen Lagen litorale Schalthiere in Menge 
gefunden, besonders an Stellen, welche offenbar hart an der alten Küstenlinie 

lagen. Das Erlöschen — als Race —  der verkehrt gewundenen Abart von Fusus 
antiquus mag wohl mit der Hebung der irischen Sandlagen der Zeit nach zu
sammenfallen.

Der Schluss der Eiszeit, durch die Hebung des Bodens des vorweltlichen 
Eismeeres bezeichnet, ist zugleich der Ausgangspunct einer neuen Zeitrechnung 

für die britische Fauna und — wie wir oben gesehen —  auch für die dortige 
Flora. Da nun ein grösser Theil der vormals mit W'asser bedeckten Fläche zu 

festem Land wurde, musste nothwendig eine gewisse Anzahl Arten ihren alten 

Wrohnsitz verlassen und manche darunter —  in Folge der Aenderungen, welche 

die Ursachen ihrer Verbreitung mit sich brachten —  für alle künftige Zeiten. 

Die spätere Umstaltung jenes Flächenraumes, die Bildung des Irischen Meeres, 
des Deutschen Oceans, neuer Küstenstriche, zugleich mit der Wirkung neuer 

Naturbegebenheiten, führten den britischen Meeren ihre jetzigen Bewohner zu. 

Die Glacial-Schalthiere dieser Meere waren theils ausgestorben, theils in die



ihnen mehr zusagenden arktischen Meere ausgewandert und einige wenige ver

schwanden von den Küsten Europa’s, während sie die Amerika’s zu bewohnen 
fortfuhren. Eine grosse Zahl unter ihnen kehrte indess zu den Meeren zurück, 

welche ihre Vorfahren bewohnt hatten und blieben dort in Gesellschaft zahlreicher 

anderer Formen, welche entweder neuerlich in’s Leben gerufen worden oder, 

durch Strömungen begünstigt, aus den wärmeren Meeren des Südens herbeige
kommen waren.

Unter den letzteren fand sich eine Anzahl Formen, welche nicht immer den 
britischen Meeren fremd geblieben waren. Als, noch vor Beginn der Eiszeit, ein 

milderes Klima herrschte, lebten über 50 Arten —■ welche noch jetzt dort ein
heimisch sind —  in den britischen Meeren, während sich in diesen der Crag 

ablagertc, verschwanden aber später unter dem erstarrenden Klima einer sub
arktischen Epoche. Nachdem sich annehmen lässt, dass diese Arten unter dem 

Einflüsse jenes Klima’s aus den britischen Meeren in andere entferntere auswan- 

derten, um bei inzwischen eingetretenen günstigeren Umständen in ihre alten 

Wohnsitze wieder zurück  zu kehren, ist es für den Geologen wichtig zu er

fahren, ob ihre Gegenwart in Ablagerungen, welche mit denen der Eiszeit 

g l e i c h z e i t i g  sind, nachgewiesen werden kann.

Während eocene, miocene und alt-pliocene Ablagerungen —  auf den Bri
tischen Inseln durch den London-Thon, den rothen und den Korallen-Crag ver

treten —  im Norden und in der Mitte Europa’s und Amerika's auf vielen Puncten 

Vorkommen, sind die „neu-pliocenen“ —  deren Typus die Tertiär-Gebilde von 

Sicilien, von Rliodus und an anderen Stellen des Mittelmeer-Beckens darstellen — 
innerhalb des Gebietes der mar inen  Glacial-Ablagerungen nirgends vorhanden; 

so wie umgekehrt letztere im Bezirke des marinen Tertiären von sicilischem 

Typus gänzlich fehlen. Diese (wie wir oben gesehen) enthalten jedoch eine Anzahl 

bezeichnender Glacial-Formen, welche gegenwärtig nicht mehr in den umge

benden Meeren leben, sondern auf die nördlichen oder celtischen Meere beschränkt, 

sind. Es ist demnach höchst wahrscheinlich —  fast möchte ich sagen: gewiss —  

dass die Glacial-Gebilde „neu-pliocen“ und die sicilischen Tertiär-Schichten dem 

nördlichen Drift gleichzeitig sind. Da die Meere, in welchen sich jenes Tertiäre 

absetzte, mit dem Eismeer in Verbindung stand, können wir vorhinein erwarten 

unter den Resten jener vorweltlichen Mittclmcer-Fauna die noch überlebenden 

Arten zu finden, welche die britischen Meere vor der Eiszeit bewohnten, während 

derselben aber sich von dort zurückgezogen haben.

Folgende Tafel wird zeigen, dass unsere Forschungen nach dieser Richtung 
nicht fruchtlos geblieben sind.
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Vebcrsicht lebender britischer Schaltliiere, welche ln den dortigen Meeren vor der 

Eiszeit gelebt, während derselben aber sich ln andere Meere zurückgezogen haben.

A rten :
Gebilde älteren Ursprunges als <ler 

nordische Drift» in welchen sie auf 

den Britischen Inseln Vorkommen.

Auswärtige Pliocen-flebilde , in denen 

sie Torhom m en.

Gastrochaena pholadia. 
Thracia puhesceng. 
Lepton gquamosum (? ) . 

Pandora margarilacea. 
Montacuta substriata.
„ ovata.

Korallen- und rother Crag. 

Korallen-Crag.

i t  9t 
99 99 
9t n  
99 99

Sicilien.

»
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A rte n :
Gebilde alleren Ursprunges als der 
nordische Drift, in welchen sie auf 

den Britischen Inseln Vorkommen.

Auswärtige Pliocen-Gebilde, in  denen 

eie Vorkommen.

Kellia suborbiculata. Korallen-Crag. Sicilien.

Lucina rotundata. Korallen- und rother Crag.
Tellina donacina. 9» n  f»  n Südliches Italien, Archipel.

Psammobia vespertina. n  99 » 99 Sicilien, Archipel.

„  scopula. 99 *9 99 99 9 9 ' 99'
„ florida. n  n  99 t9 Südliches Italien.

Cytheraea Chione. 19 n  99 99 Sicilien, Archipel.

Venerupis Irus. Rotlier Crag. » . jp

Pullastra virginea. 99 99 Sicilien.

Venus ovata. Korallen- und rother Crag. Südliches Italien, Archipel.

Isocardia Cor. T i 99 99 99 99 99 99
Cardium nodostim. 99 99 79 99 --

Area Noa.e. 99 n  99 71 Südliches Italien, Archipel.

„ raridenlata. Korallen-Crag. Südliches Italien.

Modiola discors. 99 99 Sicilien.

Pinna ingens ( ? ) . Korallen- und rother Crag. —

Lima fragilis. 71 55 99 9t Sicilien, Archipel.

„ subaurieulata. Korallen-Crag. Sicilien.
Pecten tumidus. 99 99 99
Emarginula Fissura. Korallen- und rother Crag. 99
Adeorbis subcarinatus. Korallen-Crag. ff

Scissurella crispata. 99 99 --

Trochus Conulus. 79 f f Südliches Italien, Archipel.

„ Montaeuti. 99 99 —

Rissoa Zetlandica. 99 99 —

„ reticulala. 19 99 Südliches Italien.

„ striata. 99 19 —

„ vitrea. 11 99 —

Eulima polita. Korallen- und rother Crag. Sicilien, Archipel.

„  subulata. Korallen-Crag. Sicilien.

Scalaria Clatkratulus. 99 99 Archipel.

Chemnitzia eleganlissima. 99 99 Sicilien.

Odostomia plicata. n  99 99
Tornatella tornatilis. Korallen- und rother Crag. 99
Cerithium tuberculatum. Korallen-Crag.
„ adversum. 99 99 Sicilien.

Pleurotoma linearis. Korallen- und rother Crag. 99
Bulla catenala. Korallen-Crag. 71
„ lignaria. Korallen- und rother Crag. Sicilien, Archipel.

„ cylindracea. 99 11 91 99 —
„ truncata. Korallen-Crag. Sicilien.

Chiton fasciettlaris. 99 fl fl

Diese Zusammstellung befähigt uns, den Gang jener Formen, welche eine 

Zeit lang die britischen Meere verlassen haben, um später wieder dorthin zurück- 

zukehren, genau zu verfolgen. Eine genauere geologische Kenntniss Spanien'« und 

Portugal’s, als wir sie gegenwärtig besitzen, wird später zeigen, dass ihr Zufluchts
ort nicht so weit entlegen war, als wir bisher glaubten. Die südlichen Strömun

gen , welche die Küsten Portugal’« bespülen und auch die britischen berühren 

(z. B. Rennel l 's Strömung), waren wohl einst —  was sie noch jetzt sind —  

mächtige Hilfsmittel zur Verbreitung der Arten und zur Bewirkung der jetzt

lebenden gemengten Fauna der britischen Meere. Auf gleiche Weise mochten 

nördliche Strömungen einige der für den Drift so bezeichnenden sub-arktischen 

Formen zurückgebracht haben. An einigen Stellen der Britischen Inseln finden



wir so eigenthümliche und so vereinzelte Anhäufungen nördlicher Formen —  
gleichsam boreale Lappen („patches“)  —  dass wir sie durch keinerlei, auf die 

gegenwärtige Anordnung der Strömungen oder anderer fortstossender Potenzen 

bezügliche Thatsachen zu erklären vermögen. Solche „Lappen“ sind besonders 

dem Clyde-Bezirk und den Hebriden eigen, wo sie Mr. Mac Andrew durch

forscht hat; auch an der Ostküste von Murray Firth hat sie Capt. Otte r  R. N. 

von I. M. Vermessungs-Schiff Sparrow wuhrgenommen und vermuthlich findet 

sich etwas Aehnliches bei Nymph Bank, an der Ostküste von Irland, und im 

Deutschen Ocean. Der Mittelpunct solcher „Lappen“ ist gewöhnlich eine Ein

senkung oder ein Thal von 80 bis über 100 Faden Tiefe. Die dortigen Fossilreste 

sind entschieden von nördlicherem Typus als die Glieder der celtischen Fauna 

und ihre Arten dieselben, welche sich im fernen Norden an der Küste Norwegens 

zusammgefunden haben. Unter ihnen sind mehrere der merkwürdigsten fossilen 

Formen der Glacial-Ablagerungen, als: CemoriaNoachina, Trichotropis borealis, 
Natica Groenlandica, Astarte elliptica, Nucula pygmaea. Zu diesen gesellen 

sich : Terebratula Caput serpentis, Crania Norvegica, Emarginula crassa, 
Lottiafulva, Pecten Danicus, Neuera cuspidata, N. costata, N. abbreviata, 
nebst vielen eigentümlichen Echinodermen und Pflanzenthieren, welche man 

entweder nur als nordische Arten kennt, oder —  in südlicheren Meeren —  nur in 

grossen Tiefen findet.

Nachdem diese nördlichen „Vorposten“ („outliers“)  —  wie man sie passend 

bezeichnen könnte —  in Gegenden Vorkommen, wo zugleich zahlreiche und aus

gedehnte Stückc des gehobenen Bodens des Eismeeres vorhanden sind, liessen 

sich ihre tiefe La^e und die Eigenthümlichkeiten ihrer Fossilreste folgender- 

massen erklären.

Bei der Hebung des Grundes des Eismeeres wurden —  wie wir oben ge

sehen —  nur jene Theile dieses Grundes, welche sich in massiger Tiefe abgesetzt 

hatten, über den Meeresspiegel emporgehoben. Einige Meeresgegenden von mitt

lerer Tiefe, und daher von einer eigentümlichen Fauna bevölkert, blieben noch 

unter Wasser, wenn auch in verändertem Niveau. Ein Theil ihrer Fauna —  zu 

zart, um eine solche Veränderung zu ertragen —  mochte zu Grund gehen; indess 

ein anderer aus Arten von grösserer verticaler Verbreitungsfähigkeit am Leben 

blieb, da in den tieferen Theilen der britischen Meere noch immer Tempe

ratursverhältnisse sich erhalten konnten, wie sie diese vereinzelten nordischen 

Formen bedurften. Es sei A das Bild des Baues eines Theiles des britischen

(jeulogische Beziehungen der gegenwärtigen Fauna und Flora der Britischen Inseln. 6 2 3

A

Meeres während der Eiszeit, w ährend welcher dort eine boreale oder sub-arktische 

Fauna vorherrschte. Am Schlüsse dieses Zeitabschnittes verwandelte eine Hebung 

die seichteren Gegenden in trockenes Land, liess aber die tieferen (deren in 

diesem Gebiet nur wenige und nicht ausgedehnte waren) noch immer unter 

Wasser (siehe B). In diesen Tiefen mochten die arktischen Formen noch immer

u

fortleben, während klimatische Veränderungen den zoologischen Charakter der 

seichteren Strecken (in B durch die unschraffirten Stellen unter der Wasserlinie

K. k. geologische Reichiaostalt. 9. Jahrgang 1856. IV. 8 0
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angedeutet) so entstellten, dass dadurch die Fauna der tieferen Stellen als 

nordische Vorposten outliers“)  vereinzelt dastanden.

Diese Vereinzelung der nordischen Meerthiere und deren Beschränkung auf 

die tiefen Stellen der britischen Meere sind genau vergleichbar mit den Verän

derungen, welche die britische Flora durch dieselben Ereignisse erfahren hat. 

Während der Eiszeit trug jene Inselgruppe, welche jetzt das britische Gebirgs- 

land ist, unbezweifelt eine Vegetation, deren Charakter mit dem der nordischen 

und skandinavischen Fauna des umgebenden Meeres übereinstimmte (siehe C)

Der Ursprung dieser Flora ist in dem früheren Theil dieses Versuches besprochen 

worden. Die spätere Hebung verwandelte diese Inseln in Berggipfeln, auf welchen 

die ursprüngliche Flora sich vereinzelt erhielt, während neue und wärmere  

k l im a t i s che  Verhä l tn i sse  in die mittleren und niederen Strecken eine

D

Vegetation von gemässigterem Charakter einführten, welche sich allmählich 

über das ganze, neu entstandene Festland verbreitete.

Ich habe bereits gezeigt, dass bei dem Gesetze der Vertretung von 

Ebenen der Breiten durch Höhenzonen, das Element der V e r t r e tung  mit dem 

der Ide-ntität vermengt worden ist. Wenn diess für die senkrechte Vertheilung 

von Landgeschöpfen gilt, so muss cs auch für die von Meergeschöpfen gelten, 

welche —  wie ich anderwärts Report on the Aegean Invertebrata“)  gezeigt 
hatte —  darin einem gleichen Gesetze folgen, indem Breiten-Parallelen durch 

Tiefen - Zonen vertreten werden. Diess habe ich an den Weichthieren des 

Acge'ischen Meeres nachgewiesen.

Die tiefste der untermeerischen Stellen, welche man als arktische Vorposten 

(„outliers“)  betrachten kann, und mit deren Fauna ich bekannt bin, ist eine bei 

Loch Fine, die Mr. Mac Andrew und ich am 16. August 1845 untersuchten. 

Das Schleppnetz brachte von beschälten Weichthieren 8 Arten, von Krustenthieren 

Eine, und von Echinodermen 2 Arten herauf. Eine so geringe Artenzahl unter 
dem Inhalte eines vollen Schleppnetzes ist selten und merkwürdig und deutet an 

sich schon auf eine grosse Tiefe. Unter den Weichthieren waren 8 Arten noch 

lebend. Eine davon —  eine winzige Rissoa—  war neu; Mr. Mac Andrew hatte 

sie schon früher in den britischen Meeren, aber nur in grösser Tiefe, gefangen. 

Die übrigen 4 waren: Nucula nuclea (eine nordische Abart). Nuc. tenuis, Leda 
minuta und Lima subuurieulata. Unter diesen waren Nucula tenuis und Leda 
minuta bei weitem zahlreicher an Individuen als die zwei übrigen Arten. Beide 

sind wesentlich nordische und arktische Formen, von Grönland bis in die schot

tischen Meere verbreitet und südlich der Britischen Inseln unbekannt. Nucula 
nuclea und Lima subauriculata gehen von Grönland bis zum Mittelrneer hinab, 

aber die nordische Abart der ersteren ist auf nordische Meere beschränkt und die 

zweite wird, südlich der Britischen Inseln, nur sehr selten und in grossen Tiefen 

gefunden. Die todt heraufgebrachten Weichthiere waren Abra Boysii (von 

gleicher Verbreitung mit Nucula nuclea), Cardium Loveni (eine skandinavische 

Art) und Pecten Danicus (eine norwegische Art). Letztere findet sich innerhalb



der britischen Meere nur in den Lochs of the Clyde, und dort selten lebend, 

wiewohl dort ihre losen Klappen häufig Vorkom m en , als wä re  die so ve r 

e in ze l te  Art  im Anss terhen begr i f fen .  Die Echinodermen waren Ophio
coma filiformis und Bri&sus lyrifer; ersterer eine norwegische Art, der andere 

bis in die arktischen Meere verbreitet, aber südlich des Clyde-Gebietes unbe

kannt. Das Krustenthier war in Gattung und Art neu. Man wird bemerken, dass 

diese V e re in i g u n g  von Thieren, wie sie aus einer grossen Tiefe heraufge

fischt wurde, eine wesen t l i ch  arkt i sche ist. Spater fügten wir unserem Ver

zeichnisse noch drei Arten von Neaera bei: N. costellata, N. rostrata und N. 
abbreviata. Unter diesen ist die zweite durch alle Meere Europa’s verbreitet. 

Alle drei sind als Bewohner des Mittelmeeres bekannt, wo sie in G esel lschaft  

nur in grossen Tiefen Vorkommen; auch bewohnen alle drei die Küste von Norwe

gen, wo Prof. Loven sie beobachtet hat.

Tiefe Neizfänge an anderen Stellen der britischen Küsten ergaben Aehnliches; 

die Vereinigungen von Arten des Tiefmeeres zeigten überall einen entschieden 

borealen Charakter und die Vertretung der Fauna nördlicher Breitengrade war

—  vorzüglich durch identische Arten —  aufrecht erhalten.

In der untersten Tiefen-Region des Aegeischen Meeres wird die Vertretung 

dieser nordischen Fauna theils durch identische, theils durch repräsentirende 

Formen aufrecht erhalten. Die erwähnten 3 Arten von Neacra, Area pectuncu- 
loidex, Sa&icava rugosa, Pecten similis, Trochus millegranus, Fusus echinatus, 
Rissoa reticulata und Terebratula Cranium sind Beispiele identischer Formen; 

Crania ringens, Abra profundissima, Astarte pusilla, Cardium minimum, Nu- 
cula sulcata, Nuc. Aegeensis, Leda commutata, Lottia unicolor und Pleurotoma 
abyssicola gehören den stellvertretenden an. Die Anwesenheit dieser letztem ist 

eine wesentliche Folge des oben erwähnten Gesetzes (der Vertretung der Breiten

grade durch Tiefen-Zonen); die der identischen Arten beruht auf ihre Ueber- 
tragung aus ihrem Ursprungs-Meer während einer frühem Epoche und auf ihre 

später erfolgte Vereinzelung. Jene Epoche war unbezweifelbar die neu-pliocene 

oder Eiszeit, während welcher Mya truncata und andere nordische Formen

—  gegenwärtig im Mittelmeer ausgestorben und nur in den tertiären Gebilden 

Sicilien’s fossil vorkommend — bis in jenes Meer hineinreichten. Die Verände

rungen, denen die glacialen Formen des Se ich tw asse rs  erlagen, Hessen die 

noch jetzt lebenden Formen des Tiefwassers unberührt.
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In den vorangegangenen Bemerkungen über die Erscheinungen des Drift, so 

fern sie sich auf Meerthiere beziehen, habe ich mich streng auf Thatsachen be

schränkt, welche ich gleichzeitigen und als typisch für den eigentlichen „nordi

schen Drift“ (d. h. für die Eiszeit) allgemein anerkannten Ablagerungen ent

lehnte. Indess gibt es zwei englische Gebilde mit Meer-Mollusken, — worunter 

viele bezeichnende Glacial-Arten —  deren Gleichzeitigkeit mit den Glacial-Abla

gerungen des nordöstlichen England's, Schottland's und Irland’s nicht zugegeben 

oder doch bezweifelt worden ist. Diese sind die Ablagerung von Bridlington und 

die meerischen Abtheilungen des Säugthier-Crag.

Die Entdeckung mehrerer der bezeichnendsten Schalthiere des Säugthier- 

Crag —  die man sonst nirgends in glacialen Gebilden beobachtet hat —  im irlän

dischen Drift wirft ein neues Licht auf beide zweifelhafte Gebilde Englands und 

befähigt uns, sie —  ohne grosse Gefahr eines Irrthums —  der Eiszeit zuzuweisen, 

und zwar ihrem Beginne, bevor sich die rauheren klimatischen Verhältnisse 

festgesetzt hatten. Wir haben bereits einige boreale Arten im rothen Crag

80*
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erscheinen gesehen; im Säugthier-Crag nimmt ihre Zahl zu, während die der 

südlichen- Formen bedeutend schwindet. Die folgende Auseinandersetzung der 

werthvollen Aufzählung der Schalthiere des Säugthier-Crag, welche in Mr. 

Sear les  W ood ’s Verzeichniss eingeschlossen ist, wird den Zustand der Schal- 

thier-Fauna in dem östlichen Theil des britischen Gebietes, während der Abla

gerung dieses Gebildes, deutlich machen.

Diese Schalthiere besteheu: 1. Aus Arten, die noch jetzt in den britischen 

Meeren leben und in den cchten Glacial-Ablagerungen fossil Vorkommen. Die mit 

einem Sternchen bezeichneten kommen anderwärts (entweder ausschliesslich oder 

hauptsächlich darauf beschränkt) in gleichzeitigen Ablagerungen des irländischen 

Drift vor.

*Pholas crispata.
* Solen Siliqua.
Mya arenaria. 
Lutraria Listeri. 
Mactra solida.
Abra Boysii. 
Corbula Nucleus. 
Saxicava rugosa. 
Tellina solidida. 
*Donax Trunculus.
* Astarte borealis.

„ compressa. 
Cyprina Islandica. 
Venus fasciata. 
Cardium edule.

Nucida temäs.
Mytilus edulis? (Antiquorum). 
Pecten opercularis.

„ obsoletus.
Velutina laevigata.
Litorina litorea.
Turritella Terebra.
Purpura Lapillus.
Murex Erinaceus.
Fusus antiquus, nebst 9var. con

trarius.
Pleurotoma rufa.

„ Turricula.
Natica monilifera ? (catenoides 

Wood).
Pectunculus pilosus.

2. Aus lebenden britischen Arten, welche gewöhnlich für nordische gelten, 

aber bisher in den Glacial-Ablagerungen hoch nicht heobachtet wurden; diese sind: 

Velutina elongata, Natica helicoides, Rissoa semistriata und R. subumbilicata.
3. Aus lebenden Arten, die nicht in typischen Glacial-Ablagerungen, wohl 

aber in den gleichzeitigen neu-pliocenen Schichten Italien’s Vorkommen.

Mactra Stultorum.
„ subtruncata. 

Lucina Radula.

Tellina crassa.
„ Fabula. 

Bulla obtusa.

4. Aus Arten, die in den britischen Meeren nicht bekannt sind, aber gegen

wärtig im Mitfelmeere leben (anderswo nicht fossil im Drift): Cardita Corbis.
5. Aus glacialen Arten arktischen Ursprungs, welche (mit Ausnahme der ersten) 

nicht mehr —  oder doch nur zweifelhaft —  in den britischen Meeren Vorkommen.

Terebratula Caput serpentis. 
Scalaria Groenlandica var. si- 

milis.

6. Aus ausgestorbenen Formen des 
mit Sternchen bezeichnet).

Mya lata.
Mactra arcuata.
* Abra obovalis.
"Loripcs undularia.
* Lucina gyrata.

Tellina calcarea, mit den Abarten: 

obliqua, praetenuis u. ovata. 
Nucula oblongoides (hyperbo- 

raea).

Crag (Mr. W o o d ’s neue Arten sind

* Astarte pisiformis.
Nucula Cobboldiae.
Lottia parvula.
Cerithium punctatum.



Aus den Ablagerungen von Bridlington zählt Sir Ch. Lye l l  ( Magazine of 
Natural History, Vol. XII, pag. 324) 35 Arten Sehalthiere auf, von denen 20 

lebende Formen sind und 20 zugleich im Säugthier- oder Norwich-Crag Vor

kommen. Ich hatte Gelegenheit, eine meinem Freunde Mr. Bowerbank  gehörige 

Sammlung aus diesem Fundorte zu untersuchen, deren Benutzung mir derselbe 

mit seiner gewohnten Liberalität gestattete. Diese Sammlung umfasst 28 Arten. 

Unter diesen sind: Dentalium Entalis, Aporkais Pes pelecani, Litorina lito- 
rea, Turritella Terebra, Buccinum undatum, Anomia Ephippium (?), Saancava 
rugosa, Astarte compressa, Tellina solidula, Pleurotoma Turricula und Baianus 
balanoides gemeine lebende britische Arten, die auch fossil in den meisten 
glacialen Gebilden Vorkommen.

Trichotropis borealis, Natica Groenlandica, Fusus Sabini und Astarte 
borealis sind seltene nord-britische Arten arktischer Herkunft. Fusus fomicatus, 
F. scalariformis und Tellina Groenlandica sind arktische und boreal-amerika- 

nische Arten; die erste sehr selten, die zwei anderen gar nicht in den britischen 
Meeren lebend.

Cancellaria costellifera findet sich fossil im rothen Crag, ist in den euro

päischen Meeren ausgestorben, lebt aber noch jetzt an den Küsten Nord- 
Amerika’s.

Diesen Arten gesellen sich be i: Nuculu Cobboldiae und Cardita scalaris; 
letztere eine erloschene Art des Crag und vermuthlich darin die Stelle der jetzt 

lebenden Cardita aretica vertretend. Mit ihnen finden sich eine Astarte und eine 

Natica, die beide für mich neu sind.

Die Untersuchung der fossilen Formen von Bridlington hat mich überzeugt, 

dass sie wirklich mit dem Säugthicr-Crag gleichzeitig sind und dass beide Ge

bilde der Epoche des nördlichen Drift, und zwar —  namentlich das letztere —  

dem Anfänge derselben, bevor die Kälte strenger geworden, angehören. Für 

diese Ansicht spricht die Gegenwart von Cyrena trigonalis')  und Paludina uni- 
color (beide noch jetzt in südlichen Gegenden lebende Weichthiere des Süss

wassers) in Süsswasser-Absätzen, zugleich mit Säuglhieren, welche nach dem 

Drift nicht mehr mit Weichthieren Vorkommen, deren lebende Originale in den 

britischen Meeren der Jetztzeit gemein sind. Die Süsswasser-Gebilde (z. B. 

jenes von Gray ’s in Essex) sind vermuthlich zum Theil gleichzeitig mit den 

meerischen Schichten des rothen Crag. Wenn —  wie mir Mr. Tr immer  mit

theilt —  die meerischen Schichten des Norwich-Crag zu Bramerton mit Süss- 

wasser-Gebilden wechsellagern, so würde diess auf örtliche Hebungen und Sen
kungen während des Beginnes der Eiszeit deuten, aus denen sich das Verschwinden 

einiger eigenthümlichen Formen des Norwich-Crag erklären Hesse, während das 

Aussterben örtlicher Arten, wie Nucula Cobboldiae, Cancellaria costellifera und 

Cardita scalaris, offenbar eine Folge der Verwandlung der Fläche des Crag- 
Meeres in Sand war.

Unmittelbar nach der Erhebung des Bodens des grossen Eismeeres musste 

ein grösser Theil des Flächenraumes, den gegenwärtig das celtische Gebiet der 

europäischen Meere einnimmt, trockenes Land in Gestalt weiter Ebenen sein. Die 
Vergleichung der gegenwärtigen Fauna des Germanischen Oceans mit der jenes 

Theils der Oberfläche der Britischen Inseln, während der Epoche des Crags 

und beim Beginne der Eiszeit, beweiset, dass diese Veränderung genügte, um 

die älteren Bewohner dieses Meeres zu zerstören —  ohne Zweifel durch die

Geologische Beziehungen der gegenwärtigen Fauna und Flora der Britischen Inseln. 6 2 7
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im Nile lebenden Art dieser Gattung nicht wesentlich verschieden zu sein.
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(wahrscheinlich allmähliche) Verwandlung des Meeresbodens in trockenes Land. Die 

Erstreckung dieses Landes nach Norden ist gegenwärtig unmöglich zu bestimmen, 

aber wir finden seine Fragmente am Rande der Seescite bis zu den entferntesten 

Theilen des schottischen Festlandes hinauf. Es verband Britannien mit Deutsch

land, Island und Dänemark, und eine entsprechende Ebene verband Irland mit 

England. Bei Betrachtung der Vertheilung der britischen Flora leiteten wir die 

germanischen Formen der britischen Pflanzen und Thiere vom continentalen 

Europa über diess vorweltliche Festland ab. Ob dessen Zertrümmerung plötzlich 

oder langsam vor sich ging, ist unmöglich zu bestimmen; nach den zerstörenden 

Wirkungen, die das Meer auf dessen Ueberbleihsel ausübt, dürfen wir jedoch 

annehmen, dass diese Zerstörung an manchen Stellen und zu gewissen Zeiten 

schnell bewirkt worden sei.

Triftige Beweise liegen vor, dass die klimatischen Verhältnisse des so in 

trockenes Land umgewandelten Meeres nicht eine plötzliche, sondern eine allmäh

liche Umänderung erfahren haben. In Prof. Owens  schönem Werke über die 

Geschichte der fossilen Säugthiere und Vögel der Britischen Inseln finden wir 

eine unermessliche Menge der werthvollsten Nachrichten über die vorweltlichen 

Landtiere dieser Gegenden. Wenn wir aus dieser Schatzkammer paläontolo- 

gischer Erkenntniss das auswählen, was den hier in Frage stehenden Zeit- und 

Flächenraum betrifft, und in eine Karte die Verbreitung der Vierfüsscr, welche 

nach der Eiszeit unbezweifelt die Britischen Inseln bewohnten (wozu ich auch die 

meisten Höhlenthiere zähle), einzeichnen, werden wir deutliche Anzeigen des 

damaligen, von dem jetzigen sehr verschiedenen Klima’s innerhalb dieser Fläche 

finden. Die Lage der Reste von Cervus megaceros in Mulden von Süsswasser- 

Mergel mit lebenden Schallhieren, in Vertiefungen des gehobenen Eismeerbettes 

abgelagert (wie in Irland und auf der Insel Man), gibt Winke über die bestandenen 

Verhältnisse während der frühesten nach-glacialen Zeit. Es lässt sich nicht an

nehmen, dass der beschränkte Driftzug, der das nördliche Ende der Insel Man 

bildet, und in welchen zahlreiche Süsswasser-Mulden mit ganzen Skeletten des 

Megaceros Vorkommen, etwas anderes gewesen sei, als ein Theil eines grössern, 

von diesem merkwürdigen Hirsche bewohnten Landstriches. Diese Mulden aber 

sind —  in Irland wie auf der Insel Man —  deutlich von Torf und den darin ver

sunkenen vorweltlichen Wäldern überlagert.

Die Epoche des Megaceros ging der der Wälder voran, welchen die grossen, 

so oft auf nordischen Drift gelagerten Torfmoore bilden halfen. In derselben 

Zeit vermutlich reichte das Rennthier auf den Britischen Inseln fast bis 52° nörd

licher Breite herab; ebenso der Biber und der Bos primigenms, welche beide 

ihre Gefährten überlebten und eine Zeit lang in die darauf folgende Epoche der 

grossen Wälder hineinreichten. Bos longifrons, Cerms Elaphus, Elephas primi- 
genius, das Pferd, der W o l f—  und vermutlich auch der Bär —  waren in der 

Zwischenzeit über einen grossen Theil der britischen Fläche verbreitet und hatten 

sich überall verteilt, bevor jene grosse centrale Ebene (jetzt das Irländische 

Meer) zertrümmert worden war. Als das Land sich mit Wäldern bedeckte, wurde 

Britannien in den Verbreitungsbezirk der Hyänen, Tiger, Nashörner, Auerochsen



und der zahlreichen, ihnen zugesellten Arten eingeschlossen, deren einige ganz 

ausgestorben sind, andere noch (jedoch nur ausserhalb der Britischen Inseln) 

leben, während einige noch immer zu den einheimischen Vierfüssern gehören. 

Dieser Epoche mag das Vorkommen von erloschenen Säugthieren mit durch

gängig jetztlebenden Süsswasser-Schalthieren angehören, welches Prof. P h i l l i p s  

in Yorkshire beobachtet hat. Viele dieser Thiere bewohnten wahrscheinlich den 

hier betrachteten Flächenraum —  besonders dessen südöstlichen und östlichen 

Theil —  während der Epoche des rothen Crag und bei dem Beginne der Eiszeit, 

gleichzeitig mit den lebenden und ausgestorbenen oder südlichen Formen von 

Süsswasser-Mollusken, welche in den Süsswassersee-Ablagerungen von Essex 

und den umgebenden Grafschaften Vorkommen und theilweise den Meeresgebilden 

des Säugthier-Crags äquivalent sind. Als das Klima rauher wurde, mochten sich 

solche Arten zurückgezogen haben und bei später eingetretenen günstigen Ver

hältnissen zu ihren alten Wohnorten zurückgekehrt sein; gerade wie es, unter 

gleichen Umstanden, bei den Schalthieren der benachbarten Meere der Fall ge

wesen ist. So finden wir in England (wie Sir Ch. L y e l l  es bei dem Mastodon in 

Amerika beobachtet hat) dieselben Arten von Elephas, Rhinoceros, Felis, Canis, 
Equus und anderer Gattungen vor wie nach dem Drift; im ersteren Fall in 

Gemeinschaft mit Arten, die später nie mehr erschienen sind (z. B. Mastodon 
angustidens und eine Cyrena) ;  im letzteren im Aussterben begriffen und in ihren 

letzten Tagen Zeugen der Erscheinung jener Geschöpfe, welche ihre Stelle ein

zunehmen bestimmt waren. Dasselbe fand vermuthlich bei den Pflanzen Statt. 

Mr. Trimmer  versicherte mich des Vorkommens von vorweltlichen Eichen-und 

Fichtenwäldern, die unzweifelhaft unter dem Drift lagen, doch dem Säugthier- 

Crag gleichzeitig waren. Sir Ch. Lye l l  führt Mr. Robert B rown  als Ge

währsmann für das Vorkommen der Edeltanne ( Pinus Abies) in ähnlichen alten 

Wäldern an der Küste von Norfolk an. Letzterer Baum reicht nicht mehr bis auf 

die Britischen Inseln, sondern hat sich weiter nach Norden zurückgezogen.

Wir haben gesehen, dass in der Jetztzeit die Küsten-Fauna des borealen 

Amerika's ein Analogon der europäischen Meeres-Fauna während der Eiszeit 

darbietet, dass an der Ostküste dieses Welttheiles —  zwischen 40 und 60° nörd

licher Breite—  eine boreale Fauna, denen der skandinavischen und arktischen 

Meere Europa’s entsprechend, an eine der der südlichen europäischen Meere 

äquivalenten Fauna anstösst, ohne Dazwischenkunft einer Vereinigung thierischer 

Formen, die sich mit der unseres celtischen Gebietes vergleichen liesse. Der 

Punct des Zusammtreflens bezeichnet in Amerika die Stelle, au welcher einerseits 

die kalten Strömungen aus den arktischen Meeren, andererseits der warme 

Golfstrom wirkungslos werden. Ihm entspricht ein ähnlicher Zustand der Vege

tation auf dem benachbarten Festlande, denn dieser Scheidepunct bezeichnet die 

Nordgränze von Prof. S chouw ’s vierter botanischer Region (der Solidagines 
und Asteres), gleichbedeutend mit der grossen Mittelmeer-Flora (S chouw ’s 

dritte oder Labiaten- und Caryophylleen-Region) und die Südgränze der charak

teristischen Flora von Labrador (gleichbedeutend mit der nord-skandinavischen), 

ohne dass zwischen beiden ein Analogon der germanischen Flora aufträte. Der

selbe Punct bezeichnet zugleich das Zusammtreffen zweier grösser zoologischer 

Gebiete: eines nördlichen, des amerikanischen Pelzthier-Gebietes, die ihr euro

päisches Analogon in Nord-Skandinavien hat —  und eines südlichen, in einem 

grossen Theil ihres Bereichs durch das Vorkommen des Opossum ( Didelphis 
Virginiana) und des Waschbären (Procyon Lotor) bezeichneten. Zwischen 

diesen liegt kein Säugthier-Gebiet, das sich mit jenem vergleichen liesse. für 

welches in Europa die Wildkatze und der Maulwurf typische Formen sind. Diesem

Geologisch« Beziehungen der gegenwärtigen Fauna und Flora der Britischen Inseln. 6 2 9
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entspricht die Vertheilung der grossen Meer-Säugthieie: die Wohnplätze der 

Wallfische, die Verbreitungs-Bezirke des Wallrosses und einiger Robben (Phoca 
leporina und Ph. Groenlandica)  fallen in den amerikanischen Meeren mit der 

nördlichen Erstreckung der horeal-amerikanischen Thier- und Pflanzengebiete auf 

dem Festlande zusammen und reichen um mehrere Grade weiter nach Süden als 

die Verbreitung derselben Thiere in den europäischen Meeren. Es ist bemerkens- 

werth, dass die Südgränze des gelegentlichen Erscheinens von Wallfischen in 

europäischen Meeren mit der Südgränze des Neu-P l iocens mit artkischen 

Fossilien —  und mithin ohne Zweifel mit der ihrer vorweltlichen Verbreitung —  

zusammenfälltj).

Das grosse boreal-amerikanische Festland-Gebiet schliesst beide Canadas, 

Labrador, Rupert’s Land und die nördlicheren Landstriche in sich, und ist ganz 

Europa an Flächeninhalt gleich. Seine geologischen Verhältnisse sind von Sir 

John Richardson ,  seine botanischen von BI r. Roh. Brown und Sir W. Hooker 
untersucht worden. In beider Rücksicht lässt sich das Gebiet in zwei grosse 

Unterabteilungen trennen. Die nördliche —  bei den Jägern als „harren ground“ 

(unfruchtbarer Boden) bekannt —  ist ein baumloser Landstrich, von Hudson’s 

Bai (65° nördl. Br.) bis zum grossen Bären-See (60° nördl. Br.) reichend. Sie 

entspricht der amerikanischen Abteilung von Schouw's erster Provinz. Die 

südliche ist bewaldet (Pinus microcarpa und Pinus Banksiana sind für sie be

zeichnend) und umfasst viele Breitengrade; ihre wilde Thierbevölkerung ist 

überall auffallend einförmig (siehe R icba rdson ’s Bericht über die Zoologie 

Nordamerika s —  Reports uf the British Association, 1836).
Nördlich vom siebzigsten Grade finden wir unter den Bewohnern der „harren 

grounds“ das Rennthier, den Moschusochscn, einen Wolf, den arktischen Fuchs, 

den Eisbär, den arktischen Hasen, das Hermelin und die Spitzmaus. Zwischen 

60 und 70° nördlicher Breite leben die meisten dieser Thiere in Gesellschaft mit 

dem braunen Bären. Die canadische Fischotter, der amerikanische Hase, die 

Bisamratte („Zibet“), Felis Canadensis, dasElenn und Bos Americanus sind fast 

alle häufig in dem bewaldeten Gebiete, und zu ihnen gesellen sich noch andere 

Arten der Gattungen Cervus, Lepus, Meies, Vulpes, Ursus, Felis und Lutra.
Mir scheinen diese zwei Abtheilungen ein Gegenstück zu den aufeinander

folgenden Epochen der britischen Fauna nach der Hebung des Bettes des Eis

meeres darzustellen: die erste, als die Britischen Inseln dürr und baumlos waren, 

ähnlich den „barren grounds“ und das Rennthier, das irländische Elenn und 

Bos primigenius, zugleich mit verschiedenen Arten von Bären, Füchsen, 

Wölfen, Hasen, Katzen und Bibern darauf lebten (Thiere, deren Reste wir in 

den Mulden des Siisswasser-Mergels unter dem Torfe finden); die zweite, als 

Fichten-, Eichen.- und Buchenwälder den Boden überdeckten und Waldthiere, 

baumabweidende Pflanzenfresser, beulesuchende und lauernde Fleischfresser und 

die meisten —  wenn nicht alle —  der jetztlebenden Säugthicre die Britischen

*) Die Thatsachen, betreffend die Verkeilung jetzt lebender Thiere und Pflanzen auf der 

nördlichen Erdhälfte, welche für den Gegenstand dieses kurzen Versuches so wichtig 
sind, werden dem Leser verständlicher werden, wenn er die Karten Nr. 1 und i  der 

phytologisclien und zoologischen Ahtlieilung von Professor B c r g h a u s ’s und Mr. 
Jo h n s to n ’s „Physical Atlas“ dabei zur Hand nimmt. Ich würde eine wesentliche Pflicht 

vernachlässigen, wenn ich nicht bei diesem Anlass den Dank ausspräche, welchen ich 

diesem bewunderungswürdigen und schönen Werke schulde, dessen Wirkung auf die 
Förderung der Wissenschaft in den brilischen Lande eine unberechenbare zu werden 

verspricht, indem es dem Wissbegierigen die Hauptziige der Geographie in ihrer Ver
bindung mit Meteorologie, Geologie und Naturgeschichte in lebensvollen Bildern vor 
die Augen bringt.
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Inseln bevölkerten. Der Uebergang der ersten zur zweiten Epoche geschah, aller 

Wahrscheinlichkeit nach, stufenweise und allmählich, indem die für ein kälteres 

Klima geeigneten Arten nach und nach ausstarben oder auswanderten und andere, 

für welche das mildere Klima besser passte, an ihre Stelle kamen.

In Einem Puncte ist diese Gleichstellung mangelhaft. Die grossen Dickhäuter, 

welche nach der Drift-Periode die Britischen Inseln bewohnt haben, und die zahl

reichen Pferde und Hyänen haben keine Analoga in den zoologischen Gebieten 

von Boreal-Amerika. Auf der ganzen nördlichen Halbkugel scheinen diese merk

würdigen Thiere in der letzten vorhistorischen Periode gelebt zu haben und vor 

der Erscheinung des Menschen ausgestorben zu sein. Ihr eigentliches Vaterland 

scheint Sibirien gewesen zu sein, wo sie während der letzten tertiären Epoche 

in Menge lebten. Von dort wanderten sie nach Westen, als der Eis-Occan in 
Festland umgewandelt wurde. Die klimatischen und geographischen Verhältnisse, 

welche ihre Verbreitung veranlassten, waren nur die Vorgänger anderer, welche 

ihr Abstcrben herbeiführten. Sie zogen sich wahrscheinlich in ihr Ursprungs

Centrum zurück und starben dort aus. Ihre Lebensweise lässt sich aus den sie 

begleitenden Ueberresten beurtheilen und es erscheint kaum zweifelhaft, dass die 

vorweltlichen britischen Eleplianten und Nashörner und die mit ihnen vorkom- 

menden erloschenen Vierfüsser für ein kälteres Klima, als das jetzige, geeignet 

waren und nicht —  wie ihre jetzt lebenden Gattungsgenossen —  einer weit süd
licheren Fauna angehörten >).

Wahrscheinlich zeigt die jetztlebende Fauna des nördlichen und centralen 
Asiens die echteste Analogie mit der letzten zoologischen Beschaffenheit des west

lichen Europa’s (dieBritischen Inseln mit begriffen) während jenerEpoche, welche 

der voranging, die, nach allgemeiner Uebereinkunft der Geologen, die h i s to 

r i sche  genannt wird.

In Verbindung mit den ältesten, in die h is to r is che  Periode fallenden 

Umwandlungen stehen die Erscheinungen der eigentlichen gehobenen Meeres

gestade, tVelche Mr. Sm ith* )  von den echten Glacial-Ablagerungen unter- 

schiedeiuhat, in Verbindung. Sie enthalten zahlreiche Schalthiere, alle von bezeich

nenden Arten der jetztlebenden britischen Meercs-Faunen und a u f g le iche  

W e ise  zu e in ander  gese l l t ;  ebenso auch die von Sir Henry De laBeche 

(Report on the Geology of Cornwall find Devon) beschriebenen gehobenen 
Gestade und Flussmündungen ( „ e s tu a r ie s In diesem Werke findet sich die 

Beschreibung eines von Mr. Henwood beobachteten höchst interessanten Durch

schnittes bei den Carnon-Zinnseifen („stream works“), wo Sand mit Meer

muscheln die Uebcrreste eines Waldes bedeckt, in welchem Hirschknochen und 

Menschenschädel Vorkommen. Dieser Wald selbst liegt auf zinnhaltigem Geröll, 

wclches Sir H e n r y  als ein Aequivalent des Rhinoceros-Schotters von Lyme Regis 

betrachtet. Mr. Austen’s Arbeiten in den „Geological Transactions“ bieten 

eine Fülle werthvoller Bemerkungen über ähnliche Niveau-Veränderungen an der 

britischen Südküste.

Der Einfluss des Menschen hat die Anzahl der einheimischen Thiere und 

Pflanzen einerseits vermehrt, andererseits vermindert. Die Ausrottung des Wolfs 

und des Bibers gehört der Geschichte an, sowie die Einführung und Eingewöh

nung anderer nützlicherer Geschöpfe. Dieser —  wenn auch milunter unwillkür

liche —  Einfluss des Menschen erstreckt sich selbst auf wirbellose Thiere. Das

*) Siehe Sir Rod. M u rc h i s on’s „Geology of Russia“ Cap. XIX und Prof. Owen's „British 
Fossil Mammalia“.

2) Ueber die tertiären und nachtertiären Ablagerungen im Becken der Clyde (Geological 
Transations Vol. VI).

K. k. geologische Reichsanstalt. 9. Jahrgang 1858. 1Y. 3 1
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Trockenlegen von Seen zerstört die selteneren Süsswasser-Mollusken, während 

die Ausgrabung von Canälen neue Formen (z. B. Dreissena polymorpha) über 

das ganze Land verbreitet. Der Fortschritt des Landbaues vertreibt und verbannt 

schliesslich manche einheimische und nützliche Blume und setzt an ihre Stelle 

unnütze, und vielleicht minder unschädliche. Glücklicherweise reichen die Auf

zeichnungen der Naturgeschichte hoch in die Vorzeit hinauf und die Wirkungen 

menschlicher Thätigkeit im Fortschreiten der Gesittung sind zu neuen Ursprungs, 

um der Statistik der Wissenschaft Eintrag zu thun. So gross —  in Vergleich mit 

dem jetzigen Zustande der Dinge — die Aenderungen sein mögen, welche, nach 

meiner Annahme, die Anordnung von Festland und Wasser während neuer geo

logischer Perioden getroffen haben, so bin ich doch überzeugt, dass künftige 

Forschungen sie nicht nur bestätigen, sondern sogar beweisen werden, dass noch 

viel grössere zu derselben Zeit stattfanden. Die Erscheinungen der Glacial-Ge- 
bilde, die eigenthümlichc Vertheilung der damaligen Thierwelt und ihre Bezie

hungen zur jetzt lebenden Fauna und Flora von Grönland, Island und Nord-Europa 

sind der Art, dass ich mich des Gedankens nicht erwehren kann, der Schluss 

der Eiszeit sei durch die Versenkung irgend eines grossen nördlichen Festlands 

bezeichnet worden, längs dessen Küsten die l i t to ra len  Weichthiere, von Strö

mungen unterstützt, fortwanderten, während eine gemeinsame Flora sich über 

dessen Hügel und Flachen ausbreitete. Wenn ich auch Eisberge und Eisschollen 

als die hauptsächlichsten Mittel zur Uebertragung einer arktischen Flora in süd

lichere Gegenden angenommen habe, so kann ich mir doch eine so vollständige 

Uebertragung dieser Flora, wie wir sic auf den Bergen Schottlands finden, kaum 

anders erklären, als dass ich dazu noch eine Einwanderung aus einem nördlichen, 

jetzt unter den Meeresspiegel versenkten Festland annehme. Ohne diese Voraus

setzung ist auch schwer zu erklären, wie die arktischen Littoral-Weichthiere 

in den schottischen Glacial-Ablagerungen fehlen und in den gleichzeitigen Ge

bilden England'» und Irland’s durch andere Formen ersetzt sind. Als ich auf den 

grossen Fischbänken rings um die Zetland-Inseln mit dem Schleppnetz fischte, 
nahm ich wahr, dass diese Bänke in einer Meerestiefe von 50 und mehr Faden 

lange, von einem noch unerforschten Punct im Norden wie Arme nach den 

schottischen Küsten ausgestreckte Züge seien, deren Oberfläche mit eckigen 

Bruchstücken der Gesteine, aus denen sie selbst bestehen, überdeckt sind. Auf

fallend war mir ihre Aehnlichkeit mit den rauhen und zerbrochenen Oberflächen 

der benachbarten Inseln und ich konnte mich nicht los machen von der Vermuthung, 

dass jene Bänke versenkte Bergketten seien. Bevor indess hierüber ein bestimmter 

Ausspruch erfolgen könne, muss Island, der grosse nördliche Mittelpunct vul

kanischer Thätigkeit, in Bezug auf seine Thier- und Pflanzenwelt nochmals 

genau durchforscht werden. Das Dasein dieser Insel, da wo sie gegenwärtig 

liegt, dürfte möglicherweise in engster Verbindung mit den Erscheinungen stehen, 

an deren Auslegung wir uns gewagt haben.

Die Hauptschlüsse, welche sich aus den in diesem Versuch aufgefuhrten That- 

sachcn und Argumenten herleiten lassen, können in folgende 13 Sätze zusamm- 
gefasst werden :

1) Die Fauna und Flora des Festlandes und der Meere der Britischen Inseln 

sind —  so weit dieser Flächenraum in Frage steht — seit der Miocen-Epoche 
entstanden.

2) Die Vereinigungen von Thieren und Pflanzen, aus denen diese Fauna 

und Flora bestehen, sind nicht mit Einemmal, sondern zu verschiedenen, von 

einander getrennten Zeitpuncten, auf dem Flächenraum erschienen, den sie 

gegenwärtig gemeinsam bewohnen.



3) Die Fauna der Britischen Inseln und Meere, so wie deren Flora, besteht 

theils aus Arten, welche —  bleibend oder zeitweise —  vor der Eiszeit auf diesem 

Flächenraum erschienen sind, theils aus solchen, welche ihn während der Eiszeit 

bewohnten, und —  zum grossen Theil — aus solchen, welche erst nach der 

Eiszeit aufgetreten sind und deren Erscheinen auf der Erde mit der Hebung des 

Bettes des Eismeeres und den daraus folgenden klimatischen Veränderungen 

zusammfallt.

4) Die Mehrzahl der Landthiere und der phanerogamen („flowering£r) 

Pflanzen, welche gegenwärtig die Britischen Inseln bewohnen, gehören Arten an, 

deren Ausgangspuncte ausserhalb dieses Flächenraumes liegen, und sind vor, 

während oder nach der Eiszeit über zusammenhängendes Festland dorthin einge
wandert.

5) Die klimatischen Verhältnisse des in Frage stehenden Flächenraumes 

und seiner nördlichen, östlichen und westlichen Umgebungen waren während der 

Eiszeit, als ein Theil der jetzigen Britischen Inseln noch unter Wasser stand, 

rauher als sie früher waren oder noch gegenwärtig sind. Indess lässt sich aus 

guten Gründen annehmen, dass diese Verhältnisse, gegen die südlichen Theile 

dieser Inseln zu, weder gleich rauh geblieben seien noch allmählich an Strenge 

abgenommen haben, sondern dass vielmehr das kalte Gebiet der Eiszeit mit einem 

Gebiet von milderem und wärmerem Klima als jenes, in welchem man gegen

wärtig die südlichsten Ablagerungen von Glacial-Drift findet, in unmittelbarer 

Verbindung gestanden habe *).

6) Dieser Zustand der Dinge war nicht wesentlich verschieden von dem, 

welcher noch gegenwärtig, unter gleichen Breitengraden, in den nord-amerika

nischen, atlantischen und arktischen Meeren und an deren Ufern vorwaltet.

7) Die Alpen-FIoren Europa's und Asien’s sind —  so weit sie mit der 

Flora der arktischen und subarktischen Zonen der alten Welt identisch sind —  

Bruchstücke einer Flora, welche sich von Norden her ausbreitete, sei es durch 

Agentien, welche nicht mehr an den gemässigten Küsten Europa’s thätig sind, 

sei es über ein zusammenhängendes Festland, welches nicht mehr besteht.
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*) Dieser Schluss widerspricht geradezu den Folgerungen der Schweizer Glacialisten 
Prof. A g a ss iz  sagt in seiner Denkschrift „A period in the History of our Planet“ (Edin- 
burg New Philosoph. Journal Vol. XXXV) Folgendes:

„Eine Eiskruste überdeckte die Oberfläche der Erde und hüllte in ihren starren Mantel 
die Ueberreste organischer Wesen, die sich einen Augenblick vorher darauf ihres Lebens 
gefreut hatten. Mil Einem Wort: ein Zeitraum trat ein, während welches der grössere 

Theil der Erde mit einer Masse gefrorenen Wassers bcdcckt war, eine Periode, während 
der alles Leben vernichtet, alles Organische seinem Ende zugeführt wurde: die E is z e it .“ 

„Diese Eiszeit ist eine trennende Epoche zwischen der Diluvial-Periode — wie die 

Geologen sie genannt haben —  und der Jetztzeit; sie hat, gleich einem scharfen Schwerte, 

die Gesammtheit der jetzt lebenden organischen Wesen von ihren Vorgängern abge
schnitten, welche im Sande unserer Ebenen oder unter dem Eise unserer Polargegenden 

begraben liegen; die Eiszeit endlich hat auf den Spitzen und in den Tbälern unserer 

Alpen die Gletscher, als Zeugnisse ihrer vormaligen Grösse zurückgelassen (Seite 17).“ 
„Die Britischen Inseln, Schweden, Norwegen und Russland, Deutschland und Frankreich, 

die bergigen Gebiete Tirol’s und der Schweiz, bis zu den glücklichen Gefilden Italicn's 
herab, zugleich mit dem Fcstlande Nord-Asien's, waren unzweifelhaft ein e in z ig e s  Eis
feld, dessen südliche Gränze noch nicht bestimmt ist. Wie auf der östlichen Halbkugel, 

so erstreckte sich auf der westlichen eine eisige Fläche, deren Gränzen gleichfalls noch 
ungewiss blieben, über das weite Festland von Nord-Amerika. Das Polarcis, welches heute 

die öden Gefilde Spitzbergen^, Grönland’s und Sibirien’s überzieht, streckte sich damals 
weit hinein in die gemässigten Zonen beider Halbkugeln, wahrscheinlich rings um den 

Aequator einen breiteren oder engeren Gürtel offen lassend, auf den sich beständig Wasser- 

dunst entwickelte, der wieder an den Polen verdichtet wurde u. s. w.“

81*
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Die Tiefmeer-Fauna ist, auf gleiche Weise, ein Bruchstück der allgemeinen 

Glacial-Fnuna.

8) Die Floren der Inseln im atlantischen Gebiete, zwischen der Tangbank 

des Golfstromes und der alten Welt, sind Bruchstücke der grossen Miltelmeer- 

Flora, welche vormals über ein aus dem gehobenen und nachmals nie mehr ver

senkten Bette des (seichten) Miocen-Meeres entstandenen Festlande1) verbreitet 

war. Vor —  und wahrscheinlich theihveise während —  der Eiszeit erstreckte 

sich diese Flora weiter nordwärts als in der Jetztzeit3).

!)  Ich sage „nachmals nie mehr“ da mir kein Beispiel bekannt ist, dass süd-europäische und 
nord-afrikanische Miocen-Gebilde von späteren neueren Schichten überlagert worden seien. 

a) In den Anmerkungen zum 1. Theile seines „Kosmos“ führt Herr v. H u inbo l d t eine Stelle 
S tra b o 's  an, in welcher jener bewunderungswürdige alle Geograph, dessen genaue und 
in’s Kleine gehende Beobachtungsgabe ich oft zu bewundern Anlass fand, als ich meine 

Freunde, Capitiin G ra v e s  und seine Offieiere, auf ihren Vermessungsarbeiten längs der 
Küste Klein-Asien's begleitete, zwei Arten Inseln unterscheidet: Solche die vom Fcstlande 

abgerissen worden sind, und solche, welche aus dem Meer emporsliegen. Wiewohl nun 

die Inseln im atlantischen Gebiete, zwischen der alten Welt und der Tangbank des Golf
stromes, grossentheils Vulcanischen Ursprungs sind, lindet man doch auf jeder ihrer 

Gruppen fossilienführende Absätze miocencn Ursprungs, alle in solcher Beziehung zu den 
gleichartigen Ablagerungen Europa’s, dass man sie unbczweifelt als Bruchstücke des 

gehobenen Bettes eines einförmigen und seichten Miocen-Meeres annehmen muss.
Nach Mr. S m ith  bildet in der Madeira-Gruppe der tertiäre Kalkstein das Grundgestein 

der Insel San Vincente und auf Madeira selbst ist er zu einer Höhe von 2500 Fuss erhoben, 
„eine Veränderung“ schreibt Mr. S mi th , „welche der Auswertung der überlagernden 
vulcanischen Producte vorangegangen ist“. Mr. S mi t h spricht auch aus, dass auf Madeira 
keine Beweise von Erhebung des Landes während oder nach der vulcanischen Periode, 

wohl aber s t a rk c A n z e i ch e n von V e rse nk u n g  vorliegen“ (Geolog. Proccedings 
Vol. III, p. 381). Der iniocenc Kalkstein von St. Maria in den Azoren, welche Peclen 
latissimus und andere deutliche fossile Formen einschliesst, dürfte sieh durch die 

Forschungen eines dazu befähigten Beobachters, als älter denn die vulcanisclicn Gesteine 
dieses Gebietes erweisen. In den canarisehen und Cap Verde-Inseln kommen ebenfalls 
tertiäre Marin-Ablagerungen vor, offenbar miocencn Ursprungs und Bruchstücke desselben 

grossen Meeresboden, wie die der anderen ost-atlantischen Inseln. Dass diese Inseln alle —  
geologisch betrachtet —  Theile eines einzigen vormals zusammenhängenden Festlandes 
sind, und mithin in S trab o 's  erste Art gehören, wird durch ihren botanischen und geo

logischen Charakter, als Theile Eines und desselben (des grossen mittclmeerisehen) Ge

biets bestätigt. Vom 396 phanerogamen Arten, welche Madeira und Porto Santo bewohnen, 
sind 10S dieser Insel cigenthümlich ( endcmic) . Von diesen 108 sind 28 Madeira und den 
Azoren gemeinsam (Dr. Le inn iin ’s Verzeichniss, mir von Dr. Joseph H ooker gütigst mit- 

gethcilt). In Se n b e rt's „Flora Azorira“ sind 400 (phanerogame und kryptogame) Arten 
aufgezälilt, von denen !>0 den Azoren eigenthiimüeh, 34 ausser - europäisch (mit Einschluss 
von 23 den Azoren, Madeira oder den Canarien gemeinsamen) und 316 europäisch sind. 
Die Forschungen, welche Mr. H e v e lt W atson  auf den Azoren angcstellt hat (siebe seine 
Denkschriften im Bolanical Magazine) , linhen diess Verzeichniss vermehrt und berichtigt. 

Ein Schriftsteller, offenbar seines Stoffes mächtig ( r Phylotngist“ März 1846) gibt 
folgende Uebersicht des gegenwärtigen Standes unserer Kennlniss der azorischen Flora. 

„Die Zahl der streng auf die Azoren beschränkten Arten ist eher geringer, als S e u b e r t  
sie feststellt, während die der, den Azoren und Madeira gemeinsamen Arten höher 
anjjesetzt werden muss. Uni runde Zahlen zu gebrauchen, mft(;en wir aussprechen, dass 

Vs der jetzt auf den Azoren wild wachsenden Arien auch in Europa wild wachsen, und 

dass viele davon durch die ersten europäischen Ansiedler nach den Azoren gebracht worden 
seien. Von dem übrigen Fünftel sind fast alle Arten den Azoren oder dem Archipel der 

Atlantischen Inseln —  zu dem auch Madeira und die Canarisehen Inseln gehören — 
gemeinsam. Einige sind vom Festlande Afrika’s oder Amerika’s in dieAzoren eingewandert“. 

Die Floren Madcira’s und der Canarisehen Inseln deuten auf ihre Nähe zu den alten 

Gränzen der grossen Millelmeer-Flora, dem alten subtropischen Gebiete Afrika’s, dessen 
Bruchstücke die Cap-Verde-Inseln wahrscheinlich sind (siehe über die, canarische Flora 
W ebb ’s und B e r th e ! o t’s grosses Werk).

Die Gallopagos-Inseln stellen eine zu S t r a b o ’s zweiter Classe gehörige Gruppe dar, 
und da sie nicht entfernter von dem Festlande Süd-Amerika1 s liegen, als die Azoren von



9) Der Schluss der Eiszeit wurde in Europa bezeichnet durch ein Zurück

treten einer arktischen Fauna und Flora nach Norden und einer Fauna und Flora 

des Mittelmeer-Typus nach Süden, und in den daraus entstandenen Zwischen

raum erschien auf dem Festland die allgemeine germanische Fauna und Flora 

und im Meere die sogenannte celtische Fauna.

10) Die Ursachen, welche so der Erscheinung neuer Zusammstellungen 

organischer Wesen vorangingen, waren die Zerstörung vieler Thier- und ver

mutlich auch Pflanzen-Arten, deren Existenz gjtnz an einzelne Oertlichkeiten 

gebunden war, oder die manche veränderte Umstände nicht zu ertragen ver

mochten. kurz: Arten, die einer nur geringen horizontalen oder verticalen Ver

breitung fähig waren.

11) Alle Veränderungen vor, während und nach der Eiszeit scheinen stufen

weise und nicht plötzlich vorgegangen zu sein , so dass sich keine feste 

Gränzlinie zwischen den Geschöpfen ziehen lässt, welche während zweier 

sich berührender Zeiträume dasselbe Element und dieselbe Oertlichkeit be
wohnten.

12) Die gegenwärtig zwischen den Meeres- und Siisswasser-Faunen und 

Floren der Boreal-Gegenden Europa’s und Amerika’s obwaltende Verwandtschaft 

hat sich im Laufe der Eiszeit —  wahrscheinlich nahe an deren Schluss —  fest

gestellt.

13) Im südlichen Europa kennt man keine Glacial-Ablagerungen, im mitt

leren und nördlichen Europa keine „neu-pliocenen“ (sofern damit Aequivalente 

der tertiären Gebilde Siciliens gemeint sind). In diesen letzteren findet man die 

meisten der jetztlebenden britischen Schalthiere, welche —  nachdem sie früher 

dort gelebt hatten —  während der Eiszeit aus diesem Gebiete verschwanden, 

und, ihnen beigesellt, einige glaciale Arten nordischen Ursprungs, welche gegen

wärtig in den Meeren des südlichen Europa’s ausgestorben sind.

Hieraus schliesse ich auf die Gleichzeitigkeit der glacialen und der sicilischen 

Ablagerungen.

Der Sinn, in welchem ich — im Lauf dieses Versuches —  das Beiwort 

„glacial“ in Verbindung mit den Hauptworten „Zeit“, „Absätze“, „Gebilde“ u.a. 

gebraucht habe, dürfte bei den Puristen der geologischen Sprache auf Einwen

dungen stossen. Ich habe es indess nur in Ermangelung eines bessern und als 

conventioneilen Ausdruck gebraucht, indem ich stets mit den Worten „glaciale
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Europa liege» und die grosse Strömung (peruanische oder H u m b o ld t ’s Strömung) von 

der Küste Amerika’s gegen sie abfliesst, welche ein mächtiges Werkzeug zur Verbreitung 
organischer Formen abgibt, bieten sie uns eine gute Gelegenheit, die Züge des organischen 
Lebens der Inseln erster Art mit jenen der Inseln zweiter A llzu  vergleichen. Mr. D a rw in ’s 
und Dr. Joseph H oo ker’s Forschungen haben gute Thatsachen zu einem solchen Vergleich 
herheigeschafft; welchem ist dessen Ergebniss? Dass in diesen, niemals mit dem Festlande 
verbunden gewesenen Inseln, abgesonderte Systeme von Geschöpfen Vorkommen, welche 
mit denen des nächsten Festlandes durch V e rtre tu ng  oder Verwand ts c h a f t ,  nicht 
aber durch ld e u l i t ä  t , verbunden sind. „Die Naturgeschichte dieser Inseln“, sagt Mr. 

D a rw in  (Journal of Researches 2. Edition, pag. 376), „ist ausnehmend merkwürdig und 
verdient besondere Aufmerksamkeit. Die meisten ihrer organischen Wesen sind ursprüng
licher Art und finden sich nirgends anderswo, und selbst die Bewohner der einzelnen Inseln 

sind von einander verschieden; alle aber zeigen eine deutliche Verwandtschaft zu amerikani
schen Formen, wenn gleich eine offene See von 500 — 600 (engl.) Meilen Breite zwischen 

diesen Inseln und dem amerikanischen Fesllande liegt. Der Archipel ist eine kleine Welt für 
sich, oder vielmehr, einTrabant Amprika’s, von wo er einige verlaufene Ansiedler empfangen 

und die allgemeinen Grundzüge seiner einheimischen Erzeugnisse entlehnt hat. Je geringer 
der Umfang jener Inseln ist, um so erstaunlicher erscheint die Zahl ihrer ursprünglichen 

Bewohner und deren beschränkte Verbreitung“ .
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Epoche“ oder „Eiszeit“ jenen Zeitraum bezeichne, welcher den unterscheidenden 

Typus eines vorwallenden strengen Klima's im grössern Theil der nördlichen 

Halbkugel trägt, und in dessen Verlauf jene meerisehen Anhäufungen —  zum 

Theil echte sedimentäre Ablagerungen —  sich gebildet haben, welche „nordi

scher Drift“ genannt wurden. Ich hübe das Wort „glacial“ gebraucht, um die 

Geologen an die damalige eisbeladene Beschaffenheit der britischen Meere zu 

erinnern —  eine Beschaffenheit, die während des Anfangs der Eiszeit wahr

scheinlich nicht vorherrschte, und deren stufenweises Verschwinden deren Schluss 
bezeichnete. Da indess die Gleichzeitigkeit der „Eiszeit“ und der Ablagerung des 

Tertiären auf Sicilien und Rhodos sich fast zur Gewissheit erhebt, wäre es 

rathsam, eine Bezeichnung für diesen geologischen Zeitraum und für die 

während desselben entstandenen Gebilde in ihrer Gesnmmtheit anzunehmen. 

Dazu wäre Sir Ch. Lyel l 's  Ausdruck „pleistocen“ vielleicht der geeigneteste, 

da „neu-pliocen“ nicht genug unterscheidend ist und zu Verwechselungen führen 

könnte. Für diesen Fall würden unter dem englischen Tertiären der Korallen-Crag 

als miocen ,  der rothe Crag als p l i o cen ,  die Glacial-Ahlagerungen als p le i 

stocen,  endlich die Süsswasser-Mergel miti/e^aceros-Resten und die gehobenen 

Meeresgestade als zwei Stufen des nach- te r t i ä ren  die ihnen gebührenden 

Stellen einnehmen.

Die Schlussfolgerung, die ich angenommen habe, ist ebenso anwendbar zur 

Erforschung der geologischen und paläontologischen Wechselbeziehungen älterer 

geologischen Epochen, als zur Verglcichung der Jetztzeit mit der geologischen 

Vergangenheit. Wenn die Beständigkeit der Arten und die Verwandtschaft durch 

gemeinsame Abstammung aller gleichartigen Individuen einmal zugegeben ist, so 

wird diese Vertheilung nach Zeit und Raum —  sobald sie ausgemittelt ist — uns 

neue Mittel zur Bestimmung der Vertheilung von Wasser und Land während der 

Zeit ihrer Existenz an die Hand geben. •Eben so werden wir daraus, für jede 

einzelne Periode, zur Feststellung der Verbreitung oder Beschränkung besonderer 

klimatischer Verhältnise und zu den Ursachen ihrer Ersetzung durch andere 

Formen zu gelangen vermögen.

A n h a n  g.
Verze ichn iss  der Ar ten  von Meer th ie ren ,  deren Ueberreste  

in foss i lem Zus tande  in den A b l a g e r u n g e n  der  E is ze i t

V o r k o m m e n .
(In diesem Verzeichnisse habe ich mich bemüht, die Nomenclatur der Arten zu berichtigen. 
Die vorzüglichsten Synonyme sind angegeben; ebenso die wichtigsten Oertlichkeiten, an 
welchen die Arten in Ablagerungen der Eiszeit Vorkommen, ferner ihre Vertheilung in den 

Meeren der Jetztzeit und eine kurze geologische Geschichte jeder einzelnen Art, so weit diese 

den britischen Fläehenraum betrifl't.)

'Wlrbelthierc.

S ä u g e t h i e r  e.

Phocaena crassidem, Monodon monoceros, Physeter macrocephalus, 
Balaenoptera boops, ßnlaena Mysticetus.

Nach Prof. Owen in Ablagerungen, welche wahrscheinlich der Eiszeit 

angehören.



Fische.

Mallotus villoms.
Vorkommen, fossil. Canada (Mr. Logan) .

Vorkommen,  lebend. Grönland.

A n m e rk u n g . Mr. Y a r r e l hat in einem Süsswasser-Fische der Ablagerungen von 

Mundesley den Esox Lucius (die einzige, gegenwärtig Europa und Amerika gemeinsame 
Art) erkannt.

Weichthiere.

Brach iopod  en.

1. Terebratula psittacea.
Synonym.  Anomia sp. Lin.

Vork. fossi l .  Ayrshire, Bramerton (Canada).

Vor k. lebend .  Meere von Neufundland, Labrador, Grönland und 

Norwegen (britische Meere zweifelhaft).

Anm . In einem mir gehörigen Exemplare von Capitiin L askey ’s „Catalogue of the 
Northern British Testacea“ findet sich folgende handschriftliche Notiz des Verfassers: Tere
bratula psittacea Turton. Ich fand die untere Klappe am Gestade von Aberlady Bay zur 

Ebbezeit und seitdem ein vollständiges, mit dem Schleppnetze gefangenes Exemplar im tiefen 
Theile des Fritli of Forth. 20. Ju li 1825.

2. Terebratula Caput serpentis.
Syn. T. aurita Fleming. T. costata Lowe.

Vork. f o s s i l .  Schweden.

Vork. lebend. An einzelnen Stellen von borealem CharatkerLin den briti

schen Meeren, besonders an der schottischen Küste, wo sie eine bedeutende Grösse 

erreicht und an manchen Stellen (z. B. Loch Fine) sehr häufig ist. Sie geht meist 

von 15 bis 30 Faden Tiefe; ich selbst und Mr. Andrew haben sie iu 80 Faden 

Tiefe, mehr als 20 Meilen von der Küste entfernt, gefunden. Weiter gegen Norden 

findet sie sich an der skandinavischen Küste und in den Meeren des borealen 

Amerika’s. Im Süden von Gross-Britannien ist sie deutlich auf grosse Tiefen 

beschränkt und ist im Mittelmeere gefangen worden.

Anm . Die weite Flächen- und Tiefen-Vertheilung dieser Art stimmt mit ihrer Ver
breitung in der Zelt überein. Die Terebratula striatula der Geologen, deren Erscheinen mit 
dem oberen Grünsande beginnt und durch die untere und obere Kreide, bis in den Londoner 

Thon, fortsetzt, scheint mit ihr identisch zu sein. Diese Art gehört mithin zu den ältesten 
Thierformen unserer Erde.

Lame l l i b r anch ia ta .

3. Pholas crispata Lin.
Vork. fossi l .  In Bruchstücken in den Drift-Schichten von Irland mit ver

einigten Klappen und in normaler Lage bei Bridlington im Säugthier-Crag von 
Postwick bei Norwich.

Vork. lebend. In den nördlichen und celtischen Gebieten der euro

päischen Meere, an der Küste des borealen Amerikas und der Vereinigten Staaten 

nach Süden bis Carolina (De Kay). Gehört der Gestade-Zone an.

Anm . Lebte in den britischen Meeren während der Bildung des rothen und Korallen-Crag’s.

4. Solen Siliqua Lin.
Vork. fossil. In den Ablagerungen am Clyde, im irischen Drift und im 

Säugthier-Crag von Bramerton.

Vork. lebend .  In allen Meeren Europa’s an den Gestaden.

5. Solen Ensis Lin.
Vork. fossi l .  Im Drift von Irland und Lancashire.
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Vor k. lebend. W ie& Siliqua, auch an der Küste des borealen Amerika’s.

Anm . Fossil im belgischen Crag (N y st).

6. Panopaea arctica Lam.
Syn. Glycimeris sp. Lam. P. Aldrovandi britischer Schriftsteller. P. 

Bivona P h i l i p p i  und Mr. S m i t h ’s Katalog. P. Norvegica (Min. Conchol.). 
P. Spengleri Valenc.

7. Mya tmneata Lin.
Vor k. fossil .  Häufig im Thon und Sand des britischen Drift; im Clyde- 

Bezirk in ihrer normalen Lage, mit verbundenen Klappen. Kurze Abart (Udde- 
vallensis) in den Clyde-Ablagerungen. Beide Abarten in den Eiszeit-Gebilden 

Skandinavien's, Russiand’s und Canada's.

Vork. lebend. In den nordischen und celtischen Meeren Europa's, denen 

von Grönland und Boreal-Amerika, nach Süden hin bis Cape Cod. Kurze Abart 

jetzt lebend im St. Lorenz-Golf (Capt. Bayf ie ld ) ,  an den europäischen Küsten 

nicht bekannt. Der Tiefenbezirk von Mya truncata ist viel beschränkter als der 

von Mya arenaria. Sie bewohnt die Gestade-, Laminarien- und Korallinen-Zone 

der britischen Küsten.

Anm. Mya truncata lebte in den britischen Meeren während der Bildung des Korallen- 
Crag’s und ist dort bis jetzt einheimisch geblieben. Während der Eiszeit reichte sic bis in die 

Mittelmeer-Region hinein, wo sie gegenwärtig erloschen ist.

Sphenia Swainsoni.
Syn. Eigentlich Mya ovalis Turton im halberwachsenen Zustande.

Vork. fos sil. In normaler Lage, beide Klappen verbunden, in den Clyde- 

Ablagerungen.

Vork. lebend. In den britischen Meeren sehr selten; häufiger in den 

arktischen Meeren Europa’s und in denen des borealen Amerika's.

Anm . Bewohnte die britischen Meere während der Bildung des rothen Crag’s. Während 
der Eiszeit reichte sie bi9 in das Mittelmeer-Gebiet hinein, wo sic jetzt nur noch fossil in den 
tertiären Schichten Sicilien's vorkömmt.

8. Mya arenaria Lin.
Vork. fossil . Durch alle britischen Glacial-Ablagerungen allgemein ver

theilt; im Säugthier-Crag von Bramerton (Schweden, Canada).

Vork. lebend.  Nord-europäische, celtisclie und grönländische Meere, 

an den Küsten von Boreal-Amerika, südwärts bis New-York.

Anm . Erscheint in den brilischen Meeren gleichzeitig mit dem rothen Crag. Fossil in den 
Campine-Scliichten Belgien’s (N y s t).

9. Mya lata Sow.
Vork. fossi l .  Säugthier-Crag von Bramerton.

Anm . Fossil im rothen Crag; lebend nicht bekannt.

10. Mactra Stultorum Lin.
S y n. Mactra magna Woodw.

Vork. fossi l .  Säugthier-Crag von Thorpe.

Vork. lebend. Allgemein vertheilt in allen europäischen Meeren; nach 

P h i l i p p i  auch im Rothen Meer.

Anm . Im britischen Gebiet mit dem rothen Crag gleichzeitig.

11. Mactra solida Lin.
Syn. Mactra dubia und M. ovalis Sow.

Vork. fossil .  Verbreitet im Sand und im Thone des Drift; auch im 

Säugthier-Crag von Thorpe.



York, lebend .  In allen europäischen Meeren.

Anm. Im rotben und im Korallen-Crag, auch in den belgischen Campine-Schichten. —  

M. striata Smith. (W erner Transact. Vol. VIII., Tab. I , fig. 22.) scheint eine Abart von 
M. solida.

12. Mactra truncata Montagu.
Vork. fossi l . Schichten (glaciale?) des Forth.

Vor k. lebend. Britische Meere.

13. Mactra subtruncata Montagu.
Syn. M. cuneata Woodw.

Vork. fossil. Forth-Schichten, Säugthier-Crag von Thorpe.

Vork. lebend. Britische und nordische Meere.

Anm . Im rothen Crag.

14. Mactra arcuata Sow.
Vork. fossil. Im Säugthier-Crag.

Vork. lebend.  Im lebenden Zustande unbekannt.

Anm . In den britischen Meeren gleichzeitig mit dem Korallen-Crag und noch während 

der Epocbc des rothen Crag's darin lebend.

15. Lutraria elliptica Lam.
Syn. Mactra lutraria Lin-, Lutraria vulgaris Flem.

Vork. fossil . Irische und Lancashire-Ablagerungen.

Vork. lebend.  Celtische und südliche Gebiete der europäischen Meere.

Anm . Kömmt noch vor der Eiszeit fossil vor im rothen und im Korallen-Crag und in den 

Campine-Schichten von Belgien.

16. Scrobicularia piperata ( Mactra sp.) Gmcl.
Syn.  Mactra Listeri und M. piperata Gmel., M. compressa Mont., Lutr. 

compressa und L. piperata Lam., Tellina plana Donovan, Lutr. ListeriS. 
Wood, Amphidesma compressum Fleming.

Vork. fossil .  Säugthier-Crag von Bramerton.

Vork. lebend. In allen europäischen Meeren.

Anm . Im britischen Gebiet während des rothen Crag’s.

17. Thracia declivis ( Mya sp.) Pennant.
S y n. Anatina convexa Turton, Amphidesma convexum Flem.

Vork. fossil .  In normaler Lage in Thonschichten bei Belfast.

Vork. lebend. Britische Meere.

18. Abra alba ( Mya sp.) Wood.
Syn. Ligula Boysii Montagu, Amphidesma album Flem., Erycina Renieri 

Bronn.
Vork. fossil . Clyde - Ablagerungen, Dalmuir, Säugthier-Crag von 

Bulcham.
Vork. lebend. In der zweiten und dritten Tiefenzone aller europischen

Meere.

Anm . Ihr erstes Erscheinen fällt in die Epoche des rothen Crag’s.

19. Abra prismatica (Ligula sp.) Mont.
Vork.  fossi l .  Greenock (Mr. Sm ith ) .
Vork. lebend. In allen europ. Meeren, namentlich in den nördlichen. 

Anm . Mr. S e a r le s  W ood  führt diese Art unter den Fossilien des Korallen-Crag’s an.

20. Abra intermedia W. Thompson.
S y n. Amphidesma obovale S. Wood.

K. k. geologische Reicbsaoslall. 9. Jahrgang 1838. IV. $ 2
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Vor k. fossi l .  Säugthier-Crag von Southwold.

Vor k. lebend. Nord und West von Irland, schottische Küste, Dänemark.

Anm . Erscheint zuerst im rothen Crag.

21. Montacuta bidentata (Mya sp.) Montagu.
Vork. f o s s i l  Eine fossile Form von Bridlington, in Mr. BowerbankS  

Sammlung, scheint dieser Art zuzugehören.

Vork. lebend. Europäische Meere (und Küsten des borealen Amerika’s ?).

22. Corbula Nucleus Lam.
Syn. Corb. striata Flem., Mya inaequivalvis Mont., Corb. rotundata Sow. 

(Min. Conch.J.
Vork. fossil .  Glacial-Ablagerungen von Schottland u. Irland, Säugthier- 

Crag von Bramerton.

Vork. lebend. In allen europäischen Meeren.

Anm . Fossil im rothen und Korallen-Crag.

23. Saxicava rugosa (Mytilus sp.J L.
Syn. Hiatella rugosa Flem., Saxicava Pholadis Lam., Iliatella oblonga 

Turt., Hiat. arctica Lam., Mytilus praecisus Mont., sämmtlich Abarten dieser 

sehr veränderlichen Art. Agina purpurea Turt., vielleicht ein junges Exemplar?

Vork. fossi l .  Eine der am allgemeinsten verbreiteten Formen der Gla- 

cial-Ablagerungen; in allen fossilienfühlenden Schottern und glucialen Thonen 

Englands, Schottlands und Irlands, die Bridlington-Schichten und den Säug

thier-Crag mit inbegriffen. Auch in den Glacial-Gebilden Skandinavien’®, Russ
lands und CanadaS.

Vork. lebend.  In allen Meeren des nordischen und arktischen Etiropa’s, 

Boreal-Amerika’s und Grönland’s; nach d’O rb ig ny  südwärts bis zu den Cunari- 

schen Inseln. Ihr Tiefengebiet ist ausgebreitet; in den britischen Meeren häufig 

im Laminarien- und Korallinen-Gehiete. Im Mittelmeere habe ich sie lebend in 

allen Tiefen zwischen 20 und 80 Faden beobachtet.

A nm . Saxicava rugosa, mit allen ihren Formabweichungen, kömmt in dem Korallen- 
und dem darauf folgenden rothen Crag vor.

24. Saxicava sulcata Smith.
Vork. fossil. In den Ablagerungen an der Clyde, in Schweden und in

Canada.

Vork.  lebend .  Möglicherweise eine Abart der grönländischen Art, die 

Otto F a b r i c i u s  „Mya byssifera“ nennt.

25. Psammobia Faröensis (Tellina sp.J Gmel.
Vork.  fossi l .  Im Drift von Luncashire und Irland; überall selten.

Vork. lebend .  In den Meeren des nördlichen und celtischen EuropaS 

häufig, im Mittelmcere selten.

Anm . Im Korallen-Crag, auch (nach Herrn N y s t)  in den belgischen Campine-Schichleo.

26. Donax Trunculus Lin.
Vork. fossi l .  In den irländischen Ablagerungen und im Säugthier-Crag 

von Bramerton.

Vork. lebend.  Durch alle celtischen und süd-europäischen Meere bis 

zum Senegal herab (Adanson) .  Prof. Ph i l i p p i  erwähnt sie unter den von 

Hempr ich  und Ehrenbe rg  im Rothen Meere gesammelten Arten; sie bewohnt 
stets die Gestade.

A n m. Im britischen Gebiet erscheint Don. Trunculus gleichzeitig mit dem Säugthier-Crag; 

Prof. P h i l i p p i  bezeichnet sie als in den tertiären Gebilden Sicilien's sehr selten vorkommend.



27. Tellina crassa Gmel.
Syn. Teil, obtusa Sow. (Min. ConchArcopagia crassa Broten.

Vork. fossil . Säugthier-Crag bei Portwick; auch einige Bruchstücke 
aus irischen Ablagerungen scheinen hieher zu gehören.

Vork. lebend. In den celtischen Meeren.

Anm. Im Korallen- nnd im rothen Crag fossil. Sie bewohnte während der Eiszeit das 

Mittelmeer-Gebiet, ist aber jetzt dort ausgestorben und nur mehr fossil in den sicilischeD 
Tertiär-Gebilden.

28. Tellina tennis Pennant.
Vork. fossil .  In den schottischen Ablagerungen.

Vork. lebend. In allen europäischen Meeren; mehr oder wenige 
immer litoral.

Anm . Scheint in der Eiszeit ihren Ursprung genommen zu haben.

29. Tellina Balthica Lin.
Syn. Tellina solidula britischer Autoren.

Vork. fossil .  Dalmuir. Häufig in den irischen und west-englischen Ab

lagerungen: Insel Man, Bridlington, Säugthier-Crag von Bramerton —  auch in 
Skandinavien.

Vork. lebend.  In allen europäischen Meeren; nach K r iu icky  im 

Schwarzen Meere.

Anm . Erschien zuerst im Laufe der Eiszeit.

30. Tellina Groenlandica Beck.
Vork. fossi l .  Bute (Russland, Canada).

Vork. lebend. Arktische Meere, Icy Cape; nach Capt. Bayf ie ld  im 

Golfe von St. Lorenz.

31. Tellina calcarea Gmel.
Syn. T. proxima Brown. T. ovalis Woodw., T. ovata und T. obliqua 

(Min. Conch.), T. praetenuis Woodw.
Vork. fossil .  An der Clyde; die Abarten in dem Säugthier-Crag von 

Bramerton und Portwick (Schweden, Russland, Canada).

Vork. lebend. Nach Deshayes in den arktischen Meeren, nach G. B. 

Sow erby  in der Bering's-Strasse, n achMö l le r in  Grönland.

Anm . Die Hauptform voft Teil, obliqua erscheint zuerst im Korallen-Crag; die Abarten 

zeigen sich im rothen Crag.

32. Tellina Fabula Gmel.
Vork.  fossil . Säugthier-Crag von Southwold.

Vork.  lebend. In allen europäischen Meeren.

33. Lucina flexuosa (Teil, sp.) Montagu.
Syn.  Venus sinuosa Donov., Lucina sinuosa Lam., Cryptodon ßexuosum 

Turf., Ptychina biplicata Philippi.
Vork.  fossi l .  Clyde-Ablngerungen, in ihrer normalen Lage ('„ in  situ“) .
Vork. lebend. InMenge in den nordeuropäischen und britischen Meeren; 

selten im Mittelmeere; Grönland, Meere von Boreal-Amerika.

Anm. Die Form aus dem Mittelmccre ist von der aus dem Atlantischen Ocean etwas ver
schieden und nähert sich der fossilen des Korallen-Crag. N ys l begreift unter Lun. flr.xuaxa 
den „Axinus angulatus“ (Min. Conch.), eine Art aus dem London-Thone, die ihr zwar nahe 

verwandt, aber doch von ihr bestimmt verschieden ist. ln der „Mineral Conchology“ wurden 
zwei fossile Formen als Arten der Gattung Axinus abgebildet; Axinus obscurus (tab. 314) 
aus dem Magnesia-Kalke und A. angulatus (tab. 313), eine eocene Lucina ans der Unter
gattung Cryptodon. Mr. K in g , von Newcastle, hat aus Ersterer eine neue Gattung (SchUodus)
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gebildet, da aber Letztere einer schon bekannten Gattung angehört und Erstere der 
So vverby'sehen Gattung Axinus zum Typus diente, so behält dieser Name die Priorität gegen 
den Namen Sckixodus.

34. Lucina Radula (Tellina sp.) Mont.
Syn. Venus borealis Penn., Yen. spuria Dillwyn, Lucina antiquata Sow. 

(M. C.).
Vork. fossi l .  Irland? Säugthier-Crag von Thorpe; Schweden.

V o r k. l e b e n d .  Skandinavien und britische Meere (häufig). Im 

Mittelmeere selten, nach P h i l i p p i ;  an den Küsten Boreal-Amerika’s, nach 
Gould.

Anm. Erscheint in den britischen Meeren gleichzeitig mit dem Korallen-Crag; in den 
Campine-Gebilden von Belgien, nach N yst; während der neu-pliocenen Epoche im Mittel
meere gemein.

35. Lucina undularia (Loripes sp.) Searles Wood (Mss.).
Vork. fossil .  Säugthier-Crag von Brainerton.

36. Lucina astart ea Nyst.
Syn. Luo. gyrata Searles Wood ( Mss.).

Vork. fossil . Wie Nr. 35.

Anm . Fossil im belgischen Crag.

37. Astarte borealis (  Venus sp.) Lin.
Syn. Astarte plana Sw w., Crassina Withami Smith et Brown.

Vork. fossil .  Häfigo in den Glacial-Gebilden Schottland^, Irland’s und 

Nord-England’s; Bridlington; Säugthier-Crag von Bramerton —  Schweden und 

Russland.

Vork. lebend. In den arktischen Meeren und an den Küsten von Boreal- 

Amerika. Mr. Mac Andrew und ich selbst zogen (im August 1845) eine einzelne 

frische Klappe mit dem Schleppnetze aus einer Tiefe von 80 Faden, 40 (engl.) 

Meilen westlich von Zetland.

Anm. In den britischen Gebilden nicht vor der Eiszeit bekannt.

38. Astarte elliptica Brown.
Syn. Bekannter als „Ast. Gairensis“ ein Ms. Name, den Mr. N ico l ,  der 

zuerst diese Art beobachtete, ihr gegeben. Crassina ovata Brown, ist die ge

wöhnlichere Form; Crass. depressa Brown scheint eine dritte Form zu sein 

(Ast. stdeata Nilson).
Vork. fossil . Ueberall in den Glacial-Gebilden von Schottland, Irland 

und Nord-England. —  In Schweden und ßussland.

Vork. lebend. Schottische und nördliche Meere; in Menge in den 

„Lochs“ des Clyde-Bezirkes.

39. Astarte Danmoniensis ( Venus sp.) Mont.
Syn. Crassina Danmoniensis Lam., Crass. sulcata Turt. (nicht Mont.), 

Ast Scotica ist ein junges Individuum oder eine Abart mit ungekerbtem Klappen

rande. Einige Conehologen halten indess Ast. elliptica für die echte Ast. 
Scotica Mont.

Vork. fossil .  Im Clyde-Bezirk, Insel Man, Irland und Nord-England, 

Bridlington —  Russland.

Vork. lebend. In allen nordischen und celtischen Meeren.

40. Astarte sp.?
Syn. Aehnlich der Ast. Scotica, var. Danmoniensis, aber mit zahlreicheren 

Rippen; vielleicht eine plattrandige Abart der Form, welche Prof. Macg i l l i v ray



von der Küste von Aberdeen beschreibt und zu Ast. sulcata Mont, rechnet (Hist, 
of Moll. Anim, of Aberdeen etc. pag. 289).

Vork. fossil. Bridlington.

41. Astarte compressa (Venus, sp.) Mont. —  var. ß. (latior).
Syn. Ast. angulata Woodw.. Venus Montagui Don., Cyprina compressa 

Turt., Ast. multicostata Macgill. (nicht Sm i th ) ,  Crassina convexiuscula 
Brown., Crass. multicostata Smith, Ast. compressa Macgill.

Vork. fossil . Häufig in allen Gebilden der Eiszeit; Bridlington; Säug- 

thier-Crag von Thorpe —  Russland, Schweden.
Vork. lebend. In allen nordischen und celtischenMeeren; in den Meeren 

von Boreal-Amerika. Die Abart ß ist in der Jetztzeit vorzugsweise nordisch und 

kömmt fossil am häufigsten vor.

Anm. Erscheint zuerst in dem Meere des Korallen-Crag.

42. Astarte pisiformis Searles Wood.
Syn. Ast. trigonella Nyst.?

Vork. foss il. Säugthier-Crag von Bramerton und beide vorhergehende 

Crag-Gebilde.

Anm. Diese Art ist noch unbeschrieben. „Ast. pisiformis* ist wahrscheinlich Ast. trigo
nella (N y it  tab. 6, fig. 18), wiewoh] diese Art keine Kerben hat; vielleicht liegt der Unter

schied im Alter oder im Geschiechte (S e a r le s  W ood  in litt).

43. Astarte Laurentiana Lyell.
Vork. fossil . Glaciale Ablagerungen in Canada.

Anm . Beschrieben und abgebildet in Ly ell's „Travels in North- America“ Vol. II, 
pag. ISO.

44. Cyprina Islandica (Venus sp.) Lin.
Syn. Cypr. maxima Searl. Wood, Cypr. vulgaris G. Sow., Cypr. aequalis 

(Min. Conch.) nach Searles W ood  und Nyst , gegen Agass iz ’s Ansicht.

Vork.  fossi l . Gemein in den Glacial-Gebilden Grossbritanniens; Säug

thier-Crag von Southwold. —  Dänemark.

Vork. lebend.  In den nördlichen und celtischen Meeren und in denen 

von Boreal-Amerika.

Anm . Die beiden eitremen Formen von Cyprina Islandica und Cypr. aequalis sind leicht 

von einander zu unterscheiden. Mr. S e a r le s  W ood, der die beste Gelegenheit hatte hierüber 
zu entscheiden, sagt in den Anmerkungen zu seinem Verzeichnisse der Crag-Schalthiere 

(Ann. of Nat. Hist. Vol. VI) „der Buckel dieser ( Cypr. Inland.) aus dem Korallen-Crag ist 

vorspringender und dickschaliger als bei der jetzt lebenden Form, diess ist aber auch die ein

zige Verschiedenheit, welche ich auflindcD konnte, indess die Individuen aus dem rothen Crag 
gewissermassen zwischen beiden Formen innestehen.“ Während der Eiszeit erstreckte sich 

diese wohlbekannte Art bis in das Mittelmcer, wo Phi 1 ip p  i sie in den ncu-plioeenen (Jebilden 
von Sicilien fossil fand.

45. Cardita scalaris (Venericardia sp.) Sow.
Vork.  fossil . Schichten von Bridlington.

Anm. Diese Art lebte während der beiden vorausgegangenen Perioden dos Crag. Der 
Gegenwart einer Cardita in den alten Eismeeren Europa’s entspricht das Vorkommen einer 

anderen Art derselben Gattung (Card, arctica) in den jetztzeitigen Meeren von Boreal- 
Amerika.

46. Cardita Corbis Philippi.
V o rk. fossil . Im Säugthier-Crag von Southwold (von Mr. Searles W ood  

erkannt) —  nach Nyst in den belgischen Campine-Gebilden —  im britischen 

rothen und Korallen-Crag.

Vork.  lebend. Im Mittclmeere.
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47. Artemis exoleta (Venus sp.) Lin.
Syn. Cytlieraea exoleta Lam.

Vork.  fossil .  Glacial-Gebilde von Schottland, Irland, Insel Man und 

Nord-England.

Vork. lebend.  In allen europäischen Meeren, im Rothen Meere (Ph i 

l i pp i ) ;  im Süden bis zum Senegal (Adanson) .

48. Artemis lincta (Venus sp.) Pulteney.
Vork. fossi l .  Dalmuir (Mr. Smith) .

Vork. lebend.  Celtische und nördliche Meere Europa's. Im Mittel-(und 

Rothen?) Meere die Form Artemis Lupinus (Cyth. sp.) Lam., zu der vielleicht 

auch Agass i z ’s Art. Philippii (Iconogr. des Coq. tert.) gehört.

Anm . B a s te r o t  zählt Art. lincta unter den fossilen Arten von Bordeaux auf; Professor 

A g a ss iz  hält die dortige Form für specifisch verschieden und nennt sie „Art. Rasteroti“.

49. Venus (Pullastra) decussata Lin.
Vork.  fossi l .  In Schottland und Irland.

Vork. l ebend .  Celtische und südeuropäische Meere; nach Ph i l i pp i  

auch im Rothen Meere.

Anm . Vor der neu-pliocenen Epoche nicht in fossilem Zustand bekannt. Das Verbreitungs

Centrum der Art lag vermuthlich damals — wie noch jetzt — in den Iusitanischen Meeren.

50. Venus (Pullastra) Pullastra Wood.
Syn. Venerupis Pullastra Flem., Pullastra vulgaris G. Sow.

Vork. fossil. Ablagerungen am Clyde.

Vork.  lebend .  Celtische und skandinavische Meere.

81. Venus (Pullastra) aurea Lin.
Vor k .  fossil . Bei Dublin.
Vork.  lebend .  Celtische und südeuropäische Meere.

Anm . Keine der beiden Arten 50 und 51 ist noch in älteren Gebilden, als in denen der 
neu-pliocenen Epoche gefunden worden.

82. Venus (Dosina) fasciata Mont.
S y n. Ven. Brongniarti Payradeau.

Vork. fossi l .  Irland; Säugthier-Crag von Bramerton.

Vork. lebend. Celtische und süd-europäische Meere.

Anm . Trat zuerst während der Epoche des Korallen-Crng’s in den britischen Meeren auf 

und hat darin bis heutigen Tages fortgedauert. Wie in der Vorzeit, ist sie auch jetzt im celtischen 
Gebiete —  aus welchem sie während der Eiszeit theilweise verbannt gewesen zu sein scheint 
— vorzugsweise entwickelt.

83. Venus (Pullastra') virginea Lin.
Vork. fossil . Schottland und Irland.

Vork. lebend. In allen Meeren Europa’s, am zahlreichsten in den 

celtischen.

Anm . Kömmt im rothen Crag vor.

84. Venus ovata Pennant.
Syn. Ven. pectinula Lam., Ven. radiata Brocchi.

Vork. fossi l . Irland und Schottland.
Vork. lebend .  In allen Meeren Europa’s, am reichlichsten in den cel

tischen und nördlichen —  in dem Mittelmeere meist in grossen Tiefen.

A um. Kömmt auf britischem Gebiet zuerst gleichzeitig mit dem Korallen-Crag vor und 

hat sich dort bis in die Jetztzeit behauptet.



55. Venus verrucosa Lin.
Vork. fossil . Unter Capt. Jam es’s Exemplaren aus Wexford sind abge

nutzte Bruchstücke einer Venus, vermuthlich Ven. verrucosa; sie sind indess 

schwer von ähnlichen Fragmenten der Ven.* turgida aus den Crag und der Ven. 
mercenaria aus Amerika zu unterscheiden.

Vork. lebend.  In den südlichen Theilen des celtischen Gebietes und 

überall in dem Mittel- und lusitanischen Meere, wo ihr eigentlicher Mittelpunct zu 

liegen scheint. P h i l i p p i  zählt sie unter Hem pr ic h ’s und Ehrenberg 's  

Mollusken des Rothen Meeres auf. Mr. W ebb  fand sie bei den Canarischen Inseln.

Anm . Als britisches Fossil nicht vor der Eiszeit bekannt.

56. Venus Gallina Lin.
Vork. fossi l .  Schottland, Irland und England, besonders in Sand-Ab

lagerungen aus seichtem Wasser.

Vork. lebend. Durchaus in allen europäischen Meeren; im Schwarzen 

Meere; angeblich auch im Caspischen Meere.

Anm . AU britisches Fossil nicht vor der Eiszeit bekannt.

57. Venus casina Lin.
Syn. Venus reflexa (Jugendform).

Vork. fossi l .  Gemein in den Manx-Ablagerungen , auch in Irland und 

Nord-England.

Vork. lebend. Reichlich in den celtischen Meeren, besonders gegen 

Norden; in den Meeren Süd-Europa’s sehr selten, vermuthlich während der Eis

zeit oder in der neu-pliocenen Epoche (in deren meerischen Ablagerungen sie 

häufig vorkömmt) in das Mittelmeer gekommen. Ich habe sie in Menge in den 

neueren pliocenen Gebilden des Archipels gefunden, wo ich nie ein einziges 

lebendes oder frisches Exemplar mit dem Schleppnetz erlangen konnte.

Anm. Aus keinem der beiden älteren Crag-Gebildc bekannt.

58. Cardium edule Lin.
Syn. Cardium obliquum Woodw.

Vork. fossi l .  Allgemein in den Glacial-Gebilden England's, Irland’s 

und Schottland's; im Säugthier-Crag von Bramerton — Schweden, Dänemark, 

Russland.

Vork. lebend. Allgemein im europäischen Atlantischen Ocean, im Mittel-, 

Schwarzen und Caspischen Meere. In Grönland und Boreal-Amerika ist diese Art 

durch Card. Islandicum vertreten. • Der bekannte südlichste Fundort sind die 

Canarischen Inseln.

Anm. In den britischen Meeren tritt Card, edule zuerst während der Epoche des rotheo 
Crag auf.

59. Cardium Islandicum Chemn.
Syn. Card, ciliatum 0. Fabr.

Vork. fossil . Glacial-Gebilde von Russland und Canada.

Vork. lebend.  Meere des arktischen und borealen Amerika.

60. Cardium Groenlandicum Chemn.
Syn . Venus Islandica 0. Fabr. in „Fauna Groenlanda, verschieden von 

der gleichnamigen Art anderer Schriftsteller.

Vork. fossi l . Wie Nr. 59.

Vork. lebend. Wie Nr. 59.

Anm. Während der Crag-Epocbc in den britischen Meeren.
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61. Cardium exiguum Gmel.
Syn. Card, pygmaeum Donovan.

Vor k. fossil . Nach Mr. S m i t h’s Verzeichniss gemein in neueren Pliocen- 

Gebilden; ich selbst habe sie nicht darin getroffen.

Vork. lebend. Britische und südeuropäische Meere.

62. Cardium echinatum Lin.
Vork. fossil .  Glacial-Gebilde in Schottland und Irland, Insel Man. —  

Neuere Pliocen-Gebilde in Sicilien.

Vork. lebend. In allen Meeren Europa's.

63. Cardium laevigatum Lin.
Vork. fossi l . Wie Nr. 62, auch fossil in Sicilien.

64. Pectunculus pilosus (Area sp.) Lin.
Syn. Pectunc. variabilis Sowcrby (M. C.).

Vork. fossil .  Insel Man, Irland, Säugthier-Crag von Thorpe.

Vork. lebend. In allen europäischen Meeren.

65. Nucula Nucleus (Area sp.) Lin.
Syn. Nucula margaritacea Lam.

Vor k. fossil. In den meisten der britischen Glacial-Gebilde, nirgends 

aber gemein.

Vork. lebend. In allen Meeren Europa's; reicht nicht bis Gröndland

hinauf.

Anm. Im rothen und im Korallcn-Crag.

66. Nucida proxima Gould (?).
Vork. fossil .  Unter den Drift-Fossilien von Wexford, welche Capitän 

James gesammelt hat, ist eine Nucula, die dieser G ou ld ’schen Art (Invertebr. 
of Massachusetts, fig. 63) näher steht, als irgend einer ändern mir bekannten. 

Dr. Gould  vermuthet, dass auch Nuc. nitida Sow. hierher gehören könne; ich 

glaube aber, dass die gewöhnlich so benannte Form nur eine Abart von Nucula 
Nucleus sein dürfte.

Vork. lebend. In den Meeren von Massachusetts. Wenn eine britische 

Form aus grösser Tiefe, von Mr. W. T hompson  an der nördlichen irländischen 

und von Mr. Mac Andrew an der westlichen schottischen Küste gefunden, mit 

Nuc. proxima identisch ist, so wäre diess eine neue, den Meeren Europa's und 

Amerika’s gemeinsame Art.

67. Nucula ienuis (Area sp.) Montagu.
Syn. Area tenera S. Wood.

Vork. fossil. In den Gebilden an der Clyde und in Irland ; im Säugthier- 

Crag von Southwold.

Vork. lebend. In den britischen (vorzüglich nördlichen), skandinavi

schen, arktischen, grönländischen und boreal-amerikanischcn Meeren.

Anm. Erscheint im rothen Crag.

68. Nucula Cobboldiae Sowerby {M. C.).
Vork. fossil. In dem Säugthier-Crag von Brainerton; auch scheint ein, 

von Capt. Jam es in den Wrexford-Gebilden gefundenes Bruchstück dieser Art 

anzugehören.
Vork. lebend. Int lebenden Zustande nicht bekannt.

Anm. Die schönste Art dieser Gattung tritt im britischen Gebiete gleichzeitig mit dem 
rothen Crag auf und ist wahrscheinlich hei der Hebung ihres beschränkten Verbreitungs- 

Bezirkes ausgestorben.
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Leda. Diese Gattung hat S ch uh m ach e r  für die geschnäbelten Formen 
von Nucula aufgestellt, und neuerlich P. C. Möl ler  (Index Molluscorum 
Groenlandiae) revidirt und genauer festgestellt. Dieser Autor bringt die grön

ländischen Arten von Nucula in 3 Gattungen: Leda, Nucula und Yoldia. Die 

beschnäbelte und sehr ungleichseitige Nuc. minuta ist ein Typus der erstem 

dieser Gattungen; Nuc. Nucleus mit längs-eirunder, schiefer und ungleichseitiger 

Schale ein Typus der zweiten, und die quer-längliche, gewöhnlich nahezu gleich

seitige Nuc. arctica ein Repräsentant der dritten. Die wesentlichen Kennzeichen 

der Thiere sind: Leda. „Animal tubis brevibus, tenuibus, reciis praeditum; 
pede longo, tenui, flexili; pallio toto aperto, marginibus simplicibus.“ —  

Nucula. „Animal sine tubis exsertilibus; pede brevi, crasso; pallii parte 
solum inferiori aperta.“ —  Yold ia. „Animal tubis longis, curvatis instruc- 
tum; pede magno, valido; pallio toto aperto, marginibus postice ciliatis.“ —  

Ich habe nie das Thier einer Yoldia gesehen, aber, nachdem ich Möl ler's Be

schreibung mit den Thieren von Leda und Nucula verglichen habe, möchte ich 
die Gattung mit Leda (unter Bebehaltung dieses 

Namens) vereinigen. Das Thier von Leda minuta 
hat zwei lange und kriimmbare Röhren, und der 

Rand seines Mantels ist eingekerht. —  Das Thier 

von Leda pygmaea, welche Möl le r  irrig für 

eine Nucula ansah und als Nucula Lenticula 
beschrieben hat, steht mitten inne zwischen 

seinen Gattungen Leda und Yoldia, wie folgende nach 

einem lebenden schottischen Exemplar aufgenommene Ab

bildung zeigt. Beide Formen haben vorstreckbare Röhren, 

die bei der echten Nuculae (z. B. Nuc. tenuis) nicht 

vorhanden sind. Diese wichtige Unterscheidung beweiset, 

dass die Eintheilung der hlätterkiemigen Acephala nach 

der Anwesenheit oder dem Mangel der Röhren und der, 

diesem entsprechenden Gänge oder Buchtung des Mantel

eindrucks, eine künstliche ist. Bei den Nuculidae sind die 

von den Schlosszähnen entlehnten Kennzeichen augen

scheinlich wichtiger. Die Gattung Solenelia, welche A. 

d’O rb ig ny  —  wegen ihres gebuchteten Manteleindruckes
— von den Nuculidae weg, zu den Anatinae gestellt hat, dürfte demnach in 

ihre frühere, naturgemässere Stellung wieder einzusetzen sein.

69. Leda minuta (Area sp.) Otto Fabr.
Syn. Nucula rostrata Sow., Nuc. tenuisulcata Couthouy (nachGould) .

Vork. fossil . In den meisten britischen Glacial-Gebilden, doch nicht so 

gemein als Leda rostrata (in Russland?).
Vork. lebend. Rritische, skandinavische und arktische‘Meere, Grön

land und Boreal-Amerika.

Anm . Im rothen Crag von Sutton.

70. Leda rostrata (Nucula sp.) Lam.
Syn. Nucula oblonga Brown.

Vork. fossil. Eine der bezeichnendsten und allgemeinsten Arten der 

Glacial-Ablagerungen; auch in Schweden und Russland.

Vork. lebend.  In den arktischen Meeren.

71. Leda pygmaea {Nucula sp.) Goldfuss.
Syn. Nucula gibbosa Smith., Nuc. tenuis Phil., Nuc■ Lenticula Möller.

K. k. geologische ReichianstaU. 9. Jahrgang 1858. IV. 8 3
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Vork. fossil .  In den Gebilden am Clyde, augenscheinlich in ihrer ur

sprünglichen Lage; auch im sicilisehen Neu-Pliocen.

Vork.  lebend.  Grönländische Meere; in den britischen Meeren nur an 

Einer Stelle: dem Sund von Skye.

A nm . Trift in den britischen Meeren zuerst gleichzeitig mit dem Korallen-Crag auf und 

muss zwischen dieser Zeit und der Eiszeit sehr weit durch alle europäischen Meeren ver
breitet gewesen sein.

72. Leda (Yoldia) oblongoides Wood.
Syn. Yoldia angularis Möller, Nucula myalis var. Couthouy? Nucula 

hyperboraca Löven? von Bramerton.
Vork. fossil. Von Capt. James bei Wexford gefunden. Schweden,

Canada.

Vork.  lebend .  Arktische Meere.

Anm . Nach Mr. S e a r le s  W ood im rothen Crag (oblongoides).

73. Leda sp. nova ?
Vork. fossil .  Capl. James hat in dem Drift von Wexford das Bruch

stück einer Art aufgefunden, welche in Gestalt der Nucula Pusio Philippi 
(Emm. Moll. Sicil. Vol. II, T. XV, J. S.) ähnlich, aber an der Aussenseite glatt 

ist. Zur nähern Bestimmung müssen von dorther bessere Stücke erwartet werden.

74. Mytilus edulis Lin.
Syn. Myt. alaeformis Sow. (M. C.), Myt. Antiquornm Woodw.

Vork. fossil. In den meisten britischen Glacial-Gebilden, auchimSäug- 

thicr-Crag von Norwich; Skandinavien, ßussland, Canada.

Vork.  lebend. Celtische Meere und nördliche europäische Meere; 

Grönland; Küsten von Boreal-Amerika (Myt. borealis de Kay).
Anm . Im rothen Crag.

75. Mytilus (Modiolus) vulgaris Fleming.
Syn. Modiola Modiolus und Mytilus Modiolus Auctt. (nach Mr. Hanley 

aber nicht L in ne), Myt. Papuanus Lam.?
Vork. fossil .  Schottland und Irland; Säugthier-Crag von Portwick.
Vork. lebend. Britische und skandinavische Meere; Küsten von Boreal- 

Amerika.

76. Pecten Islandicus (Ostrea sp.) Müller.
Syn. Ostrea cinnabarina Born., Pecten Pealii Conrad (nach Gould) .

Vork. fossil .  Gebilde an dem Clyde, wo diese Art mit verbundenen 

Klappen und augenscheinlich in ihrer ursprünglichen Lage vorkömmt. —  Russland, 

Schweden, Canada.

Vork. lebend. Meere von Grönland, Island und Boreal-Amerika.

77. Pecten maximus (Ostrea sp.) Lin.
Vork.  fossi l .  Irland, selten.

Vork. lebend. Celtische und skandinavische Meere.

78. Pecten opercularis ( Ostrea sp.) Lin.
Syn. Pect, plebejus, Pect, sulcatus (Min. Conch.).

Vork.  fossil .  Clyde-Ablagerungen : Säugthier-Crag von Southwold.

Vork. lebend.  In allen Meeren Europa’s.

Anm . Im rothen und im Korallen-Crag.

79 Pecten varius (Oslrea sp.) Lin.
Vork. fossil .  Schottland? Wexford, sehr selten —  Schweden.

Vork.  lebend.  Wie Nr. 78.



80. Pecten sinuosus ( Ostrea sp.) Lin.
Syn. Pect, distortus Mont., Pect. Pusio Pennant; Pect, spinosus Brown 

und Pect. Pusio Turt. sind junge Individuen von Pecten sinuosus.
Vork. fossil. In Irland und am Clyde.

Vork. Jebend. Celtische und skandinavische Meere.

Anm. Pecten striaius (Min, Cotich.J (fossil im rolhen und Korallen-Crag) lässt sich kaum 
von P. sinuosus unterscheiden, ebenso wenig als die jungen Individuen letzterer Art von dem 
ausgewachsenen P. Pusio des Mittelmeeres.

81. Pecten triradiatus Müller.
Syn. Pecten obsoletus Auctt.

Vork. fossil. Säugthier-Crag von Bramerton, Ablagerungen des Loch 
Lomond.

Vork. lebend. Celtische und skandinavische Meere.

Anm . Im rothen Crag.

82. Ostrea edulis Lin.
Vork.  fossi l .  Häufig im Drift von Schottland und Irland.

Vork. lebend. Celtische und nord-europäische Meere; Küsten der Ver

einigten Staaten (wenn nämlich mit Ostrea borealis identisch). Dr. G ou ld  

(Invert. of Massach. pag. 138) sagt hierüber: „Die Austernhändler behaupten 

die Identität unserer Auster mit der englischen Ostrea edulis, und allerdings 

lassen sich in gewissen Fällen die amerikanischen von den europäischen nicht 

unterscheiden.“

Anm. Im Korallen-Crag; nach N yst unter den Fossilien der belgischen Campine-Gebildc.

83. Anomiä Ephippium Lin.
Vork. fossi l .  Englischer und irischer Drift —  Schweden.

Vork. lebend. In allen europäischen Meeren; an den Küsten der Ver

einigten Staaten und Canada’s.

84. Anomia Squamula Lin.
Syn. ( Var.) Anomia aculeata Gmel.

Vork. fossil .  Irischer Drift; Bridlington.

Vork. lebend. In allen europäischen Meeren und an den Küsten von 

Boreal-Amerika.

Bauchfüssler.

85. Dcntalium Entalis Lin.
Vork. fossil . Insel Man, Nord-England, Wales, Irland, Bridlington.

V or k. lebend.  In allen Meeren Europa’s.

Anm . Unter den Pleistocen-Fossilien von BamfT wird Dentalium dentalis und unter denen 

von Preston D. Striatum aufgeführt; erstercs soll wahrscheinlich Dent. Entalis heissen, letzteres 
ist ohne Untersuchung der Exemplare selbst schwer zu bestimmen.

86. Patella milgata Lin.
Vork. fossil. Gewöhnlich in den sandigen und schottengen Schichten 

der britischen Pleistocen-Gebilde —  Schweden.

Vork.  lebend. In den nördlichen und celtischen Meeren Europa’s.

Anm. Tritt im rothen Crag auf; von P h i l i p p i  zweifelhaft als Bewohner des Sicilischen 

Meeres während der jüngeren Pliocen-Epoche aufgeführt.

87. Patella pellucida Lin.
Vork. fossil .  Ablagerungen am Clyde; Dalmuir.

Vork. lebend. Wie die vorige Art; beständig in der Laminarien-Zone.
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88. Patella laevis Pennant.
Syn. Pat. coerulea Mont.

Vork.  fossi l .  Irland, BamlT.

Vork. lebend .  Wie Pat. pellucida und ihr beigesellt.

Anm. Die Verbreitung dieser und der vorigen Art scheint mit der der Laminarien, an 
deren Wurzeln sie sich aufhalten, wesentlich zusamroenzuhängen. Ihr Vorkommen in einer 
gehobenen Schichte gibt treffliche Winke über die Tiefe, in welcher diese [Schichte sieb 
abgesetzt hat.

89. Lottia testudinalis ( Patella sp.) 0. F. Müller.
Syn. Patella tesselata Müller Z. D., Pat. Clealandi Sow., Pat. Clypeus 

Brown, Pat. amoena Say.
Vork. fossil . Schweden.

Vork. lebend.  Meere des nördlichen und arktischen Europa’s. Grön

land und Boreal-Amerika.

90. Lottia virginea Müller.
Syn. Patella parva Da Costa var., Pat. aequalis Sow. ( M. C.).

Vork. fossi l .  Häufig in Schottland, in Irland selten —  Schweden. 

Vork. lebend.  Celtische und nordische Meere Europa’s.

Anm. Im rothen und Korallen-Crag (ob mit Lottia parvula identisch?).

91. Fissurella Graeca (Pat. sp.) Lin.
Syn. Fis s. reticulata Donov., Fiss. cancellata Wood.

Vork. fossi l . Am Clyde —  Schweden.

Vork. lebend. In allen Meeren Europa’s.

Anm . Im rothen und Korallen-Crag.

92. Cemoria Noachina ( Patella sp.) Chemn.
Syn. Patella fissurella Müller, Cemoria Flemingi Leach, Puncturella 

Noachina Lowe, Sipho striata Brown.
Vork. fossil. Am Clyde und an anderen Stellen Schottland’s —  Schwe

den, Norwegen.

Vork. lebend. Meere von Nord- und Arktisch-Europa, Grönland und 

Boreal-Amerika.

93. Emarginula crassa Sote. ( M. C.),
Vork. fossil. Norwegen.

Vork.  lebend .  Skandinavische und schottische Meere.

94. Capulus Hungaricus ( Patella sp.) Lin.
Vork. fossil . Nach H is in ge r  im schwedischen Drift.

Vork.  lebend.  In allen Meeren Europa’s.

95. Velutina laevigata ( Helix sp.) Lin.
Syn. Helix haliotoidea 0. Fabr., Bulla velutina Müller, Velutina capu- 

loidea Blainv., Vel. rupicola Conrad.
Vork. fossil .  Irischer und schottischer Drift; Säugthier-Crag von Bra

merton.

Vork. lebend. Meere von Celtisch-, Nord- und Arktisch-Europa, Grön

land und Boreal-Amerika.
Anm . Im rothen Crag.

96. Velutina clongata Forbes et Goodsir.
Syn. Velutina lanigera Möller?

V o rk. fossil .  Nach Mr. Searles W ood  im Säugthier-Crag von Thorpe. 

Vork. lebend. Im schottischen Meere; sehr selten.



97. Velutina undata Smith.
Syn. Velutina zonata Gould.

Vork. fossil .  Am Clyde —  Canada.

Vork.  lebend. Meere von Boreal-Amerika.

98. Lacuna Montacuti Turton.
Syu. Helix Lacuna Mont., Lacuna neritoidea Gould?

Vork. fossil. Irland.

Vork. lebend. Celtische und nord-europäische Meere —  Küste von 
Massachusetts.

99. Lacuna vincta ( Helix sp.) Mont., Lacuna vincta ß Canalis Turt. 
Syn. Lac. pertusa Gerrard.

Vork.  fossil . Dalmuir, Bute.

Vork. lebend. Celtische und nordische Meere —  Meere von Boreal- 

Amerika.

Anm . Die Lacunae haben gleiche Verbreitung mit den Laminarien.

100. Litorina litorea (Turbo sp.) Lin.
Vork. fossil . Glacial-Gebilde von England und Irland; Säugthier-Crag 

von Bramerton —  Schweden, Russland.

Vork. lebend. Cellische und nordische Meere Europa’s.

Anm. Zahlreiche Abarten finden sich im rothen Crag und sind in W ood war d’s „ Geology 
of Norfolk“, jede unter einem besonderen Namen aufgeführt.

101. Litorina rudis (Turbo sp.) Maton.
Syn. (Var.) Turbo jugosus Maton, Turbo obligatus Say ß, Lit. tenebrosa 

(Turbo sp.) Maton.
Vork .  fossil. England, Schottland, Irland —  Schweden.

Vork. lebend.  Celtisches, nordisches und arktisches Gebiet der Meere 

Europa’s. Küsten von Boreal-Amerika.

102. Litorina palliata Say.
Syn. Turbo expansus Brown et Smith, Lit. arctica Möller.

Vork.  fossi l .  Am Clyde — Canada.

Vork. lebend .  Arktische Meere und Küsten von Boreal-Amerika.

103. Rissoa semicostata (Turbo sp.) Mont.
Vork.  fossi l .  Im Säugthier-Crag von Bramerton.

Vork. lebend. Celtische Meere.

A nm . Im rothen Crag.

104. Rissoa subumbilicata (Turbo sp.) Mont.
Syn. Turbo minutus Woodw.

Vork. fossil .  Wie Nr. 103.

Vork. lebend. Celtische Meere.

108. Scalaria Groenlandica (Turbo sp.) Chemn.
Syn. Var. ß similis Sow. (M. C.), Seal, subulata Couthouy.

Vork. fossil . Säugthier-Crag von Thorpe; Bridlington ; Irland? — 

Schweden, Canada.
Vork. lebend. Meere von Grönland und Boreal-Amerika.

106. Scalaria borealis.
Vork. fossil .  Schweden, Canada.

Vork. lebend .  Arktische Meere.
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107. Turritella Ter ehr a ( Turbo sp.) Lin.
Syn. Turr. communis Risso, Turr. Linnaei Deshayes.

Vork. fossil . Ueberallin den britischen Pleistocen-Gebilden; Säugthier- 

Crag von Bramcrton, Bridlington.

Vork. lebend. In allen Meeren Europa’s.

Anm. Im rolhen und Korallen-Crag.

108. Turritella incrassata Sow. (M. C.)
Syn. Turr. triplicata Brocchi.

Vork. fossi l .  Glacial-Gebilde von Wexford, nicht selten.

Vork.  lebend. Im Mittelmeer und in den lusitanischen Meeren.

Anm . Im britischen Gebiet tritt diese Art zugleich mit dem Korallen-Crag auf. Sie kömmt 

im rothen Crag vor. Im Drift findet sie sich nur an dessen südlichster Gränze. Am Schlüsse 
der Eiszeit zog sic sich in südlichere Meere zurück und findet sich jetzt in Menge an der 

Südküste Spaniens. Fossile und lebende Exemplare ändern sehr stark ab, besonders in der 
Convexität der Windungen, die mitunter ganz flach werden. Die spiralen Rippen ändern sich 

in Zahl und Gestalt, immer aber bleiben die Zwischenräume fein gestreift.

109. Cerithium punctatum Woodw.
Vork. fossil. Bramerton.

Vork. lebend. Lebend nicht bekannt.

Anm . Im rothen Crag.

110. Aporhais Fes pelecani (Turbo sp.) Lin.
Vork. fossi l .  DaJmuir, Irland.
Vork. lebend.  Uebcrall im nordischen, celtischen, lusitanischen und 

Mediterran-Gebicte der europäischen Meere.

Anm . Tritt im britischen Gebiete zuerst im Korallen-Crag auf, auch im rothen Crag.

111. Mur ex Erinaceus Lin.
Vork. fossil . Schottland und Irland; Säugthier-Crag bei Norwich. 

Vork. lebend. In allen Meeren West-Europa’s; auch im Mittelmeere.

112. Fusus muricatus (Murex sp.) Mont.
S y n. Fusus echinatus Philippi (Sowerby ?), Fus. variabilis De Cristof. 

et Jan (nach Ph i l ipp i ) .

Vork. fossi l . Grafschaft Wexford.

Vork. lebend. In allen Meeren Europa’s; auch in denen Boreal-Amerika’s.

113. Fusus Bamffius (Murex sp.) Donov.
Vork. fossil . Eine der verbreitetsten und häufigsten Arten in den Gla

cial-Gebilden von Schottland und Irland.

Vork. l ebend .  Nord-britische Küste.

114. Fusus Barvicensis Johnston.
Vork. fossil .  Irischer Drift.

Vork. lebend. Nord-britische Küsten.

11 S. Fusus scalariformis Gould.
Syn. Fusus Peruvianus Lam., Fus. lamellosus Sow., Fus. costatus Hi- 

singer, Var. ß Fus. imbricatus Smith.
Vork. fossil . In den Glacial-Gebilden von Schottland und Irland; für 

die letzteren sehr charakteristisch; Bridlington —  Schweden, Russland.

Vork. lebend .  Arktische und boreal-amerikanische Meere; Grönland. 

A nm . Im rothen Crag.

116. Fusus Fabricii Beck (nach Möl ler ) .

Syn. Murex craticulatus Otto Fabr.



Vork. fossil. Von Capitän James 

zuerst im Drift von Wexford aufgefunden.

Vork. lebend. Grönländische Meere.

Anm. Diese schöne Art stellt zwischen Fusus 
scalariformis und Fug. Barvicensis mitten inne. Sie 
vereinigt die allgemeine Gestalt und die bauchigen 
Windungen der ersteren mit den gefransten Rippen 
der letzteren. In obigem Holzschnitt nach Mr. D ail e y's 
Zeichnung, ist diese Art oben in natürlicher Grösse, 
unten vergrössert abgcbildct.

117. Fusus nova ftp. ? oder Fusus crispus 
Brocchi var.

V o rk .fo s s il.W  exford. (Fusus crispus 
kömmt fossil in den Subapennin-Gebilden vor.)

Vork. lebend . Fusus crispus ist in 

der Jetztzeit ein Bewohner des Mittelmeeres.

Anm. Diese Art ist über 4 Zoll lang, spindelförmig, mit engen Gewinden, v<»n vor
stehenden Rippen durchkreuzt, über welche vorragendc spirale Linien quer übergehen. 
Diese Kennzeichen passen auch auf Fus. crispus, wovon diese Art vielleicht nur eine 
extreme Form ist. Jedenfalls ist sie von allen bisher aus dem Drift bekannten /Vstts-Arten 
sehr verschieden.

118. Fusus Forbesi Strickland.
Syn. Nach Mr. G. Sow erby identisch mit Fusus cinereus Say, einer 

amerikanischen Art, deren Synonym Buccinum plicosum Menckc ist.

Vork. fossil. Insel Man.

Vork. lebend . An den Küsten der Vereinigten Staaten.

119. Fusus Sabini Gray.
Syn. (Var.) Fusus ventricosus Gray?

Vork. foss il. Irischer Drift; Bridlington.

Vork. lebend. Bank von Newfoundland; arktische Meere, Zetland.

Anm. Gleicht sehr der nächstfolgenden Art.

120. Fusus Jslandicus Martini.
Syn. Fusus corneus Auctt. Brit. (nicht L in .), F. angustus S. Wood.

Vork. fossil. Irischer Drift.

Vork. lebend . In den nördlichen, arktischen und celtischen Meeren 

gemein; Grönland; Küsten von Boreal-Amerika.

121. Fusus despectus (Murex sp.) Lin.
Syn. Fusus carinatus Lam., F. striatus, var. carinatus Sow. (M. C.), 

F. tomatus Gould, Tritonium fornicatum Fabr.
Vork. fossil. Säugthier-Crag von Bramerton, Dalmuir; Bridlington —  

Russland, Canada.
Vork. lebend . Selten in den britischen Meeren; arktische und boreal- 

amerikanische Meere; Grönland.

Anm. In Mr. Bow erbank’s Sammlung findet sich ein widersinnig gewundenes Exemplar 
von Bramerton, mit vielen Hippen, wie Fusus deccmcostatus.

122. Fusus antiquus (Tritonium sp. ) Müller.
Syn. Murex despectus Mont, (verkehrte Abart), F. contrarius (Murex 

sp.) Sow. (M. C.)
Vork. foss il. Beide Formen im irischen Drift, im Süden vorwiegend 

die verkehrte Form. Die normale Form in Schottland. Säugthier-Crag von Bra

merton.
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Vork. lebend . Celtische und nordische (auch arktische?) Meere Euro- 

pa’s —  selten abnorm gewunden.

Anm. Im Neu-Pliocen Sicilicns kömmt die abnorm gewundene Form vor, wiewohl sie, 
ebenso wie die normale, gegenwärtig im Mittelmeer-Gebiet ausgestorben ist. Die abnorme 
Form auch in den Campinc-Schichten von Belgien.

123. Pleurotoma Turricula (Murex sp.) Mont.
Syn. Murex angulatus Donov., Pleurotoma Woodiana Möller.

Vork. foss il. Sehr abändernd, gemein in Schottland und Irland, in 

Nord-England und auf der Insel Man. In den Ablagerungen von Bridlington 

mehrere merkwürdige Abarten, —  vielleicht identisch mit einigen der vermeint

lichen Arten, in welche M ö lle r (Index Mollusc. Groenland.) diese Pleurotoma 
zerspalten hat —  auch im Säugthier-Crag von Bramerton.

Vork. lebend. Celtisches, nordisches und arktisches Gebiet der europ. 

Meere —  Grönland und Boreal-Amerika.

Anm. Im rothen Crag.

124. Pleurotoma discrepans Brown.
Syn. Pleurot. decussata Couthouy?

Vork. fossil. Dalmuir.

Vork. lebend. Schottische Meere, sehr selten; Boreal-Amerika (wenn 

identisch mit PL decussata).

125. Pleurotoma septangularis (Murex sp.) Mont.
V ork . fossil. Irland.

Vork. lebend. Britische Meere.

126. Pleurotoma rufa (Murex sp.) Montagu.
Vork. fossil. Irland; Säugthier-Crag von Thorpe.

Vork. lebend . Britische und boreal-amerikanische Meere.

127. Pleurotoma sp.
Vork. fossil. Wexford, in unvollständigen Exemplaren.

Anm. Eine kleine allmählich spitz zulaufende, glatte Art, sehr ähnlich einer jetzt leben
den der Canal-lnseln.

128. Pleurotoma sp.
Vork. fossil. Wie Nr. 127.

Anm. Eine kleine Art, nahe verwandt mit Plevr. linearis. Die Windungen sind convex, 
spiral gefurcht, mit starken Längsrippen, deren 12 auf der Hauptwindung sind.

129. Buccinum undatum Lin. und var. ß tenerum (M. C.).
Syn. Bucc. striatum Smith, vielleicht eine Abart.

Vork. fossil. Alle Abarten von der starken und grobgerippten Normal

form bis zu den dünnen und leichtgewellten, die von Bucc. ciliatum kaum zu 

unterscheiden sind —  gemein in den britischen und irländischen Glacial-Ge- 

bilden — Bridlington, Schweden, Russland.

York, lebend. Celtisches, nördliches und arktisches Gebiet der europ. 

Meere —  Küsten von Boreal-Amerika, von Cape Cod an nordwärts.

Anm. Tritt im britischen Gebiet während der Bildung des Korallen - Crag auf. Lebte 
während der Eiszeit im Mittelmeer; gegenwärtig nicht mehr dort vorkommend.

130. Buccinum ciliatum Fabr.
Syn. (Var.) Bucc. Humphreysianum Bennett (extreme Form?), Bucc. 

fusiformc Broderip.
Vork. foss il. Nördliche Gegenden Englands und Schottlands.
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V ork . lebend . Sehr selten in den britischen Meeren; gemein in den 

arktischen Meeren und an den Ufern von Neufundland.

131. Purpura Lapillus (Buccin. sp.) Litt.
Vork. fossil. Häufig in den oberen sandigen Lagen des irischen Drift; 

ebenso in England und Schottland; Säugthier-Crag von Bramerton.

Vork. lebend. Celtisches, nördliches und arktisches Gebiet der europ. 

Meere —  Grönland, Ostküste von Amerika von Florida bis in die arktischen Meere. 

(Im lusitanischen Gebiete durch Purpura haemastoma vertreten.)

Anm. Eine der veränderlichsten Univalven, so dass man (wie Dr. G ou ld  bemerkt) kaum 
2 ganz gleiche Exemplare daron findet. Nach Untersuchung langer Formenreihen, stimme ich 
mit Mr. Searles Wood darin überein, dass Bucc. crispatum (Min. Conch.), so wie Murex 
angulatus, JH. lapillifurmis und M. c&mpressus Woodie. zu Purp. Lapillus gehören; auch 
Purp, incrassata Sow. scheint nur eine Abart daron zu sein. Möglicherweise könnte Purp. 
Lapillus amerikanischen Ursprungs und erst während der Ereignisse, welche die Pleistoceo- 
Epuehe begleiteten, nach Europa übertragen worden sein.

132. Nassa Monensis Forbes.
Vork. fossil. Pleistocen-Gebilde im nördlichen Theile der Insel Man 

(beschrieben von Mr. S tr ic k la n d  im vierten Bande der „Proceedings of the 
Geolog. Society“).

Vork. lebend. Lebend nicht bekannt.

133. Nassa pliocenica Strickland.
Vork. fossil. Wie Nr. 132. (Siehe S tr ick land 's  Beschreibung in 

„Proceed. Geol. Soc.“ Vol. IV.)
Vork. lebend . Lebend nicht bekannt.

134. Nassa reticulata Lin.
Vork. fossil. Schottland, Irland, Lancashire und Manx.

V ork . lebend . Ueberall im nordischen, celtischen und lusitanischen 

Gebiete der europ. Meere.

13B. Nassa semistriata Brocchi.
Syn. Buccinum labiosum Sow.

Vork. foss il. Wexford.

Vork. lebend . In den Tiefen des Aegäischen Meeres.

Anm. Sehr häufig in den Miocen-Gebilden der Touraine; auch im rothen und Koralleu- 
Crag, so wie im Neu-Pliocen von Sicilien und Rhodus.

136. Nassa granulata Sow. (M. C.).
Vork. fo ss il. Säugthier-Crag von Bramerton; Killiney in Irland.

Anm. Im rothen Crag.

137. Nassa incrassata (Tritonium sp.) Müller.
Syn . Nassa Macula (Buccinum sp.) Mont.

Vork. fossil. In allen britischen und irischen Glacial-Gebilden häufig.

Vork. lebend. In dem nordischen, celtischen und lusitanischen Gebiet 

der europäischen Meere (vorzüglich in den beiden ersteren); reicht bis Madeira.

Anm. Im rothen Crag.

138. Trichotropis borealis Sow.
Syn. Fusus carinatus (jun.) Laskey, Fusus umbilicatus Smith et Brown, 

Trichotropis acuminatus Jeffreys, Trichotr. costellatus Couthouy.
Vork. fo ss il. Irland, Bridlington —  Canada.

Vork. lebend. Schottische, skandinavische, arktische Meere, Grönland; 

Küsten Amerika's von Massachusetts an nordwärts.
Anm. Im Korallen-Crag.

K. k. geologische Reiehsanslall. 9. Jahrgang 1358. IV. 8 4
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139. Cancellaria costellifera (Mur ex sp.) Sowerby ( M. C.).
Syn. Canc. buceinoides Couthouy, Canc. Couthouyi Jay.

Vork. fossil. Bridlington. ,
Vork. lebend . An der Ostküste von Amerika, von Massachusetts bis zu 

den arktischen Meeren.

Anm. Tritt im britischen Gebiete gleichzeitig mit dem Korallen-Crag auf und lebte dort 
auch während der Bildung des rothen Crag. Gegenwärtig ist die Art ganz transatlantisch 
geworden; es ist eine wesentlich boreale Form, wenn auch die Gattung, zu der sie gehört, 
subtropisch ist.

140. Mitra sp. ( an. M. comea Lam. ?).
Vork. foss il. Ein einziges, stark zerbrochenes Exemplar aus den Glacial- 

Gebilden von Wexford.

Vork. lebend . Mitra comea ist eine bezeichnende Form der lusitani— 

sehen und mediterraneen Meeres-Fauna. Fossil kömmt sie im Neu-Pliocen von 

Sicilien vor.

Anm. Das aufgefundene Exemplar hat ein unversehrtes Säulchen, an welchem die Fallen 
noch sichtbar sind, so dass sich die Gattung mit Sicherheit bestimmen lässt. Die Verhältnisse 
und die Anzahl u. s. w. der Falten an der I.ippc stehen denen von M. comea so nahe, dass 
sich an besseren Exemplaren diese Identität ohne Zweifel wird nachweiscn lassen. Mitra 
Groenlandica Möller ist nahe von derselben Grösse als die fossile Art von Wexford, aber übri
gens sehr davon verschieden. Das Vorkommen einer Mitra in Grönland ist eine scheinbare 
Anomalie in der Verthcilung der Arten dieser Gattung, welche der von vielen Naturforschern 
gehegten (und von mir selbst getheilten) Idee von der Existenz von G a ltungs-M itte l-  
p u n c le n  wesentlich entgegenstehen würde. Die Mitra aus Wexford hebt diese Anomalie, 
indem in den Ablagerungen eines Meeres, dessen Fauna mit der jetzigen der grönländischen 
Meere die höchste Aehnlichkeit hatte, eine Mitra, welche, gleichsam als Verbindungsglied, den 
nördlichsten vorgeschobenen Posten dieser Gattung mit deren wahren Gebiet in den südlichen 
und tropischen Meeren verknüpft.

141. Tornatella pyramidata (Auricula sp.) Sowerby (M. C.).
Vork. fossil. Ein deutliches, grosses und unversehrtes Exemplar dieser 

schönen Art wurde bei Wexford gefunden.

142. Cypraea Europaea Lin.
Vork. fossil. Irischer Drift.

Vork. lebend . In allen Meeren Europa’s.

Anm. Capt. Jam es erhielt, als aus dem Drift bei Wexford herrührend, den unteren Theil 
einer- Cypraea von der Grösse der Cypr. Moneta. Da man nach dem Aussehen dieses Bruch- 
stückcs zweifeln könnte, ob sie nicht etwa von einem lebenden Individuum herrühre, schcint es 
mir besser, diesen Umstand für jetzt nur einfach anzuführen.

143. Natica monilifera Lam.
Syn. Nat. glaucina Auctt. Brit., ?Nat. castanea Lam., Nat. glaucinoides 

Sow. (non Deshayes), Nat. catenoides S. Wood (aus dem Crag), Nat. fragilis 
Smith (sehr verwitterte Exemplare?).

Vork . foss il. Häutig iri den Glacial-Gebilden von Schottland, Irland, 

England und Man; im Säugthier-Crag von Bramerton —  Schweden.

Vork. lohend . Nordisches, celtischcs (und lusitanischcs) Gebiet der 
europäischen Meere.

Anm. Im rothen und Korallen-Crag.

144. Natica sp. nova (N. Bowerbankii Forbes Mss.).
Vork. foss il. Ein unvollkommenes Exemplar von Bridlington.

Anm. Das in Mr. Bow erbank’s Sammlung befindliche Exemplare stimmt mit keiner 
mir bekannten, lebenden oder fossilen Art überein. Die Hauptwindung ist bauchig, glatt, oben 
winklig; die Spitze ist flachgedrückt.
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145. Natica Alderi Forbes.
Syn. Nat. Catena Auctt. Brit., Nat. Anglica in Catalogis.

Vork. foss il. Schottischer und irischer Drift.

V ork . lebend . Nordisches, celtisches und lusitanisches Gebiet der 

europäischen Meere.

An id . Im rothen Crag.

146. Natica helicoides Johnston.
Vork. fossil. Säugthier-Crag von Bramerton.

Vork. lebend . Nord- und ost-schottisches Meer.

Anm. Im rothen Crag; häufiger fossil als lebend.

147. Natica clausa Broderip et Sow.
Syn. Nat. consolidata Couthouy, Nat. septemtrionalis Beck.

Vork. fossil. Glacial-Gebilde von Nord-England, Schottland, Irland und 

der Insel Man; Bridlington —  Schweden, Russland, Canada.

Vork. lebend . Arktische und boreal-amerikanische Meere.

Anm. Im rothen Crag.

148. Natica Groenlandica Beck.
Vork. fossil. Bridlington.
Vork. lebend. Grönländisches Meer. —  Inden britischen Meeren 

äusserst selten.

149. Natica Smitld ( Bulbus sp.) Brown.
V ork . fossil. Nur durch ein einziges (später verloren gegangenes) 

Exemplar bekannt, welches die Herzogin v. A rgy le  in den Pleistocen-Ablage- 

rungen von Ardincaple aufgefunden hatte.

Vork. lebend . Sehr wahrscheinlich identisch mit Natica flava Gould, 
einer seltenen Art der Bank von Neufundland.

Anm. Gehört zur Gruppe der ampullarienförmigcn Naticae. Das einzige bekannte 
Exemplar erhielt Mr. Sm ith , und Capt. Brown gab davon eine Beschreibung und Abbildung 
(Wemerian Transaetions, Vol. V III). Diess einzige Exemplar ist später zu Grunde gegangen 
und bei dem zarten Bau dieser Art darf man wohl eher erwarten, sie in den Ablagerungen am 
Clyde als in dem heftiger gestörten Drift wieder zu finden.

150. Coriocella perspicua ( Helix sp.) Lin.
Syn. Bulla haliotoidea Mont., Sigaretus haliotoideus Fleming.

Vork. foss il. Schweden.

Vork. lebend. Meere Europa's und Boreal-Amerika’s.

151. Bulla obtusa Mont.
Syn. Bulla minuta Woodw.

Vork. lebend . Säugthier-Crag.

Vork. fossil. Europäische Meere.

152. Margarita undulata Sow. ?
Syn. Trochus inflatus Smith, Tr. tumidus Hisinger ( non Auctt.).

Vork. fo ss il. Ablagerungen am Clyde — Schweden.
Vork. lebend . Arktische und boreal-amerikanische Meere —  in den 

nördlichen Gebieten der europäischen Meere sehr selten.

153. Trochus zizyphinus Lin.
Vork. fo ss il. Obere Lagen des irischen Drift (Abart mit sehr starken 

spiralen Rippen und etwas knotigen Wülsten).

84*
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York , lebend. Am entwickeltsten in den nordischen und celtischen 

Gebieten der europäischen Meere, aber auch im lusitanischen Gebiete vor

kommend.

Anm. Im rothen Crag.

154. Trochus cxasperatus Pennant.
Syn. Tr. exiguus Mont., Tr. crenulatus Brocchi.

Vork. foss il. Mit anderen südlichen Arten in den Ablagerungen von 

Wexford.

Vork. lebend. Im südlichsten Theil der britischen Meere; in Menge im 

lusitanischen Gebiete. Nach P h il ip p i unter den von E h re n b e rg  im Rothen 

Meere gesammelten Arten.

155. Trochus cinerarius Lin.
V ork . fo ss il. In Schottland, seltener in Irland.

Vork. lebend. Nordisches und celtisehes Gebiet der Meere Europa’s.

15G. Trochus tumidus Mont.
Vork. fossil. Dalmuir.

Vork. lebend. W ie Nr. 155.

Gllederthiere.

R a n k e n f ü s s e r .

1. Baianus communis Pulteney.
Syn. Lepas Baianus Lin., Baianus sulcatus Lam.

Vork. fo ss il. Nicht selten im schottischen und irischen Pleistocen —  

Russland, Schweden.

V ork . lebend . Nordisches und celtisches Gebiet der europ. Meere.

Anm. Im rothen und Korallen-Crag.

2. Baianus balanoidcs ( Lepas sp.) Lin.
Syn. Balan. vulgaris Da Costa, Balan. ovularis Lam.

Vork. fossil. Bruchstücke davon in den meisten britischen Pleistocen- 

Gebilden; SäugthieivCrag von Postwick.

Vork. lebend . Meere von Europa und Nord-Amerika.

Anm. Im rothen Crag.

3. Baianus Uddevallensis Lin.
Syn. Bai. candidus Wood, Bai. Scoticus Wood.

Vork. foss il. Klappen dieser Art nicht selten im britischen Pleistocen — 

Schweden, Canada.

Anm. Alle Balani der britischen Glacial-Gebilde, die ich bisher gesehen, lassen sich 
unter diese Art oder unter eine der beiden vorhergehenden bringen. Folgende, gleichfalls als 
g la c ia l angegebene, sollten noch sorgfältig aufgesucht werden, als: Baianus costalus 
und Bai. rugosus (beide am Clyde), Bai. punctatus und Bai. Tintinnabulum (vielleicht 
verkannt?).

4. Baianus miser Goidd.
Vork. fo s s il. Canada (nach L y e ll) .

5. Creusia Verruca ( Lepas sp.) Chemnitz.
Syn. Lepas stromia Müller, Lepas striata Pennant.

Vork. foss il. Ablagerungen am Clyde.

Vork. lebend . Europäische Meere.
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R i n g e l w ü r m e r .

In Mr. Sm ith 's Verzeichniss britischer Pleistocen-Fossilien sind Spirorbis 
corrugatus, Serpula vermicularis und Vermilia triquetra aufgefuhrt. P h il ip p i 

hat neuerlichst bewiesen, dass die Gattungs-Bestimmung irgend eines schaligen 

Ringelwurmes ohne vorläufige Untersuchung seines Deckels unthunlich sei; jene 

Bestimmungen müssen demnach noch als zweifelhaft gelten, wenn auch die in 

Frage stehenden fossilen Formen wirklich den allgemein mit jenen Namen belegten 

Arten zugehören. Es ist unmöglich, verschiedene Ringelwürmer, deren Gehäuse 

unter der Benennung „Vermilia triquetra“ begriffen werden, der Gattung nach 

zu bestimmen, ohne deren Deckel yor Augen zu haben. Dieser Deckel dürfte 

wohl noch aufgefunden werden, und da Pomatocerus tricuspis in den britischen 

Meeren die häufigste Form der sogenannten MVermilia“ ist, so dürfte wohl auch 

die gleichnamige fossile Form sieb, als zu dieser Art gehörig, nachweisen lassen. 

Lässt man P h ilip p i's  Schlussfolgerungen gelten, so haben fossile Gehäuse von 

Ringelwürmern nur in so fern einen paläontologischen Werth, als sie das Vorhanden

sein ihrerOrdnung undClasse während irgend einer geologischenEpoche beweisen.

Strahlthiere.

S ta c h e lh ä u te r  ( Echinodermata) .

1. Echinus neglectus Lam.
Syn. Nach meiner Untersuchung gehört der von L y e ll (Phil. Transact.) 

abgebildete Echinus dieser Art an.

Vork. fo ss il. Schweden (Uddevalla).

Vork. lebend . Meer bei Zetland und norwegische Meere.

2. Echinus granulatus Say.
Vork. fossil. Canada.
Vork. lebend . Ostküste von Nord-Amerika.

P f la n z e n th ie re  (Zoopliyta).

3. Cellepora pumicosa.
Vor.k. fossil. Irland.

Vork. lebend.'Europäische Meere.

4. Tubulipora verrucaria (Discopora sp.) Fleming.
Vork. foss il. Largs (nach Rev. Mr. L an d sb o ro u g h ).

Vork. lebend . Celtische Meere.

Pflanzen.

1. Nullipora polymorpha Ellis.
Vork. fossil. Fast überall im britischen Pleistocen.

Vork. lebend .  Atlantischer Ocean.

Numerische Uebersicht der bisher im Pleistocen des Eiszeit-Gebietes (mit 

Einschluss des Säugthier-Crags und der Ablagerungen von Bridlington) gefun

denen Thiere und Pflanzen des Meeres:

Säugthiere.......... . . .  S Stachelhäuter.................
Fische................... ... 1
Weichlhiere........ ... lüü

Zusammen.. . 174
Ringelwürmer.. . . . . .  3 (?)

Anm. Die fossilen Arten des Säugthier-Crag’s sind io diesem Verzeichnisse nach den 
von Mr. Searles W ood bekannt gcmaclitcn Verzeichnissen aufgeführt. Viele schottische
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Vorkommen sind aus Mr. Sraith’s Verzeichniss entlehnt; die schwedischen Arten sind nach 
Sir Ch. L ye ll und H is inger angegeben, die russischen nach Sir Ilod. M urch ison , die 
aus Nord-Amerika nach Sir Ch. Lyell.

Erklärung der Karten.

T afe l I. D a rs te llu n g  d e rV e r th e ilu n g  der britischen  phanerogam en  P flanzen
und der Meer-Weich th iere.

In dieser Darstellung bezeichnen die, in einem Kreiseeingeschlossenen römischen Ziffern 
die Trockenland - Gebiete, innerhalb derer die verschiedenen Unter-Floren der britischen 
Gesammt-Flora vorzüglich entwickelt sind, und die farbigen Pfeile deulen die Richtung an, in 
welcher sie vom europäischen Festlande her einwanderten. I. ist das Gebiet der west-irländi
schen Flora (asturischer Typus); II. der devonischen Flora (normanischer Typus); III. der 
kentischen Flora (nord - französischer Typus); IV. der Alpen-Flora (skandinavischer Typus); 
V. des grossen germanischen oder mittel-europäischen Typus, der allen übrigen Gebieten 
beigemengt ist, indem er sich über alle ausbreitet; die schräge Schraffirung von Rechts nach 
Links bezieht sich auf I, die schräge Schraffirung von Links nach Rechts auf II, die wagrechle 
vo lle  auf III, die senkrechte volle auf IV und die wagrechtc un te rbrochene  auf V.

Die Faunen der Meer-Weichthiere sind durch römische, nicht eingezirkelte Zahlen und 
durch Pfeile mit Querstrichen angegeben. Die Zahl dieser Querstriche bedeutet die Ordnungs
zahl der Typen, die Richtung der Pfeilspitze die der Einwanderung, und die Weudepuncte 
werden durch gekrümmte Pfeile bezeichnet. Die nicht wandernden Typen sind durch einfache 
Ziffern bezeichnet und die, welche durch den ganzen, auf der Karte verzeichneten Flächen
raum allgemein vertheilt sind, wurden ganz weggelassen.

T afe l II.

Mit dieser Karte bezweckte ich die bildliche Darstellung gewisser geologischer, zoolo
gischer und botanischer Züge des nördlichen Gebiets des Atlantischen Oceans, sowohl in der 
Jetztzeit, als in früheren Epochen, und hiermit eine Erläuterung der Geschichte der pleisloccnen 
Gebilde und der jetztlebenden Fauna und Flora der Britischen Inseln. Der w e it unterbrochen 
senkrecht schraffirte Raum A bezeichnet den Theil der nördlichen Halbkugel, dessen vormalige 
Beschaffenheit — und theilweise auch die gegenwärtige — der Art ist, dass eine Glacial- oder 
Borcal-Fauna für sie bezeichnend ist, deren unterbrochen senkrecht schraffirter Theil zeigt 
ein solches Gebiet (B ), wie es gegenwärtig noch besteht; A und B zusammen zeigen das vor- 
weltliche Glacial-Gebiet an. In diesem ganzen Gebiet lebte, während der Eiszeit, eine gleich
förmige Vereinigung von Meer - Schalthiere. Zwei Drittheile derselben Arten leben gegen
wärtig gemeinsam in dem mit B bczcichneten Raum, mit Einschluss aller nordischen Formen, 
welche jetzt in dem europäischen Anthcil des mit A bezeichneten Raumes ausgestorben sind. 
Die Gränze des Raumes B gibt die Linie an, in welcher zur Sommerszeit Treibeis vorkömmt 
und in welcher grössere Walthiere beständig leben (siehe die Karte des Atlantischen Oceans 
in J o h n s to n ’s „Physical Atlas“)  die des Raumes A fällt so ziemlich mit der Gränze des 
jetzigen zufälligen Vorkommens von Walfischen zusammen. An der südlichen Gränze des 
Gebietes B trifft eine der Lusitanischen an der europäischen Seite des Atlantischen Oceans 
äquivalente Weichthier-Fauna mit einer ändern von borealem Charakter zusammen. Aehn- 
liches zeigt sich an der europäischen Seite, bei den Fossilresten des Drift in dem Raum A da 
wo er an das Gebiet C (durch unterbrochene wagrechtc Schraffirung bezeichnet) anstösst. 
Es muss bemerkt werden, dass innerhalb des Raumes A und B alle pleistocenen fossilien
führenden Ablagerungen Formen von glacialem Typus enthalten, und dass weiter nach Süden
— im Raume C —  die Fossilien der gleichwerthigen Gebilde den Typus des sicilischen Neu- 
Pliocens an sicli tragen.

Die Linien und Gränzen mit senkrech ten s ta rk cn Scliraffirungen bezeichnen Stellen und 
Gebiete, innerhalb deren gegenwärtig eine Flora von arktischem oder echt borealem Charakter
— oder doch Bruchstücke einer solchen — Vorkommen. Man wird bemerken, dass innerhalb 
Europa’s diese Flora nur bruchstückweise angedeutet ist und den Zug von Bergketten bezeich
net, während sic in der neuen Welt (innerhalb des Raumes B) beständige boreale Vegetations- 
Gebiete andeutet.

Die unterbrochen wagrechtc Schraffirung (C) bezeichnet ein Gebiet, dessen grösserer 
Theil wahrscheinlich zwischen dem Schlüsse der miocencn und dem Beginn der pleistocenen 
Epoche zusammenhängendes Festland war. Die Tangbank des Golfstromes, welche die Ge
stalt der miocenen Küste der alten Welt wiederholt, bezeichnet dessen atlantische Gränze. Ich 
vermuthe, dass ühor diess Gelfirt ilie asturisclie Flora nach Irland eingewundert und später
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(während der Eiszeit) vereinzelt und grüsstentheils zerstört worden sei. Während der miocenen 
Epoche war diess Gebiet ein seiehtes, von einem Golf mit tiefem Wasser — welcher die zoo
logischen Meeres-Gebieto der alten Welt von jenen der neuen schied — umgränztes Meer.

Die L in ie n  bezeichnen die Gebiete der gegenwärtigen Floren, und zwar umschreiben:
1) Die s ta rk  senk rech t schraffirte (wie bereits erwähnt) das Gebiet der arktischen 

und borealen Floren;
2) die mit K reuzeh en bezeichnete das Gebiet der Mittelmeer-Flora und schliesst die 

Bruchstücke des alten, nach-miocenen Festlandes ein. Während des Zustandes der Dinge, wie 
er durch die Eiszeit hindurch vorherrschte, musste (nach den gegenwärtigen Verhältnissen an 
der entgegengesetzten Seite des atlantischen Oceans zu urtheilen) diese Linie weiter nach 
Morden reichen und sich der Linie 1) — welche damals den grössten Theil des Festlandes 
innerhalb des Raumes A und B einschloss —  mehr nähern ;

3) die mit R ingelche'n  bezeichnete Linie die jetztzeitige germanische Flora und um- 
schliesst den am Schlüsse der Eiszeit gehobenen Flächenraum, als die Linie 1) und 2) sich von 
einander entfernten. Dieses Festland schloss Island ein, wo gegenwärtig eine namhafte Gruppe 
germanischer Pflanzen vereinzelt vorkömmt.

IV. Die Umgebungen von Tabor (Wotitz, Tabor, Jung- 

Wosehitz, Patzau, Pilgram und Öechtitz). 

Von Dionys Stur.

Fiir den Sommer 1857 erhielt ich die Generalstabs-Karte Nr. 26 von Böhmen, 

die Umgebungen von Tabor, von der Direclion der k. k. geologischen Heichs- 

anstalt zur geologischen Aufnahme.

In der Mitte dieses Aufnahmsgebietes liegt Jung-Woschitz, im Siidwesten 

Tabor, im Südosten Pilgram, im Nordosten Unter-Kralowitz, im Nordwesten 

Wotitz. Die Prag-Budweiser Strasse zieht im westlichen Theile des aufgenom

menen Terrains von Norden nach Süden über Wotitz, Milcin, Sudomeritz, Tabor 

und Plan. Eine weite Verbindungslinie der Prag-Iglauer Strasse durchschneidet 

den nordöstlichen Theil dieser Gegenden über Cechtitz, Rothrecitz und Pilgram. 

Eine dritte wenig benützte von West nach Ost laufende Strasse, die von Pisek 

und Tabor, einerseits über Patzau nach Deutschbrod, andererseits über Pilgram 

nach Iglau zieht, verbindet die beiden ersteren unter einander. Der lebhafteste 

Verkehr findet jedenfalls auf der Prag-Budweiser Strasse Statt. Diese Angaben 

mögen zur Orientirung des Aufgenommenen dienen.

Die begangenen Gegenden bilden eine sehr gleichförmige Hochebene, deren 

mittlere Meereshöhe beiläufig auf 1500 Fuss angegeben werden kann. Nur wenige 

Erhabenheiten, die aber durchaus nicht schroff, sondern sehr allmählich sich über 

die Hochebene emporheben, kann man mit dem Namen eines Berges belegen, so 

z. B. der Strazist-Berg in der Gegend nördlich von Patzau, der Swidnik-Berg, 
nördlich von ('emowitz. Denn nur zu oft sind Höhen, die vom Thale aus als Berge 

erscheinen, wenn man sie ersteigt, nichts als die Ränder eines über die Meeres

fläche etwas erhabeneren Theiles der Hochebene. Um so mehr müssen nun in 

dieser Gleichförmigkeit des Terrains wirklich schroffere Formen dem Auge er

wünscht sein und von weitem schon bemerkt werden. Diess ist namentlich der 

Fall von demvin der ganzen Umgegend berühmten Blanik bei Launowitz (zwischen 

Wotitz und Cechtitz) am nördlichen Rande des aufgenommenen Gebietes. Durch 

seine wilde Umgebung, die gegen die wohlabgerundeten Formen naher und 

ferner Gegenden sehr absticht, gab er Stoff zu mancher wunderlichen Sage des 
Volkes.

In den Einsenkungen dieser Hochebene und in mancher (bis über 200 Fuss) 

tiefen Spalte fliessen die Gewässer dieser Gegenden; und der Reisende, der in
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ändern Gegenden die Berge ersteigt, um sich den Genuss des Anblickes einer 

grossartig entwickelten Natur zu verschaffen, findet hier auf einsamen Stegen, 

an den, in tiefen Schluchten unter dem vom menschlichen Treiben geräuschvollen 

Horizonte laufenden Flüssen den stillen einfach-schmucken Schooss der aufge
schlossenen Natur.

Das aufgenommene Terrain gehört im Allgemeinen dem Wassergebiete der 

Moldau an. Specieller genommen jedoch gehört es zwei Wassergebieten an: die 

südwestlichen Gegenden entsenden ihre Gewässer der Moldau, die nordöstlichen 

dagegen der Sazawa zu. Die Wasserscheide zwischen diesen beiden Gebieten 

zieht von der nordwestlichen Ecke der Karte von Tabor, aus der Gegend von 

Janowitz über Milcin, Hlasiwo, Batieboritz, Leickow (an der Strasse zwischen 

Cheynow und Patzau), auf den Swidnik-Berg (nördlich von Cernowitz) und 

von da über den Hreben nach Striter (bei Bozegow) an der südöstlichen Ecke 

der Karte, und theilt somit die aufgenommene Gegend in zwei nahezu gleiche 
Theile.

Jedes von diesen zwei Wassergebieten theilt sich abermals in zwei ver

schiedene Wassergebiete. Im no rdös t l i c hen  W asse^geb ie te  fliessen die 

Bäche Biela (Thal von Pilgram), Heglow (Thal von Bozegow und Neu-Cerekwe), 

Trnawa (Thal von Horepnik), dej Martinitzer, der Blazejowitzer und der Cech- 

titzer Bach unmittelbar in die Ze l iwka ,  und erst mit dieser in die Sazawa. 

Dagegen sammelt die Blan i t z  die Gewässer aus den Umgebungen von Jung- 

Woschitz, Kamberg, Naceradetz, Neustupow, Jankau, Wotitz und Janowitz, um sie 

ihrerseits der Sazawa zuzuführen. Im südwestlichen Wassergebiete gehören die 

Gewässer des Tiemnitzer Thaies, des Cernowitzer Baches, dann die Zuflüsse des 

Chotowiner Baches, der Hroby-Bach, der Cheynower und Wresetzer Bach, 

ferner der Kosinsky-Bacti, der den grossen Taborer Teich mit Wasser versieht, 

der Wlasenitzer und Weltiner Bach, ebenso die Bäche der Umgeburig von 

Gistebnitz, der L u z n i c  an. Dagegen werden die aus dem Sedletzer Kessel 

und dem Thale von Arnostowitz und Wogkau nach Nordwest flicssenden Ge

wässer ausserhalb der Karte vom Mostnik-Bache aufgenommen und der Moldau 

zugeführt.

Die Streichungs-Richtungen der Thäler scheinen auf den ersten Anblick der 

Karte nach keiner Weltgegend vorzüglich gerichtet zu sein. Bei näherer Betrach

tung stellt es sich jedoch deutlich heraus, dass in der nordwestlichen Hälfte des 

aufgenommenen Gebietes die Thäler vorzüglich in der Richtung von Südost nach 

Nordwest auftreten, während in der südöstlichen Hälfte die Thalrichtung von 

Südvvest nach Nordost jedenfalls vorherrscht. Die rein nördliche Thalrichtung 

tritt bedeutend seltener auf als die beiden ersteren, die östliche Richtung ist sehr 

selten und nur auf sehr kurze Strecken ausgezeichnet.

Von Gebirgen und Gebirgszügen ist in dem ganzen Terrain auf diese Weise 

gar keine Rede. Folgendes möge hier in dieser Beziehung erwähnt werden. Vom 

Norden nach Süden herab zieht durch das aufgenommene Gebiet, von Jankau und 

Launowitz über Jung-Woschitz, Bergstadtl, Cheynow und Tabor bis über Plan 

hinaus eine tiefe und breite Einsenkung des Terrains. Die mittlere Meereshöhe 

dieser Einsenkung kann auf 1200—  1300 festgestellt werden, indem der tiefste 

Punct dieser Einsenkung an der Blanifz, nördlich von Launowitz 1185 Fuss Meeres

höhe, der höchste Theil derselben, und zwar bei Malcnin, nördlich von Bergstadtl 

Ratiebofitz an der Wasserscheide zwischen der Sazawa und der Moldau 160Ö Fuss 

nicht übersteigt. Westlich von dieser Einsenkung über Wotitz, Milcin und Gisteb

nitz ist eine Erhöhung des Terrains deutlich ausgesprochen. Mittlere Höhe der

selben ist 1700— 1800 Fuss über der Meeresfläche; einzelne Höhen übersteigen
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2000 Fuss. Diesem Hochplateau entspricht im Osten der tiefen Einsenkung eine 

zweite Erhöhung des Terrains zwischen Jungwoschitz, Pilgram und ßechtitz mit 

einer mittleren Meereshöhe von 1800 Fuss. Gegen das Wassergebiet der Blanitz 

fällt dieses Hochland mit einem auffallend steilen, 800 Fuss und darüber hohen, 

Abfalle, und längs diesem Abfalle erheben sich auch die höchsten Puncte dieses 

Hochlandes, so namentlich Smilowy Hory mit 2128 Fuss Meereshöhe. Von hier 
gegen Osten senkt sich das ganze Terrain langsam, so dass cs an der Zeliwka 

nur mehr 1800 Fuss Meereshöhe besitzt. Je weiter gegen Osten wird dieses 

Hochland von immer tiefer und tiefer werdendenTlialeinschnitten, die oft 200 Fuss 

übersteigen, unterbrochen und gefurcht.

Als der höchste gemessene Punct im aufgenommenen Gebiete kann der 

2353 Fuss hohe Strazist-Berg bei Gross-Chizka, nördlich von Patzau, bezeichnet 

werden. Die tiefste Gegend ist dagegen an der Zeliwka bei Unter-Kralowitz mit 

1100 Fuss Meereshöhe. Der Höhen-Unterschied des höchsten Punctes und der 

tiefsten Lage ist daher 1200 Fuss.

Aus dem Gesagten und aus der Thatsache, dass beinahe die ganze Oberfläche 

der aufgenommenen Gegend vom Ackerbaue eingenommen, ein kleinerer Theil von 

Waldungen und Wiesen bedeckt ist, felsige Terrainsformen dagegen nur äusserst 

selten und nur in den Thaleinschnitten auftreten, folgt, dass dieses Gebiet dem 

Geologen im Mangel an Entblössungen nicht geringe Schwierigkeiten entgegenstellt.

In geologischer Beziehung gehört das aufgenommene Gebiet der sehr aus

gedehnten Gneissformation des südlichen Böhmens an. Der Gneiss ist das herr

schende Gestein, Granite, Lagen von körnigem Kalk, von Hornblendegesteinen, 

Serpentin und Eklogit sind demselben untergeordnet. Von jüngeren Gebilden ist 

nur sehr weniges dem Gneiss aufgelagert.

Auf die westlichen höheren Gegenden ist das Vorkommen von Graniten bei

nahe allein beschränkt. Sie nehmen nämlich den westlichen erhabenen Theil von 

unserer Hochebene ein : von Tabor angefangen nördlich über Gistebnitz, Sedletz 

und Wotitz. Diese Granit-Partie bildet die Fortsetzung desjenigen grossen Gra

nitzuges, der von Klattau angefangen in nordöstlicher Richtung fortzieht und im 

Süden der Sillurformation in Böhmen auftretend, die südliche Gränze dieser For

mation bildet und sie von dem ausgebreiteten Gneissgebiete trennt.

In den übrigen Theilen des aufgenommenen Gebietes sind die Vorkommnisse 

Yon Granit selten. Vom Blanik bei Launovitz angefangen in nordöstlicher Rich

tung folgen einige Grauit-Vorkommnisse nach einander bis ausserhalb des nörd

lichen Randes der Karte.

Dann kommen noch in der südöstlichen Ecke der Karte, südlich von Pilgram, 

einige granitische Ausscheidungen im Gneisse vor, die als die westlichsten Vor

posten des mährisch-böhmischen Gränzgebirgs-Granites zu betrachten sind.

In der Bucht, welche von dem Granit zwischen W'otitz, Sedletz und Tabor 

gebildet wird, ist eine nicht unbedeutende Partie von sogenannten Phylliten an

stehend, von Gesteinen, die ein Mittelding sind zwischen Thonschiefer und Gneiss. 
Sie enthalten Einlagerungen von Quarziten, Hornblendeschiefern und körnigen 
Kalken.

Im südlichen Theile unseres Gebietes zwischen Pilgram und Tabor in der 

Gegend von Cheynow kommen im Gneisse sehr häufig Einlagerungen von kör

nigem Kalke vor. Sie werden hier von Hornblendegesteinen und Quarzitschiefern 

begleitet. Es sind diese Kalk-Vorkommnisse ganz analog jenen, die theils in 

Oesterreich aus der Gegend von Mölk nördlich von der Donau bis in die Gegend 

von Horn und weiter nördlich davon, dann bei Krumau in Böhmen und an vielen 

ändern Puncten bekannt sind. Sie sind hier von um so grösserer Wichtigkeit, als

K. k. geologische Reichsanslall. 9. Jahrgang 1858. IV. 8 5
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diess die einzigen Lager sind, die nicht nur das gauze aufgenommene Gebiet, 

sondern auch die zunächst anstossenden Gegenden mit Kalk, nicht nur zu tech

nischen, sondern auch za landwirtschaftlichen Zwecken versehen.

Im nordöstlichen Theile der Karte, namentlich zwischen Cechtitz, Patzau 

und Pilgram fehlt nicht nur der Kalk, sondern auch die granitischen Ausschei

dungen gänzlich. Dagegen ist diese Region des Gneisses eine quarzreiche zu 

nennen, indem in derselben nicht selten Quarzite in grösseren Partien ausge
schieden sind.

In der Mitte des Terrains bilden Hornblendegesteine den Schlosshiigel bei 

Jung-Woschitz. Etwas nördlich davon bei Schönberg steht Serpentin mit Ek- 

logit an.

Dem Gneissgebiete gehört auch der Blei- und Silber-Bergbau Ratieboritz, 

der noch in der jüngstvergangenen Zeit blühte, gegenwärtig aber bis auf einige 

Versuchsbaue gänzlich ruht. (Siehe in Sommers  „Das Königreich Böhmen, Ta- 

borer Kreis“, F. X.M. Zipp e’s Allgemeine Uebersicht der phys. und stat. Verhält, 
des Taborer Kreises, Seite 20, 21.)

Bei Tabor wird ein Hoffnungsbau auf Blei und Silber unterhalten. (Siehe 

Relation über den alten Silberbergbau bei Tabor von Jaroslaw Storch  in der 

Kundmachung der Gewerkschaft St. Dreifaltigkeits-Silber-Zeche Tabor in Böhmen, 

Tabor 1856.)

Von jüngeren Ablagerungen kommen nur sehr unbedeutende Partien im Ge
biete vor.

Südlich von Cheynow wurde eine bisher unbekannt gebliebene Partie von 

Sandsteinen des Rothliegenden entdeckt.

Aus der Umgebung von Plan ziehen bis nach Cheynow und nördlich davon 

die tertiären Schotter-Ablagerungen des Budweiser Beckens herauf.

Bei Jung-Woschitz wurde im Gebiete der Blanitz eine Ablagerung von Lehm 

und Gerollen beobachtet, die nicht tertiär ist, deren Alter aber nicht genau be

stimmbar ist, und vorläufig als Diluvial betrachtet wurde.

In den Thalsohlen findet man mitunter sehr mächtig entwickelte Alluvial- 

ablagerungen. Auch ist die ganze Gehirgs-Oberfläche mit einer nicht unbedeu

tenden Schichte von Schutt und Dammerde überdeckt.

Diess sind im Allgemeinen die Resultate der Aufnahme der Karte der Umge

gend von Tabor, nun mögen noch einige Details folgen, auf deren Studium man 

durch den Mangel beinahe jedes bedeutenderen Aufschlusses beschränkt ist.

Die geognostischen Arbeiten des Herrn Prof. F. X. M. Zippe  in Sommer's 

Topographie des Taborer und Caslauer Kreises, sammt den hiezu gehörigen geo

logisch colorirten Krey b ic h ’schen Karten derselben Kreise, sind als die werth

vollsten, einzigen Vorarbeiten über das aufgenommene Gebiet zu bezeichnen.

G n e i s s .

Es wurde bereits gesagt, dass der Gneiss in dem aufgenommenen Gebiete 

das herrschende Gestein ist.

Unter den Bestandteilen dieses Gneisses ist der Glimmer gewöhnlich der 

vorwiegende. Am häufigsten tritt derselbe in mehr oder weniger mächtigen 

Membranen auf, zwischen welchen die eben so mächtigen oder mächtigeren fein

körnigen Lagen von Feldspath und Quarz eingcschichtet sind. Hieraus folgt eine 

gewöhnlich sehr vollkommene Parallelstructur dieses Gesteines. Neben dem 

schiefrigen Gneisse tritt ein feinkörniger, ebenfalls glimmerreicher Gneiss auf, 

bei welchem die einzelnen Bestandtheile nicht in verschiedenen Lagen getrennt, 

sondern mit einander gleichmässig gemengt Vorkommen. Der Glimmer ist in
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diesen Fällen von dunkeln Farben, der Quarz grau, der Feldspath gelblich oder 

weiss. Etwas grobkörniger sind die flasrigen Gneisse; der Glimmer ist in den

selben weniger häufig als in den vorhergehenden, gewöhnlich braun, doch auch 

weiss, der gelbliche Feldspath herrscht dagegen vor.

Diese Abänderungen des Gneisses sind es vorzüglich, die bei weitem die 

grösste Masse des Gneissgebietes zusammensetzen, und in welchen die ändern 

noch zu erwähnenden untergeordnet auftreten.

Der braune Glimmer tritt mehr und mehr zurück oder verschwindet gänzlich 

und wird von einem ganz weissen (nach den Untersuchungen des Herrn Prof. Dr. 

G r a i l i c h  Phlogopit, dessen Axenwinkel beiläufig S° beträgt) oder gelblich- 

weissen, selten grünlichen ersetzt; Quarz und Feldspath sind ebenfalls in gerin

geren Mengen vorhanden, so dass es schwierig wird den Feldspath nachzuweisen. 

Diese feldspatharmen Gneisse haben eine mehr locale Verbreitung, doch zeigen 

sie dort wo sie auftreten, eine bedeutende Entwicklung und setzen nicht selten 

für sich allein ganze Gebirge zusammen. Diess gilt namentlich von dem Duber 

Bergzug zwischen Cheynow und Bergstadtl Ratieboritz, von wo aus diese 

Gneisse südlich bis nach Cheynow herabreichen, von da bis in die Gegend von 

Horitz und Leickow sich erstrecken und die körnigen Kalke eingelagert enthalten. 

Ebenso bilden sie den östlichen Theil der Umgebungen von Bergstadtl Ratieboritz 

und können von da nördlich bis in die Gegend von Jung-Woschitz verfolgt werden, 

wo sie an dem steilen Absätze östlich von Jung-Woschitz sehr häufig auftreten. 

Mehr untergeordnet ist ihr Vorkommen südlich von Patzau namentlich in der Um
gebung von Schimbach.

Diese feldspatharmen, glimmerreichen Gneisse wechseln gewöhnlich mit unter
geordneten Schichten von einem flaserigen, an Feldspath reichen Gneisse. Dieser 

letztere findet sich in den ersteren überall gleichmässig vertheilt.

Aber auch untergeordnet treten diese Gneisse in dem herrschenden fein

körnigen oder schiefrigen Gneisse auf, so namentlich südlich von Sudomeritz in 

den Einschnitten der Poststrasse und an vielen ändern Puncten.

Eben so eigentümlich und für die aufgenommene Gegend von besonderer 

Wichtigkeit ist eine Abänderung des Gneisses, die sich durch den Reichthum an 

Feldspath auszeichnet. Der Feldspath ist gewöhnlich stark angegriffen, oft in 

Kaolin verändert, von gelber, ins Braune fallender Farbe, und bedingt eine ausser

ordentlich leichte Verwitterbarkeit dieses Gesteines. Der Quarz tritt gewöhnlich 

ganz in den Hintergrund. Der Glimmer ist in diesem Gneisse von sehr verschie
dener Beschaffenheit, bald ganz weiss nur in einzelnen Blättchen eingestreut, 

bald grün, dabei matt und gewöhnlich flaserig ausgehildet, bald dagegen braun 

und schwarz, wie in den herrschenden Abänderdungen des Gneisses.

Zu diesen Bestandtheilen des Gneisses kommt auch noch stellenweise Horn

blende hinzu und bildet grünlich gefärbte Gesteine, die als Uebergänge in Horn- 

blende-Gneisse bezeichnet werden müssen. In manchen Schichten concentrirt 

sich überdiess noch der Quarz und bildet quarzreiche Gneisse oder Quarz- 

schiefer, die ausser Quarz kaum noch einige Glimmerblättchen enthalten. Und 

auf diese Weise zeichnen sich diejenigen Gegenden, in welchen der feldspath- 

reiche Gneiss auftritt, durch eine grössere Mannigfaltigkeit in der petrographi- 

schen Beschaffenheit der Gesteine vor den übrigen aus.

Diese Gneisse sind vorzüglich in den Umgebungen von Tabor mächtiger 

entwickelt. Sie bilden von da einerseits südlich gegen Horky Bergstadtl, anderer

seits nördlich bis nach Liderowitz die Gränze gegen das Granitgebiet, ziehen 

sich aber auch aus der Gegend von Tabor über Mieschitz, Smislow, Zaluzi, Wresetz 
gegen Bergstadtl Ratieboritz und bilden den westlichen Theil dessen Umgebung

85*
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bis nach Hlasiwo und Alt-Woschitz. Das sehr complicirte Netz der Silber und Blei 

führenden Gänge bei Hatiebofitz gehört zum grössten Theile diesem Gneisse an. 

Ebenso setzen in diesem Gneisse die gleichartigen Silber- und Bleierz-Gänge bei 

Horky südlich von Tabor auf. Weitere Schürfungen haben das Vorkommen der

selben Gänge, wenn auch in geringerer Ausdehnung und ärmer an Gehalt, auch in 

dem Gebiete nördlich von Tabor bei Koschin nacligewiesen.

In diesem Gneissgebiete treten ferner noch Quarzfelslager auf. Von grösserer 

Bedeutung sind vorzüglich drei Vorkommnisse derselben, nämlich: am St. Anna- 

Berge bei Mieschitz östlich von Tabovr, zwischen Zaluzi und Zawadilka nördlich 

von Mieschitz, und nördlich von Cekanitz östlich von Nachod. An allen drei 

Puncten kommt der Quarz in Drusen, in ausgebildeten Krystallen vor, die in allem 

an die Quarzdrusen erinnern, die in den Silber und Blei führenden Gängen sowohl 

bei Hatiebofitz als auch bei Tabor Vorkommen.

Noch eine andere Abänderung des Gneisses kommt vorzüglich in der Gegend 

westlich von Tabor untergeordnet vor und begleitet daselbst die'körnigen Kalk

steinlager bei Woltin. Es ist diess ein dunkler graphithaltiger Gneiss. Auch bei 

Repec wurde dieser Gneiss beobachtet und scheint hier ebenfalls der Begleiter 

des körnigen Kalkes in der Gegend von Kasowitz zu sein. Das Vorkommen des 

Graphit-Gneisses kann nicht nur bei Aufsuchen der Kalklager gute Dienste leisten, 

sondern ist auch insbesondere dadurch von einigem Interesse, dass unmittelbar 

in seiner Nähe bald im Liegenden, bald im Hangenden Brauneisensteine lagerartig 

auftreten. So namentlich östlich von Repec auf dem Wege zum Jägerhause, süd

westlich bei Woltin an der Strasse zwischen Bozetitz und Wolschy in einer 

Länge von einer halben Stunde. Leider hietet das Terrain an diesen Stellen keinen 

Aufschluss über die Mächtigkejt dieser Brauneisensteinlager. Das Vorkommen des 
Brauneisensteines östlich bei Repec (südlich von Woltin, westlich von Tabor) ist 

noch dadurch von Interesse, dass hier in demselben Kakoxen vorkommt. In einem 

oberflächlich gelegenen Stücke von Brauneisenstein waren alle Klüfte damit 

erfüllt. Anfangs waren äusserlich die aufgewachsenen Kugeln sowohl als auch 

die einzelnen haarförmigen Krystalle grünlich gefärbt, färbten sich aber nach 

und nach ochergelb.

Die übrigen wichtigeren Varietäten des Gneisses werden noch dort erwähnt 

werden, wo die ändern Gesteine, mit denen sie in Berührung auftreten, beschrie

ben werden.

Die Lagerungsverhältnisse des besprochenen Gneissgebietes, welches, den 

westlichen Theil wo die Granite auftreten ausgenommen, das ganze aufgenommene 

Gebiet einnimmt, sind folgend^ :

Im Süden von Cheynow, Cernowitz und Pilgram ist die Lagerung des Gneisses 

am deutlichsten und constantesten entwickelt. Die Schichten streichen sehr 

regelmässig von West nach Ost (Stunde 6 —  7) und fallen durchaus ohne eine 

einzige bekannt gewordene Ausnahme nach Norden im Durchschnitt unter 45° 

Neigung. Horizontale Lage der Schichten ist sehr selten, dagegen findet man 

nicht selten die Neigung von 80° und senkrechte Schichtenstellung.

Im Norden des Gebietes, namentlich in der Umgebung von Launowitz, 

herrscht dieselbe Streichungsrichtung der Schichten vor; hier sind jedoch steilere 

Schichtenstellungcn selten- oder gar nicht zu beobachten, vielmehr liegen hier 

die Schichten zum grössten Theile horizontal, fallen aber ebenfalls stets nach 

Norden.

Im Nordosten zwischen Wotitz und Milcin streichen die Schichten von Süd

west nach Noidost, nur seltener rein von Süd nach Nord. Das Fallen Ist aber 

im;ner constant nach einer Richtung, nämlich gegen Nordwest und West.
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Zwischen Sudomeritz und Tabor herrscht die Streichungsrichtung Nord

west gegen Südost jedenfalls vor, doch ist das Fallen weder nach Südwest noch 

nach Nordost vorherrschend.

Oestlich von der Biela in der Umgebung von Pilgram scheint die Streichungs

richtung von Nord nach Süd (Stunde 2) herrschend zu werden mit einem Fallen 

nach West unter sehr steilen Neigungswinkeln.

Die in der Mitte des Aufnahmsgebietes befindliche Gneisspartie zwischen 

Jung-Woschitz, Pilgram und Cechtitz hat dagegen weder eine deutlich ausgespro

chene Streichungsrichtung, noch ein solches Fallen der Schichten. Es scheint 

als hätten sich die oben angegebenen Lagerungsverhältnisse des Gneisses an den 

Gränzen des Aufnahmsgebieles, auch gegen das Centrum desselben, jedes für 

sich eine Geltung zu verschaffen gewusst. Die Schichten liegen zum grössten 

Theile nahezu horizontal, man findet daher auf sehr kurzen Strecken das Streichen 

sowohl als auch das Fallen nach den verschiedenen Weltgegenden. Doch ist es 

gewiss, dass in diesem Gebiete die Streichungsrichtung Stunde 9 — 10 und 

Stunde 3— 4 vorherrschen, wenn auch das Fallen der Schichten nicht constant 
ist, sondern sehr häufig wechselt.

Dem Gneisse untergeordnete Gesteine sind Granite, Kalke und Hornblende- 

Gesteine, welche beiden letzteren sowohl einzeln für sich, als auch gewöhnlich 

mit einander zugleich vorzukommen pflegen.

Unter den Gran i t en  des Gneissterrains verdient der Granit des Blanik bei 

Launowitz am nördlichen Rande der Karte vorerst erwähnt zu werden. Das lichte 

Gestein besteht vorwiegend aus einem weissen oder gelblichen Feldspath und 

grauen Quarz; der Glimmer ist in einer nicht unbedeutenden Menge ebenfalls 

vorhanden, grösstentheils weiss (nach den Untersuchungen des Herrn Prof. Dr. 

G r a i l i c h  ist es Muscowit, dessen Axenwinkcl beiläufig 60“ beträgt), doch auch 

brauner einaxiger Glimmer ist stellenweise häufig. In dieser meist mittelkörnigen 

granitischen Masse sind körnig-stenglige Aggregate, stellenweise auch gut ausge

bildete Krystalle von Turmalin eingestreut. Das Vorhandensein des Turmalin ist 

in der ganzen Masse des Gesteins sehr gleichförmig und jedenfalls charakteristisch 

für diesen Granit. Daher Turinalingranit. Nur selten ist der Feldspath in einzelnen 

deutlicher aJsgebildeten Krystallen zu beobachten. Ueberall findet man in diesem 

Granite eine Andeutung von einer Parallelstructur. In jenen Varietäten sogar, 

wo der Glimmer weiss ist und somit dem Gesteine keine Färbung ertheilen kann, 

verursachen der weisse Feldspath und der graue Quarz eine deutliche Streifung 

des Gesteines, die in dem lagenweise wechselnden Vorherrschen dieser Bestand

te ile  begründet ist, und nur das unregelmässige Auftreten des Turmalins verleiht 

dem Ganzen ein granitisches Ansehen. Tritt der Turmalin zurück, und erscheint 

der dunkle Glimmer häufiger, so ist die flasrige Structur des Gesteines unver

kennbar. In dieser Weise übergeht auch in der That der Turmalin-Granit des 

Blanik in den rings herum herrschenden Gneiss, indem unmittelbar an demselben 

ein flasriger Gneiss herrschend wird, der erst allmählich in den glimmerreichen 

übergeht, ohne dass hier von scharfen Abgränzungen die Rede sein kann.

Aber auch mitten in jener Gegend, wo die granitische Beschaffenheit des 

Blaniker Turmalingranites am deutlichsten ausgeprägt ist, findet man einzelne 

kleinere in der Länge und Breite vorzüglich ausgedehnte lagerartige Vorkommnisse 

von einem ganz deutlich ausgesprochenen flascrigen Gneisse, in welchem merk

würdigerweise der Feldspath und Quarz zurücktreten, dafür aber der braune 

Glimmer und Turmalin zuweilen in zollgrossen und grösseren Krystallen herrschen.

Der Turinalingranit des Blanik ist sehr deutlich in Platten abgesondert. Die 

Platten am westlichen Abhange des Blaniks nehmen nicht selten die Grösse einer
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Quadratklafter ein, bei kaum fussgrosser Mächtigkeit. Die Richtungen der Platten- 

Absonderungen fallen aber nie mit jener der mehr oder minder deutlichen Pa- 

rallelstructur des Blaniker Granites zusammen, wodurch dieser insbesondere als 

Granit ausgezeichnet ist. Diese Platten-Absonderung verliert sich allmählich 

gegen die Gränzen des Gesteines, so dass sie im Gebiete des flasrigen Gneisses 

nicht mehr beobachtet werden kann.

Mit dieser Platten-Absonderung des Blaniker Turmalingranits scheint im 

innigen Zusammenhange eine Erscheinung zu stehen, die hier näher berührt 

werden soll. Der Blanik zeichnet sich in seiner höchsten Erhöhung durch ein

zelne Felspartien aus, die aus der Ebene des Rückens frei emporstehen und we

nigstens nach zwei Richtungen von senkrechten Wänden begränzt werden. Eine 

solche Felspartie wird als Aussichtspunct benützt, und besteht aus einzelnen 

mehr oder minder horizontal über einander liegenden Platten. An ändern dieser 

Felspartien, namentlich in geschützter Lage im Schatten weitarmig ausgebreiteter 

Buchen, findet man die Absonderung in Platten nicht, dafür aber eine merkwür

dige horizontale Ausfurchung der senkrechten Felswände, in der sich die Furchen 

wie Wellen gegenseitig ablösen und in einander verfliessen. Diese Furchen, die 

sehr lebhaft an die Auswaschung der Meeresufer erinnern, haben die Eigentüm

lichkeit mit der Platten-Absonderung gernein, dass nicht nur ihre Richtung jener 

der Platten-Absonderung parallel ist, sondern auch mit der Richtung der Parallel- 

structur des Granits einen Winkel bildet.

Die Masse des Turmalingranites am Blanik ist gegen die des umgebenden 

Gneisses verschwindend klein. Sie nimmt den von Süd nach Nord gestreckten 

eigentlichen 2065 Fuss hohen Blanikberg ein, bildet die Krizowa hora bei Kraso- 

witz, und einen Rücken, der sich zwischen Krasowitz und Chmelna, nördlich von 

Prawotin, von West nach Ost erstreckt. Von da, aus der Gegend von Miretitz, in 

nordöstlicher Richtung folgen noch einige Vorkommnisse dieses Granites nach 

einander bis ausserhalb der nördlichen Gränze der begangenen Karte.

Die Umgebung dieses Granites zeichnet sich in der Weise aus, dass unmit

telbar am Granite der flasrige Gneiss herrscht und langsam in den glimmerreichen 

allgemein verbreiteten Gneiss übergeht. Von steilen Stellungen der Schichten ist 

in seiner Umgebung gar nichts beobachtet worden. Im Gegenteile liegen die 

Schichten des Gneisses am westlichen Abhange des Blaniks an der Strasse, wo 

sie auch etwas Hornblende führen und glimmerarm sind, ganz horizontal. Die 

Uebergänge des Granits in den flaserigen und den glimmerreichen herrschenden 

Gneiss lassen sich am besten in der Gegend von Kunowitz, Miretitz und Malowid 

beobachten. Bei Miretitz südwestlich tritt ebenfalls Hornblende im glimmerarmen 

feinkörnigen Gneisse auf; doch ist leider diese wie die frühere Stelle nicht auf

gedeckt, und bietet über das Verhältniss dieser Gesteine zu dem Granit keine 

Aufschlüsse.

Wenn es schon aus dem Gesagten einleuchtet, dass der dem Gneissgebiete 

ungehörige Granit des Blaniks nicht als Granit, sondern als ein Uebergang aus 

Gneiss in Granit betrachtet werden soll, so ist diess 11m so mehr von den Gra

niten, die südlich in der Umgebung von Pilgram auf der Karte ausgeschieden 

worden sind, der Fall. In der südöstlichen Ecke der aufgenommenen Karte bei 

Pilgram herrscht der flasrige Gneiss vor dem glimmerreichen jedenfalls vor. In 

diesem kommen nur stellenweise granitische Ausscheidungen vor; so namentlich an 

der Biela zwischen Hauserowka und Wratischow bei Wlasenitz und Drwohlaw, 

bei Striter, nördlich bei Lipkowawoda und westlich von Chmelna beiNeu-Cerekwe. 

ln diesen granitischen Gesteinen herrscht ebenfalls der Feldspath und Quarz vor 

dem Glimmer vor; der Glimmer ist statt in Flasern nur zerstreut in einzelnen
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weissen und braunen Blättchen vorhanden und dem körnigen Gemenge de9 Quarz 

und Feldspath beigemengt.

Unter allen diesen Vorkommnissen kann noch am füglichsten das Vorkommen 

dieses Gesteins nördlich von der Lipkowawoda mit dem Namen eines Granites 

bezeichnet werden. Es wird dasselbe ebenso wie jenes beit)rwohlaw, zum grössten 

Theile nur die auf der Oberfläche liegenden Blöcke, zu architektonischen Zwecken 
verarbeitet.

Alle diese auf der Karte ausgeschiedenen Granite und granitischen Gesteine 

erreichen keine grosse Ausdehnung; viele von denselben konnten ihrer Kleinheit 

wegen nicht näher bezeichnet werden, namentlich am östlichen Abhange des St. 

Florian-Berges südwestlich von Pilgram, in Siprawec östlich von Rothfecitz und an 

vielen ändern Puncten. Interessant ist jedoch die Thatsache in der südöstlichen 

Ecke der Karte, dass hier der flaserige Gneiss in langgestreckten Lagerzügen 

mit dem glimmerreichen wechsellagert, und dass diese Züge genau der 

Streichungsrichtung des Gebirges folgen (Stunde 2). Ein solcher Zug von flase- 

rigem Gneiss erstreckt sich von Drwohlaw über Hauserowka weiter nordöstlich, 

ein zweiter wurde aus der Gegend von Stritef und Bor über Austraschin, Ondre- 

jow bis Pilgram und Krasikowitz und weiter nach Nordosten verfolgt, beide 

gleichsam als Verbindungsglieder der granitischen Ausscheidungen. Ein dritter 

Zug wurde in der Gegend zwischen Ciskow, Bacowitz, Thiechoras und Siprawetz 

beobachtet. Der dazwischen vorkommende glimrnerreiche Gneiss zeichnet sich 

durch seine Festigkeit und vorzüglich dadurch aus, dass er grössere, an den 

Rändern mit der Gesteinsmasse vollkommen verwachsene, bis 1 Zoll und darüber 
grosse Orthoklas-Krystalle enthält, die viele in ihrer Masse eingeschlossene rund

liche Quarzkörner enthalten. Diese Vorkommnisse sind sehr deutlich bei Wrati- 

schow südlich von Rynaretz (zwischen den ersten zwei Gneissziigen) entwickelt, 

wo dieser feste Gneiss eine auffallende schrofle Terrains - Erhöhung bildet. 

Auch bei Krasikowitz nördlich von Pilgram ist dasselbe Vorkommen beobachtet 
worden.

Pegmatite und die weissen feinkörnigen Lagergranite treten nur selten im 

Gebiete des Gneisses vor. Im Norden sind Pegmatite nur in der nächsten Umge

bung des Blanik und auch hier nur im flasrigen Gneisse zu treffen. Sie enthalten 

hier auch, aber nur selten, Turmalin, zum Theil in deutlich ausgebildeten Kry- 

stallen, so namentlich südlich bei Malowid, nördlich von Prawotin. Im flasrigen 

Gneisse bei Krasikowitz wurde ein Gang von Schriftgranit beobachtet. Die übri

gen bekannt gewordenen Pegmatite kommen nur an der Gränze des Gneisses 

gegen das Granitgebirge vor und sollen mit dem Granitgebirge zugleich bespro

chen werden.

Lager von weissen feinkörnigen Graniten kommen ebenfalls nur an der 

Gränze des Granitgebirges oder im flasrigen Gneisse vor. Die Vorkommnisse der 

letzteren sollen hier erwähnt werden. Bei Lhotha südlich von Pilgram an der 

Strasse steht ein Lager (?) von weissem feinkörnigen Granit an, der nebst wenig 

weissem Glimmer, derben Granat führt. Bei Popelisna, südöstlich bei Rothfecitz, 

wird eine Anhöhe von einem weissen feinkörnigen Granite gebildet, in dem sehr 

viele Quarzgänge aufsetzen.
Unter den Gesteinen, die dem Gneissgebiete angehören und in dem Gneisse 

als untergeordnete Lager auftreten, ist das wichtigste zugleich und interessan

teste das Vorkommen der körn igen  Kalke und der Hornb lende-Geste ine .  

Beide kommen am häufigsten mit einander zugleich vor und beweisen hiedurch 

eine gegenseitige Abhängigkeit. Diese Fälle sollen vorerst berührt werden, und 

dann jene folgen, wo beide gesondert auftreten.
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Die Vorkommnisse des körnigen Kalkes und der Hornblende-Gesteine con- 

centriren sich gleichsam in der Gegend östlich bei Cheynow.

Wenn man von Cheynow der Strasse nach gegen Kladrub fortschreitet und 

von hier nach Norden den Weg zu den Steinbrüchen einschlägt, so sieht man 

hier den an weissem Glimmer reichen, dagegen feldspatharmen Gneiss die ganze 

Gegend bilden. Die Steinbrüche zusammengenommen bilden einen Zug, der 

auf dem südlichen Abhange der Pacowa-Hora sehr regelmässig von West nach 

Ost streicht. Einerseits im Osten reichen die Sftinbrüche nicht bis nach Leickow, 

gegen Westen folgen sie ununterbrochen auf einander bis an den Horitzer-Bach 

und setzen auf dem ändern Ufer abermals fort, bis sie am Cheyuower Bache ganz 

aufhören. In den am ineisten nach Süden gerückten Steinbrüchen werden bis 

4 Klafter mächtige Kalklinsen bearbeitet, die hier nur von dem herrschenden 

Gneisse (mit weissem Glimmer) eingeschlossen werden und sich nach kurzem 

Laufe nach Osten und Westen langsam auskeilen. Der Kalk ist beinahe dicht, 

feinkörnig, blendendweiss, ohne alle fremdartigen Beimischungen. Nur an ein

zelnen Blöcken konnte ich eine gelbliche, stellenweise auch grünliche Färbung 

des Kalkes bemerken, die von einer Beimengung von Serpentin herrührt. Diese 
Verhältnisse bieten dar die im tiefsten Liegenden der ganzen Kalkformation be

triebenen Steinbrüche am linken Ufer des Horitzer Baches. In den nächstein 

darauf folgenden nördlicheren Steinbrüchen sind die Kalklinsen nicht mehr so 

mächtig, kaum eine Klafter dick. Der Gneiss enthält dünne Schichten von Horn- 

hlende-Gesteinen, auch Quarzschiefer treten stellenweise im Gneisse auf. In den 

obersten Steinbrüchen beträgt die Mächtigkeit der Kalklinsen kaum einige Schuhe, 

je weiter ins Hangende, wechseln um so dünnere Ksikschichten mit Hornblende- 

Schiefern und mächtigen Lagen von Granitschiefern. Endlich hört der Kalk gänz

lich auf oder bildet nur kaum zolldicke Zwischenlagen in den Quarzitschiefern, 

die sich unmittelbar im Hangenden der Formation in einem bis über 12 Klafter mäch

tigen Lager entwickeln. Hierauf folgt das Hängendste der Kalkformation, der die 

Gräthe der Pacowa-Hora bildende über 10 Klafter mächtige Hornblende-Schiefer. 

Im Norden des Hornblende-Schiefers tritt wieder Gneiss (mit dem weissen 

Glimmer) auf Somit besteht das grosse Lager des körnigen Kalkes bei Ober- 

Hofitz und Leickow nordöstlich von Cheynow aus vielen kleinen Linsen, wovon 

mehrere zusammen in Verbindung mit Gneiss-Hornblendeschiefer und Quarzit

schiefer die Mächtigkeit des Lagers bilden, im Streichen des Lagers sich 

vielfach auskeilen und wieder zum Vorschein kommen. Die Kalklinsen sind im 

Liegenden mächtiger und nehmen gegen das Hangende bis auf einen Zoll an der 

Mächtigkeit ab.

Hieraus erklärt sich zum Theil schon der unregelmässige Betrieb der Stein

brüche.

Wie schon erwähnt wurde, erreichen die Steinbrüche die Strasse bei Leickow 

nicht. In der That endet auch das Kalklager bevor es die Strasse erreichen 

konnte, denn man sieht bei Leickow nur mehr den Hornblendeschiefer als Lager 

im Gneisse noch etwas östlicher fortstreichen, um sich gänzlich zu verlieren.

Im westlichen Fortschreiten wird das Kalklagcr vom Horitzer Bach-Thale 

vollkommen abgeschnitten, erscheint aber am rechten Ufer dieses Baches mit 

seiner ganzen Mächtigkeit, um am Chevnower Bache ganz zu verschwinden. In 

diesem Theile ist der Kalk meist sehr feinkörnig, dabei blendend weiss, nur von 

einigen Schichten eines sehr grobkörnigen bläulichen Kalkes durchzogen, dessen 

einzelne Individuen bis ■*/„ Zoll gross sind.
Ueber den Cheynower Bach zieht der körnige Kalk nicht fort, wohl aber 

das Lager der Hornblendeschiefer, bis an den Masowitzer Bach. Erst bei
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Welmowitz erscheint das Kalklager in grösserer Mächtigkeit wieder. Die Stein

brüche werden hier tief unter dem Schotter des Thaies betrieben, und bieten nur 

wenige unvollständige Aufschlüsse. So konnte es namentlich nicht ermittelt 

werden, ob auch hier noch das Kalklager von Hornblendeschiefern- begleitet 

wird. Die Schichten dieses Kalkzuges streichen regelmässig von Ost nach West 

(Stunde 7) und fallen eben so regelmässig unter 4S# nach Nord.

Im Süden dieses nahezu eine halbe Meile langen Zuges tritt ein zweiter Zug 

von körnigen Kalken auf, bei Hroby beginnend zieht er längs dem Hroby-Bache 

bis nach Audol, und erscheint nach einer bedeutenden Unterbrechung bei Wiezna 

noch einmal. Dieser Kalkzug ist aber bei weitem mehr unterbrochen und unregel

mässig, die Kalklinsen sind weniger mächtig und von Quarzitschiefern häufiger 
durchzogen.

Das Kalklager unmittelbar nördlich am Teiche bei Hroby hat die Horn

blendegesteine im Liegenden und bildet somit einen Gegensatz zu dem Leickower 

Lager. Seine Schichten fallen ebenfalls steil nach Nord. Der Kalk ist mittelkörnig 

und wird von weissem strahligen Tremolit durchzogen.

Nordöstlich von Hroby zwischen Lazan und Neuhof ist die (etwas verwor
fene?) Fortsetzung dieses Lagers. Die Kalklinsen sind hier weniger mächtig 

die Quarzschiefer dagegen vorherrschend. Die wenigen Entblössungen zeigten 

keine anstehenden Hornblendegesteine.

Nach einer kleinen Unterbrechung ist das Lager körnigen Kalkes wieder 

durch Steinbrüche bei Audol aufgedeckt. Hier herrschen ebenfalls die Zwischen

lagen von Quarzschiefer und Hornblende vor dem Kalk. Im Hangenden wird das 

Lager-von Hornblendeschiefern begleitet. Ueberdiess erscheinen, nördlich von 

diesem Lager hoch auf dem rechten Ufer des Thaies, die Hornblendegesteine 

noch einmal in einem begleitenden, nahezu parallelen, flach nach Norden fallen

den Lager. Diesem entspricht auf der entgegengesetzten Seite des Thaies ein 

lagerförmiges Vorkommen von Serpentin besser, von einem Mittelgestein, 

das sich einerseits einem Hornblendegestein nähert, andererseits aber Eigen

schaften des Serpentins besitzt. Im Liegenden dieses Lagers erscheinen Quarzite 

und schwarze kieselige Schiefer. Beide fallen unter 50 —  60 Graden nach 

Norden, während das Kalklager kaum unter 45 Graden geneigt ebenfalls nach 

Norden fällt.

Nach einer nochmaligen bedeutenden Unterbrechung erscheint das Kalklager 

bei Wiezna wieder, unter ähnlichen Verhältnissen.

Endlich ist das östlichste Lager dieses Kalkzuges bei Hoch-Lhota beinahe 

schon gänzlich ausgebaut.

Diesen südlicheren Zug des körnigen Kalkes begleiten bald im Liegenden, 

bald im Hangenden Schichten von graphitischem Gneiss, aber von unbedeutender 

Mächtigkeit, die namentlich dort am deutlichsten hervortreten, wo der Kalklager- 

zug unterbrochen erscheint, und stellen auf diese Weise die Verbindung der ein

zelnen Theile des Zuges her.

Als Fortsetzung dieses Zuges nach West könnte noch das Vorkommen des 

körnigen Kalkes mit Hornblendeschiefern östlich bei Cheynow betrachtet werden.

In der Fortsetzung dieser beiden Züge des körnigen Kalkes bei Cheynow 

gegen West sind noch einige vereinzelte Vorkommnisse des körnigen Kalkes 

bekannt geworden.

Zwischen Tabor und Alt-Tabor an der Luznic wurde ehemals eine Kalklinse 

ausgebeutet, wovon gegenwärtig nur der Steinbruch ein Zeugniss gibt.

Noch weiter westlich sind an der Luznic, östlich von Stahletz, drei Vor

kommnisse von körnigem Kalk. Das südlichste Lager bei der Suchomel-Müble

K . k . geologische Reichsanslalt. 9 . Jahrgang 1858. IV. 8 6



6 7 2 Dionys Stur.

besteht aus einem feinkörnigen dolomitischen Kalke, die nördlich daYon liegenden 

bestehen aus körnigem Kalk.

Bei Woltin nordwestlich an der Strasse wird eine kleine Kalklinse abgebaut, 

die von graphitischem Gneisse umgeben ist.

Oestlich von Unter-Kralowitz bei Zibridowitz ist im Niveau der Zeliwka in 

dem tiefen Thaleinschnitte derselben ein Kalklager von grösserer Mächtigkeit 

aufgeschlossen. Der körnige Kalk enthält viel Schwefelkies, auch Pegmatit in 

nesterförmigen Massen. Auf die Verhältnisse zwischen Pegmatit und körnigem 

Kalk werden wir noch einmal zurückkommen.

Diese vereinzelten Kalklager werden von Hornblendegesteinen nicht begleitet, 

wenn auch Hornblende in ihrer Umgebung erscheint, so ist sie nur untergeordnet 

in den umgebenden Gesteinen beigemischt vorhanden.

An diese reihen sich noch folgende zum Theil schon ausgebaute Kalklinsen 

von unbedeutender Mächtigkeit: bei Radmeritz, Kamberg, nordwestlich und süd

östlich bei Noskow und Leschtin, nordwestlich von Jungwoschitz.
Nun kommen wir in der Betrachtung der Honiblendegesteine und einiger 

ändern mit ihnen verwandten Gesteine in solchen Orten, wo sie von körnigen 

Kalken nicht begleitet werden.

Am Judenberge östlich von Kladrub wurden zwei Lager von Hornblende

schiefern beobachtet, die beiläufig die Mitte des Terrains zwischen den beiden 

grossen Cheynower Kalkzügen einnehmen. Südlich und auch nördlich von dem 

Kalklager bei Wiezna sind noch einige Vorkommnisse derselben Gesteine. 

Ausserhalb der Kalkzone sind die Hornblendeschiefer nur am Rochbei'g, östlich 

von Chrnelna, südlich von Neu-Cerekwe, dann nördlich bei Damienitz, südöstlich 

von Kamberg, nördlich bei Milcin, und bei Strezmier nordwestlich von Su- 

domeritz beobachtet worden. Alle diese Lager zeigen eine unbedeutende Aus
dehnung.

Im Früheren wurde auf das Vorkommen eines Mittelgesteines zwischen Ser

pentin und Hornblcndegestein hingedeutet, welches südlich von dem Audoler 

Kalkzuge am linken erhöhten Ufer des Hroby-Thales lagerförmig auftritt. Dieses 

Lager wird im Hangenden von Quarzit und Quarzitschiefern begleitet.

Ein zweites Vorkommen dieses Gesteins wurde in der Umgebung von Kamen 

untersucht. Dieses Gestein könnte man als ein wahres Gemenge aus Serpentin 

und Hornblende bezeichnen. In den Klüften dieses Gesteins findet sich faseriger 

Asbest in nicht unbedeutender Menge. Dieses Gestein bildet hier schroffe, aus 

der ebenen Umgebung steil emporsteigendc schwarze Felsen, die in der Richtung 

von Südost nach Nordwest aufeinander folgen. Auf einem derselben ist das Schloss 

Kamen aufgebaut.

Das Auftreten dieses Gesteins mit Serpentin, Hornblendegestein und Eklogit 

in der Umgebung von Jung-Woschitz bietet ein erhöhtes Interesse dar.

Unmittelbar über Jung-Woschitz erhebt sich ein steiler kegelförmiger Berg 
(Jung-Woschitz 1452 6, dieser Berg 1572-6 Fuss Mccresliöhe), früher mit einer 

Burg, gegenwärtig mit einer Kapelle geziert. Eine wenn auch nicht so erhabene, 

aber'dem Schlossberge correspondirende Anhöhe erhebt sich nördlich bei Pawlow. 

Beide früher im Zusammenhange, gegenwärtig durch die Spalte des Jungwo- 

schitzer Baches getrennt, bilden eine mondförmige, anmuthige Felspartie, an 

deren Fusse sich die Teiche bei Pawlow ausbreiten. Dieses schroffe, für sich von 

der einförmigen Umgebung auffallend abweichende Gebirge, wird von einem fein

körnigen massigen Gesteine gebildet. Dasselbe besteht zum grössten Theile aus 

Hornblende, sehr wenig Feldfcpath und Quarz; stellenweise ist derber Granat 

bald in grösseren körnigen Aggregaten, bald sehr fein vertheilt dieser Gesteinsmasse
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beigemengt. Gänge von einem gewöhnlich sehr grobkörnigen Pegmatit durch

kreuzen es in verschiedenen Richtungen. Der Quarz dieses Pegmatits kommt in 

grossen unregelmässig begränzlen Stücken in der Gängniasse eingeschlossen 

vor. Nach der Verwitterung des Ganggesteins bleiben die Quarzstücke oberfläch

lich herumliegen und bedecken die ebeneren Stellen und Abhänge des Gebirges. 

Quarz kommt übrigens auch für sich allein auf Gängen in diesem Hornblende

gestein vor. Das Ganze erscheint als ein mächtiges Lager in dem umgebenden 

Gneisse. Der Gneiss in unmittelbarer Nähe bietet ein fremdartiges Ansehen, ist 

schmutziggrün, von erdigem Ansehen, und enthält nebst den gewöhnlichen Be- 

standtheilen eine grüne, matte, erdige Masse beigemengt. Je nach den verschie

denen Theilen des Lagers streicht der Gneiss entsprechend nach verschiedenen 

Richtungen am westlichen Ende des Lagers Stunde 9, in der Spalte am linken 

Ufer des Baches nach Stunde 3— 4, am rechten Ufer dagegen nach Stunde 6, im 

Süden des Lagers dasselbe unterteufend, im Norden demselben auflagernd. Am 

östlichen Theile des Lagers bei Pawlow unterteuft dasselbe ein flaseriger Gneiss. 

Auch sind in der Umgebung von Jung-Woschitz, namentlich im Westen des Horn

blendelagers, feldspathreiche flaserige Gneisse häufig entwickelt.
Weiter im Norden, von diesem Vorkommen getrennt, kommen in der Thal

sohle der Blanitz bei der Schönberger Mühle Serpentine und Eklogite vor, 

welche letztere insbesondere mit den Vorkommnissen am Schlossberge bei Jung- 

Woschitz eine innige Verwandtschaft zeigen.

Die Blanitz theilt dieses Vorkommen in zwei ungleiche Theile. Der östliche 

kleinere Theil wird abermals durch den von Biele herabziehenden Bach in zwei 

kleinere Partien getheilt. Somit können wir zur leichteren Verständigung in dem 

zu betrachtenden Terrain, dessen Mitte beiläufig die Schönberger Mühle einnimmt, 

drei Partien unterscheiden, eine nordwestliche, eine nordöstliche und südliche,' 

deren Lage auf die Schönberger Mühle bezogen wird. Im Nordosten von der 

Schönberger Mühle bilden steile felsige Abhänge das rechte Ufer der Blanitz. 

Sie bestehen aus einem sehr festen feinkörnigen Eklogit. Am südlichen Ende 

dieses Vorkommens lagert auf dem Eklogit ein deutlich geschichteter Serpentin, 

dessen Schichten nach Süd fallen. In der nordwestlich von der Schönberger 

Mühle liegenden Partie ist der grösste Theil der Masse des Serpentins vorhanden, 

indem er westlich bis nahezu an die Strasse reicht. Die ganze Serpentinmasse 

ist gut geschichtet. Die 2 —  3 Zoll mächtigen Schichten, die bald mit dünneren, 

bald mit mächtigeren wechseln, stehen nahezu senkrecht oder fallen südlich, 

südwestlich oder westlich. Unmittelbar nordwestlich bei der Mühle ist das eine 

scharfe Krümmung bildende Ufer der Blanitz gut aufgedeckt und hier kann man 

auch das Streichen und Fallen der Schichten sehr gut beobachten. Die nörd

lichsten Schichten streichen nach Stunde 6 und fallen südlich, die Schichten 

westlich von der Mühle streichen von Nord nach Süd Stunde 1 und fallen nach 

West, die mittleren dagegen streichen Stunde 9 — 10 und fallen nach Südwest. 

Die dazwischen liegenden Richtungen sind ebenfalls in dem Streichen der Schich

ten ausgedrückt, so dass wenn man von Nord nach Süd längs des linken Ufers 

der Blanitz fortschreitet, man alle Streichungsrichtungen zwischen Westost und 

Nordsüd an den Serpentinschichten nach einander beobachten kann. Nicht alle 

einzelnen Schichten der Serpentinmasse sind von gleichartiger Beschaffenheit. 

In einigen Schichten steht zwar ein mit einem Ueberzug von Pikrolith versehener 

Serpentin an, dessen Klüfte mit Chrysotil angefüllt sind. Doch wechselt dieser 

Serpentin mit Gesteinen, die genau jenen am Schloss Kamen und dessen Umge

bung vorkommenden gleich sind und hier auch jedenfalls vorherrschen. Nicht 

selten trifft man dünnere, ganz unveränderte Schichten von Eklogit mit diesen
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Gesteinen wechselnd. Stellenweise findet man ein Quarzgestein in kleineren 

Trümmern anstehend, das nur aus Quarz und Chlorit zu bestehen scheint; auf 
Klüften in demselben ist Chalcedon ausgeschieden.

Die südliche Serpentinpartie ist wenig aufgedeckt, die Schichten streichen 

nach Stunde 9 und fallen südwestlich. Die Gesteine sind hier dieselben wie in 

der grossen Serpenlinmasse.

Alle diese hier flüchtig berührten Erscheinungen, das Geschichtetsein des 

Serpentins, die wechselnde Beschaffenheit des Gesteins, das Mitvorkommen von 

Chlorit, Quarz, Chalcedon, die Wechsellagerung des Serpentins mit unverän

dertem Eklogit, und die Ueberlagerung des letzteren von .dem Serpentin (Mittel

gestein), das Vorkommen dieses Mittelgesteins in Gegenden, wo Hornblende
schiefer zur grösseren Entwicklung gelangten (Kamen, Audol), das Vorkommen 

des Eklogits mit unveränderten Hornblendcgesteinen (Schlossberg bei Jung- 

Woschitz), alle diese Erscheinungen sprechen dafür, dass der Serpentin sowohl 

als auch das Mittelgestein als ein Umwandlungsproduct aus den Hornblende

gesteinen zu betrachten ist. Nördlich von diesen Vorkommnissen, östlich bei 

Skreyschow, ist im flaserigen Gneisse ein feldspathreiches Hornblendegestein 

eingelagert, die Schichten streichen nach Stunde 4 und fallen südöstlich; kaum 

einige Schritte davon entfernt, wurde noch ein wenig aufgedecktes Vorkommen 
von Eklogit beobachtet.

Der diese Vorkommnisse umgebende Gneiss zeichnet sich in gar keiner 

Weise vor dem der entfernteren Umgebung aus. Das Streichen der Schichten ist 

ebenfalls ganz ungestört, die geringen vorkommenden Störungen beschränken 

sich bloss auf die unmittelbare Umgebung.

Nun kommen wir noch zu denjenigen Gegenden, die sich vorzüglich 

durch das Auftreten häufiger Einlagerungen von Quarzitschiefer auszeichnen. 

Diesen zwischen Cechtitz, Patzau und Pilgram gelegenen Gegenden mangeln 

nicht nur die Einlagerungen von körnigem Kalk, sondern auch jene der Horn

blendegesteine; Granite fehlen ebenfalls in diesem Terrain. Nur die Vor

kommnisse der Quarzitschiefer unterbrechen die Gleichförmigkeit des Gneiss- 
Terrains.

Die Quarzitschiefer bestehen zum grössten Theile nur aus Quarz, sind dicht, 

äusserlich braunroth, innerlich grau oder bläulichgrau. Nur selten tritt auf den 

Spaltungsflächen lichtbrauner Glimmer in kleinen Schuppen beigemengt auf. 

Eben so selten ist der Feldspath, meist in Körnern, die zu Kaolin zersetzt 

sind, dem Gesteine beigemengt. Nirgends wurden die Glimmerblättchen für 

sich allein so vorherrschend beobachtet, dass ein Uebergang in Glimmerschiefer 

hervorgehen würde. Immer tritt mit dem Glimmer zugleich der Feldspath auf, 

so dass die Quarzitschiefer dieser Gegend nur in den Gneiss Uebergänge 

darbieten. Die Lagerung dieser Schiefer entspricht immer jener des umgeben

den Gneisses.

Am ausgedehntesten ist die Verbreitung der Quarzitschiefer im Strazist- 

Walde, nördlich von Gross-Chizka. Von geringerer Bedeutung sind die Ein

lagerungen der Quarzitschiefer bei Slawietin und Risnitz, westlich von Luka- 

wetz, auf dem Kocihrady-Berg bei Skuranowitz, und bei Wonschow, süd

östlich von Cechtitz; südlich zwischen Rowna und Masowitz, westlich von 

Rothrecitz, bei Praslawitz, Patzau, Gross-Chizka und Hodiegowitz (nördlich 
von Pilgram).

Doch auch ausserhalb dieses quarzreichen Terrains treten Quarzschiefer auf, 

namentlich am Swidnik-Berg, nördlich von Cernowitz und bei Bzowa unweit des 

Serpentins, nördlich von Jung-Woschitz.
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Granit.

Das eigentliche Granitgebirge nimmt nicht ganz den vierten Theil des auf

genommenen Terrains ein, und ist im Westen dieses Terrains, am westlichen 

Rande der Karte von Tabor, in bedeutender Entwicklung zu beobachten.

Die Höhenverhältnisse dieser Gegenden hängen in gar keiner Verbindung 

mit dem Auftreten des Granites. Denn an der Zusammensetzung der höchsten 

Erhebung des Terrains in diesem Theile des aufgenommenen Gebietes nehmen 

gleichen Antheil die Granite mit den Gneissen und dem noch zu besprechenden 

Schiefer.

Dreierlei verschiedene Granite sind in dem Granitgebirge entwickelt, die 

nicht nur petrographisch verschieden sind, sondern auch ein getrenntes, gegen

seitig ausschliessendes Vorkommen zeigen.

u) P o rp hy ra r t i g e r  Granit .

Der schon oben erwähnte grosse Granitzug, der das Gneissgebiet von der 

Sillurtormation trennt, berührt in seiner nordöstlichen Fortsetzung bei Amschel- 

berg, als porphyrartiger Granit das aufgenommene Gebiet, und erfüllt die nord

westliche Ecke der Karte von Tabor, zwischen Wotitz, Bellechowitz und Wogkau. 

Ausserdem entsendet derselbe Granitzug aus der Gegend von Klein-Chizka und 

Nadiegkau ( Joke ly ,  Jahrb. der k. k. geol. Reichsanstalt, VI. Jahrg., Seite 371) 

einen sich von dem Hauptzuge abzweigenden Vorsprung von porphyrartigem Granit 

in das aufgenommene Terrain, der sich in der Umgebung von Gistebnitz ausbreitet 

und gleich östlich bei Gistebnitz endet.

Dieser schon so oft beschriebene Granit tritt hier ebenfalls ganz in der 

Weise auf, wie es in ändern Gegenden beobachtet wurde. Die untergeordneten, 

aber oft sehr häufigen Vorkommnisse von weissen feinkörnigen Graniten sind auch 

in diesem Gebiete für denselben bezeichnend. Die ungleichförmige Verwitterungs

fähigkeit des porphyrartigen Granits ist hier auch deutlich durch die häufig die 

Oberfläche bedeckenden abgerundeten Blöcke ausgesprochen, die nie eine con- 

centrisch - schalige Absonderung zeigen und daher sowohl unter der Erdober
fläche, wie auch denAthmosphärilien ausgesetzt, unverwüstbar sind, und auf diese 

Weise ein nur durch Sprengpulver wegzuräumendes Hinderniss der Agricultur 

entgegenstellen.
Die Gränze des porphyrartigen Granites gegen das Gneiss- und Schiefer

gebirge von Lhota-Jankowa, südwestlich über Wotitz, Strelitow, Nazditz und 

Dietkau, ist ebenfalls ganz in derselben Weise wie anderwärts bezeichnet. Die 

südöstliche Gränze des porphyrartigen Granites wird nämlich von einem Mittel

gestein, dem Granitgneiss gebildet, dass sich einerseits durch die grossen 

porphyrarlig eingewachsenen Krystalle dem porphyrartigen Granit nähert und 

mit demselben innig .verwandt durch allmähliche Uebergänge verbunden ist; 

durch die in Folge der parallelen Anordnung der Bestandtheile deutliche 

Schichtung als Gneiss charakterisirt. Der Uebergang aus dem Granitgneiss in 

die Gesteine des Gneissgebietes ist ein plötzlicher und bietet daher auch auf

fallendere Unterschiede zwischen diesen Gesteinen.

Der Granitgneiss streicht mit der Gränze des Granites parallel, im Durch

schnitt Stunde 3 —  4; das Fallen ist überall und ohne Ausnahme nach Nord west. 

Somit unterteuft der Granitgneiss an allen Orten ohne Ausnahme den porphyr
artigen Granit.

In derselben Richtung (Stunde 3—4) setzt aber der Granitgneiss auch noch 

in jenes Gebiet nach West fort, wo der Gneiss und Schiefer bereits aufgehört
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haben, und auch südlich vom Granitgnciss ein zweiter Granit auftritt. Ueber 

diese wichtige Thatsache kann man sich am besten bei Bellechowitz, nördlich im 

Sedletzer l ’hale, Ueberzeugung verschaffen, wo der Granitgneiss sowohl petro- 

graphisch als auch in Bezug auf Schichtung deutlich entwickelt ist und die 

Gränze zwischen dem porphyrartigen und dem im Tliale von Sedletz anstehenden 

Granit bildend, nach Stunde 3— 4 bis in die Gegend von Krenowicek und Dietkau 

streicht und mit dem schon oben besprochenen Granitgneisse einen ununterbro

chenen, zusammenhängenden Zug bildet.

Die eben so oft und ausführlich durch Peters,  Hochs te t te r  und J o k d l y  

in den verschiedenen Aufsätzen über Böhmen, im westlich anstossenden Gebiete 

aber insbesondere von Jo k e ly  im Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt, 

VI. Jahrg., Seite 377, beschriebenen weissen feinkörnigen Granite bilden kleine 

Erhabenheiten in dem sonst ebenen Terrain des porphyrarligen Granits, und 

obwohl sie als das gewöhnlich beste Strassenmateriale dieser Gegenden häufig 

aufgesucht werden, so hatte ich doch keine Gelegenheit, Beobachtungen über das 

Verhalten dieser zu dem prophyrartigen Granite zu machen.

Zwischen Martinitz und Nezditz wurde ein bedeutendes Lager von einem 

feinkörnigen Turmalingranite beobachtet. Das Gestein ist nicht in seiner ganzen 

Masse von gleicher Beschaffenheit. Am häufigsten ist es feinkörnig, der Turmalin 

vertritt die Stelle des Glimmers und ist in Bruchstücken  kleiner nadelförmiger 

Krystalle in der Gesteinsmasse gleichmässig vertheilt. Stellenweise treten nur 

pegmatitartige Ausscheidungen auf, in denen die Turmalinkrystalle bis 1 Zoll 

lang, aber zerbrochen und durch die Gesteinsmasse verkittet sind.

' Auch in dem weissen feinkörnigen Granite, der von Wohrazenka bis 

nach Bestahow ansteht, ist Turmalin als accessorischer Gemengtheil vor

handen.

b) Unrege lmäss ig  k ö rn ige r  Granit .

Die beiden Vorkommnisse des porphyrarligen Granites, also das bei Wotitz 

und Wogkau, und jenes von Gistebnitz, sind von einem zweiten Granite getrennt 

und auseinander gehalten. Diesen Granit hat im westlich anstossenden Gebiete 

Herr Joke ly  als weissen feinkörnigen Lagergranit aufgefasst. Derselbe zieht 

aus der Gegend von Necliwalitz über Reditz und Martinitz bis an die Gränze 

unseres Terrains. Hier aber erweitert sich das bisher schmale Granitlager unge

mein, erfüllt das ganze Becken von Sedletz und Prcic bis nach Chotietitz, Mra- 

kotitz und Alt-Mitrowitz, zieht etwas verschmälert aus diesem Becken nach Süd

osten über Getrichowitz, Libienitz bis nach Borotin und Neu-Kosteletz, wendet 

hier nach West um und zieht abermals als ein schmales Lager, südlich von Gis

tebnitz, gegen Bazegowitz, wo es mit einem mächtigen Lager von weissem fein

körnigen Granit verbunden ist. Mit der Erweiterung dieses Lagers im Becken von 

Sedletz und Prcic hängt eine Aenderung der petrographischen Beschaffenheit des 

Granites zusammen. Längs der Gränze des porphyrartigen Granites, über Malko- 

vitz, Stuchanow, Bolescliin u. s. w. gegen Südost behält zwar der weisse fein

körnige Lagergranit seine Structur; je mehr man sich jedoch gegen die Mitte 

des Kessels von Sedletz bewegt, wird der früher nahezu ganz fehlende 

Glimmer immer mehr und mehr vorherrschend und es entwickelt sich hieraus 
durch allmählichen Uebergang ein Granit, der als unregelmässig grosskörniger 

Granit schon oft genug beschrieben worden ist. Ich erwähne nur, dass 

wenn der Feldspath porphyrartig darin ausgeschieden vorkommt, die einzelnen 

Krystalle nie die Grösse der Feldspathkrystalle im porphyrartigen Granite 

erreichen.
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Nicht selten ist der unregelmässig grosskörnige Granit flasrig ausgebildet, 

was ich hier insbesondere betonen möchte.

Schon in der von Nordwest nach Siidost laufenden Hügelreihe bei Malko- 

witz, Kwasowitz und Stuchanow, die parallel fnit der Gränze des porphyr- 

artigen Granites fortlauft, ist der unregelmässig grosskörnige Granit deutlicher 

ausgebildet; noch deutlicher entwickelt (indet man denselben in der Mitte des 

Scdletzer Kessels und von da nach Süden über Libienitz auf den Höhen Schibeny- 

Wrh und Bukowec bei Neu-Kosteletz. Je mehr man sich jedoch aus dieser Zone 

gegen die östlichen Gränzen dieses Granits gegen das Schiefer- und Gneiss- 

Terrain bewegt, um so mehr findet man den unregelmässig grosskörnigen Granit 

flasrig ausgebildet, so namentlich bei Mrakotitz, Alt-Mitrowitz und am Schlosse 

Borotin.

An den Gränzen dieses Granit-Vorkommens hat man Gelegenheit manche 

wichtige Beobachtung anzustellen. Bei ßaudi und Malkowitz senkt sich das Lager 

des feinkörnigen Granites mit einer Wand in den Kessel von Sedletz und Prcic. 

Von Malkowitz über Stuchanow und Boleschin bis nach Getriehowitz (westlich 

vom Orte) kann man die Fortsetzung dieser Wand des feinkörnigen Granites 

beobachten. Ueberschreitet man die dadurch entstandenen Abhänge des weissen 

feinkörnigen Granites nach West und Siidwest, so erreicht man ein Hochplateau, 

auf dem sich Aunos, Cunkow, Chlum und Gistebnitz befinden. Hier steht aber 

überall porphyrartiger Granit an. Die Auflagerung des porphyartigen Granits 

über den weissen feinkörnigen Granit ist aber längs der ganzen Gränze dieser 
beiden Granite deutlich zu beobachten.

Diese Auflagerung des porphyrartigen Granites über dem Sedletzer unregel

mässig grobkörnigen Granit ist noch deutlicher an der nördlichen Gränze des 

letzteren ausgesprochen. Hier sind diese beiden Granite durch den schon oben 

erwähnten Granitgneiss-Zug von einander getrennt, welcher einerseits den por

phyrartigen Granit unterlagert, und seinerseits auf dem Sedletzer Granite liegt. 

Die östliche Gränze des Granites gegen das Scbiefergehirge ist eine allmähliche, 

durch das Auftreten des flasrig ausgebildeten Granits vermittelt. Auf diese müssen 

wir später noch einmal zurück kommen.

Die ganz gleichartige Gränzen-Beschaffenheit zwischen dem porphyrartigen 

Granite einerseits, dem Sedletzer Granite, dem Schiefer- und Gneissgebirge 

andererseits, die durch den Granitgnciss ausgedrückt ist, setzt eine gleichartige 

wechselseitige Beziehung zwischen dem porphyrartigen Granit und den eben 

genannten von demselben überlagerten Gesteinen ausser Zweifel. Hieraus würde 

nun folgen, dass der unregelmässig feinkörnige und weisse feinkörnige Granit 

des Sedletzer Beckens eben so wie der Gneiss und der Schiefer älter sei als der 

porphyrartige Granit. Diesem widerspricht aber das gangartige und lagerartige 

Vorkommen des weissen feinkörnigen Granites im porphyrartigen Granite. Ferner 

muss beachtet werden, dass der Sedletzer unregelmässig grosskörnige Granit 

an der Gränze gegen den Granitgneiss Uebcrgänge zeigt, die an der Gränze des 

Schiefer- und Gneissgebirges gegen den Granitgneiss nicht Vorkommen. Dafür 

aber übergeht wieder an der Gränze gegen das Schiefergebirge der unregelmäsig 

grobkörnige Granit allmählich in die Gesteine des Schiefergebirges. Aus alle dem 

scheint deutlich hervorzugehen, dass der petrographisch gut charakterisirte por

phyrartige Granit jünger als Gneiss und Schiefer, der unregelmässig grosskörnige 

und weisse feinkörnige Granit dagegen jünger als diese beiden eben genannten 

gelten solle. Hiedurch erlangen diese Granite nicht nur als petrographisch, 

sondern auch als altersverscbiedene Gesteine eine grössere Wichtigkeit, die 

weiter zu verfolgen von Literesse sein wird.



678 Dionys Stur.

c) Taborer  Grani t .

Bis nach Gistebnitz herab und südlich bis an die Orte Rewnow, Wlasenitz 

und Drahuetic reichen die beiden eben abgebandelten Granite herab. Längs 

dieser Linie schliesst sich unmittelbar an die vorigen ein neuer ganz verschiedener 

Granit, der in einer bedeutenden Breite gegen Südost zieht und unmittelbar süd

lich bei Tabor endet. Durch folgende Orte: Wolschy, Drhowitz, Drazicka, Slap, 

Tabor, Nachod, Pasek und Wlasenitz, ist die Begränzung dieses eigentümlichen 

Granitstockes nach aussen gegeben. Die Stadt Tabor ist auf einer durch die tiefen 

Thaleinschnitte der Luznic und des Kozinsky-Baches isolirten Felspartie dieses 

Granites aufgebaut.

Schon durch seine schwarzgraue Farbe im frischen, schwarzbraune im ver

witterten Zustande, welche Farbe ihm durchaus nicht vom Glimmer ertheilt wird, 

sondern seiner Grundmasse angehört, unterscheidet sich dieser merkwürdige 

Granit von allen übrigen Graniten des aufgenommenen Gebietes auf den ersten 
Blick.

Die deutlich körnige Grundmasse besteht hauptsächlich aus grauem Orthoglas, 

wenig grauem Quarz und kleinen schwarzen oder braunen Glimmerblättchen (der 

Glimmer ist wahrscheinlich Phlogopit). Nur selten findet man bis erbsengrosse 

Orthoklaskrystalle in dieser Grundmusse eingewachsen; dagegen tritt der Glimmer 

auf eine merkwürdige Weise in diesem Granite auf. Der Glimmer kommt ausser 

dem, dass er der Grundmasse in kleinen Blättchen beigemengt ist, auch noch in 

dünnen Membranen gesammelt vor. Die Glimmermembranen sind aber vollkommen 

ebpn und nehmen oft Flächen von x/%— 1 Quadratzoll Grösse ein. Diese mit einer 

dünnen Glimmermembrane überdeckten spiegelnden Flächen nehmen in der Grund

masse dieses Granites die verschiedensten Lagen oder Stellungen ein, berühren 

und durchkreuzen sich auch oft gegenseitig. Hiedurch entsteht nun ein Granit, 

der durch Glimmermembranen porphyrartig ist. Den Glimmermembranen verdankt 
dieser Granit eine Eigentümlichkeit, die beim Schlagen von Handstücken be

sonders deutlich hervortritt. Man ist nämlich nur selten im Stande, dem Hand

stück dieses Granites eine ebene Oberfläche zu geben, indem längs den mit 

Glimmer besetzten Flächen das Gestein leichter abspringt; somit eckige von den 

ebenen und spiegelnden Glimmermembranen begränzte Erhabenheiten und Ver

tiefungen das Handstück bedecken. Wählt man besonders harte Granitstücke und 

gelingt es eine ebenere Bruchfläche zu erhalten, so sieht man die dunkelgraue 

Grundmasse des Granites von schwarzen verschiedenartig liegenden, auch sich 

gegenseitig unter verschiedenen Winkeln kreuzenden, 1/2— 1 Zoll langen Linien 

den Durchschnitten der Glimmermembranen bcdeckt.

Indem die Grundmasse dieses Granites einerseits feinkörnig bis dicht, 

andererseits beinahe grobkörnig wird, entstehen zwei Extreme, die sich aber im 

Mangel an den porphyarlig eingewachsenen Glimmermembranen einander sehr 
nähern.

In dem einen Extreme, der grobkörnigen Varietät, ist die granitische Natur 

dieses Gesteins deutlicher entwickelt. Die beinahe dichten Varietäten, die eine 
Verwandtschaft mit den Granitporphyren zeigen, entfernen sich aber durch den 

Mangel an porphyrartig eingewachsenen Krystallen jeder Art um so mehr von 

diesen Gesteinen und scheinen hier nur die Rolle der feinkörnigen Varietäten 
anderer Granite zu bilden.

Nur bei dem Taborer Granite fand ich die concentrisch-schalige Absonde

rung deutlich entwickelt. Man trifft sie in der ganzen Verbreitung dieses Granites 

an, am häufigsten jedoch an den im Wlasenitzer Bache bei Drazitz rechls und



Die Umgebungen von Tabor. 679

links an der Strasse herumliegenden kugelrunden Blöcken, oft von sehr bedeu

tender Grösse.

, Ganggranite, wenn auch nur sehr selten auftretend, sind doch auch im 

Taborer Granite beobachtet worden. An der Luznitz unterhalb Tabor bei der 

Papiermühle ist ein*Gang von weissem feinkörnigen Granit, der keinen Glimmer, 

wohl aber Turmalin in körnigen Aggregaten führt und einige sehr kleine mit 

spiegelnden Flächen ausgebildete braunrothe Granaten, kaum von der halben 

Grösse einer Erbse, eingewachsen enthält. Dasselbe Gestein wurde in einem 

Gange am Pilsker Bache bei Drhowitz beobachtet.

Ausserdem trifft man auf Gängen einen ausgezeichneten Schriftgranit süd

westlich bei Nachod unweit der Strasse.

Der Taborer Granitstock wird im Osten, Süden und Westen vom Gneisse 

umgeben und begränzt. Im Süden und Osten vom feldspathreichen (erzführen

den) Gneisse, der bei Tabor Stunde 3— 4 streicht und nach Nordwest fallend 

den Taborer Granit unterteuft, bei Koschin und Radkow (im Nordosten) 

aber Stunde 9 —  4 streicht und den Granit überlagernd nach Nordost lallt. 

Im Südwesten, wo an der Luznic einige Entblössungen an der Gränze des 

Taborer Granites gegen den glimmerreichen Gneiss eine Beobachtung möglich 

machen, hat der Gneiss dasselbe Streichen, wie im Nordosten, Stunde 9 

bis 10, und fällt aber ebenfalls den Granit überlagernd nach Südwest. Zwischen 

Cekanitz und Nachod am östlichen Ufer des grossen Taborer Teiches ist an 

der Gränze zwischen dem feldspathreichen Gneisse und dem Taborer Granit 

ein lagerartiges Vorkommen von weissem feinkörnigen Granite von Nachod 

angefangen bis nahe gegen Tabor zu beobachten. Der östlich daran stos

sende Gneiss streicht von Nord nach Süd und fällt gegen Ost den Granit 
überlagernd.

An der nördlichen Gränze des Taborer Granites, dort wo er mit dem oben 

abgehandelten Granitgebirge zusammenstosst, mangeln alle Entblössungen, die 

irgend einen Aufschluss über dieses Verhältniss bieten könnten. Es lässt sich 

somit auch über das Alter des Taborer Granites kaum eine Vermuthung aus
sprechen.

Es soll nur erwähnt werden, dass in der südöstlichen Ecke der Karte bei 

Pilgram, südlich dort wo der flasrige Gneiss mit hartem schiefrigen Gneisse in 

langen Zügeu wechsellagert, dass daselbst in dem schiefrigen festen Gneisse, 

namentlich zwischen Hauserowka und Wratischow, körnige granitische Gneiss- 

Ausscheidungen Vorkommen, die in petrographischer Beziehung dem Taborer 

Granite ganz gleich sind.

Die Terrain-Verhältnisse des Taborer Granites und des übrigen Granites 
zeigen insofern eine Verschiedenheit, als der Taborer Granit eine flache, mit dem 

Gneissterrain der Umgebung gleichhohe Ebene bildet, während die übrigen 

Granite sich gleich von der Gränze mit steilen Abhängen zu einem höheren Niveau 

der Hochebene von Gistebnitz erheben.

Der Taborer Granit wurde im aufgenommenen Gebiete ausser dem eben 

beschriebenen Vorkommen nur noch auf einer Stelle zwischen Zhof und Marschow 

im Marschower Thale beobachtet. Die Ausdehnung derselben ist hier aber eine 

ausserordentlich geringe, kaum eine Fläche von einigen Quadratklaftern ein

nehmende.

Schlefcrgebirge.

Bevor ich zur näheren Beachtung dieses Theiles des aufgenommenen Ge

bietes übergehe, muss ich die Aufmerksamkeit auf zwei Abhandlungen lenken.

K. k. geologische Reichsunsliilf. 9. Jahrgang-1858. IV. $ 7
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Die eine ist: F. X. M. Zippe,  (Jeber einige geognostische Verhältnisse in den 

Gebirgszügen der Mitte Böhmens (Abhandl. der königl. böhm. Gesellschaft der 

Wissenschaften, Prag 1847, Seite 130), die andere: J. Joke ly .  Das Urthon- 

schiefer- und Uebergangsgebirge des mittleren Böhmens (Jahrb. d. k. k. geolog. 

Reichsanstalt VI, Seite 682). Um nichts zu versäumen und zu vernachlässigen, 

was den in diesen beiden Abhandlungen vertretenen Untersuchung zu Gute 

kommen könnte, um ferner ein Materiale zu geben, das, bei einer endlichen Zu

sammenstellung alles dessen, was in geologischer Beziehung in Böhmen bekannt 

geworden, von einigem Nutzen werden könnte, habe ich es für gut gehalten auch 

ausserhalb des grossen Granitzuges von Mittel-Böhmen im Gneissgebiete eine 

Partie von Schiefern auszuscheiden, welche, wenn auch innig mit dem Gneisse 

verbunden, doch eine Annäherung an die Gesteine jener Schiefermassen darbietet, 

die in den beiden genannten Abhandlungen betrachtet worden sind. Ueberdiess 

ist diese Schieferpartie, wenn auch einestheils mit dem Gneisse im innigen Zu

sammenhänge, eben so innig dem grossen Granitzuge verbunden, in dem sie sich 

in einer Bucht dieses Granites zwischen Wotitz, Prcic und Borotin anstehend 

befindet.

Die nördliche Gränze dieses Schiefergebirges bildet der Granitgneiss, von 

Wotitz angefangen westlich über Srbitz, Strelitow, Nazditz bis Dietkau. Von da 

nach Süden herab bildet der unregelmässig grosskörnige Granit des Sedletzer 

Beckens die westliche Gränze über Mrakotitz, Kwastow, Alt-Mitrowitz, Bozetin, 

Wcelakowa Lhota, Paratkow, südlich bei Borotin vorüber mit einer concaven 

Krümmung bis zum Schlosse Borotin. Die östliche Gränze gegen das Gneiss- 

gebiet ist mehr willkürlich, und es gaben vorzüglich Vorkommnisse von Quarzi

ten, die dem angränzenden Gneiss-Terrain im Osten gänzlich fehlen, die Anhalts- 

p^uncte bei der Feststellung dieser Gränze, die vom Schlosse bei Borotin über 

Cernotitz, Dobfegow, Roth-Augezd (etwas westlich bei den genannten Orten 

vorüber), Stirow, Zechow, Hostisow, in die Gegend östlich bei Wotitz gezogen 

wurde.

In diesem, sich in die Bucht des Granitgebirges und an den Granit an

schmiegenden Schiefergebirge sind die herrschenden Gesteine: Schiefer (Phyllite 

Jo k e ly ’s), die aus krystallinischem Feldspath, Quarz und Glimmer bestehen. An 

vielen Stellen lassen sich diese Schiefer von dem schiefrigen Gneisse des Gneiss- 

Terrains nicht unterscheiden, ebenso als man dieselben Schiefer (Phyllite) 

auch noch im eigentlichen Gneissgebiete, wenn auch nur in sehr untergeordneter 

Weise auftretend findet. Stellenweise herrschen Gesteine vor, die mehr Feld

spath aufnehmen und sich nur durch die deutliche Schichtung von weissem fein

körnigen Granite unterscheiden. Gesteine, die man Thonschiefer nennen könnte, 

wurden in dem ganzen Gebiete nicht beobachtet.

Als das wichtigste Gestein dieser Schieferpartie, das derselben einen eigen

tümlichen Charakter verleiht und sie von der Umgebung auszeichnet, sind die 

mehr oder minder lang fortstreichenden Lager von Quarzitschiefern. Diese, nur 
auf kurze Strecken als massig erscheinenden, gewöhnlich schiefrigen Gesteine 

enthalten sehr häufig in Kaolin zersetzten Feldspath, auch Glimmerblättchen, die 

bald zerstreut in der Gesteinsmasse, bald lagenweise auftreten. Sie sind grössten

theils bläulichgrau, und zeigen grosse Aehnlichkeit mit jenen Quarzitschiefern, 

die, dem Gneissgebiete angehörend, den Strazist-Wald bei Gross-Chizka nördlich 

von Patzau bilden. Die Quarzitschiefer kommen im Gebiete des Schiefergebirges 

gleichmässig vertheilt in wenig mächtigen Lagern vor. Namentlich gut entwickelt 

bei Laudilka an der Strasse zwischen Prcic und Arnostowitz, bei Arnostowitz 

südlich am Teiche der unteren Miihle, bei Kauth nördlich von Smilkau, zwischen
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Smilkau und Wondrichowitz, bei Smilkau selbst, und bilden zwischen Smilkau 

und Raditsch längs der Gebirgsgrate einen langen Zug, der über Geschetitz bis 

nach Rikow zieht. Auch zwischen Dworze und Bozetin ist ein Lager von Quarzit

schiefern beobachtet worden.

Die gewöhnlichen Begleiter der Quarzite sind graphitische schwarze Schiefer, 

die an die graphitischen Gneisse des Gneiss-Terrains ausserordentlich erinnern 

und namentlich denen, stellenweise die Kalklager begleitenden zwischen Wolschy 

und Stahletz gleich sind. Ein längerer, mit dem Quarzitschiefer bei Arnostowitz 

zusammenhängender Zug von diesen graphitischen Schiefern wurde südlich bei 

Wolitz beobachtet, der von da über Jestrebitz bis nach Arnostowitz zieht, und 

wenn auch unterbrochen bis nach Laudilka an den dortigen Quarzitschiefer ver

folgt werden kann. Von hier lassen sich ebenfalls unterbrochene Vorkommnisse 

wahrscheinlich eines und desselben Zuges über den Wapenka-Berg, Dworce und 

Bozetin bis nach Wcclakowa Lhota und Paratkow verfolgen. Auch noch bei Bo- 

rotin in der Umgebung des dortigen körnigen Kalkes sind diese Schiefer stellen

weise zu beobachten.

Wie südlich bei Wolschy, sind auch in diesem Gebiete ganz analoge Vor

kommnisse von Brauneisenstein bekannt geworden, die gewöhnlich an der Gränze 

zwischen dem Quarzit und den graphitischen Schiefern aufzutreten pflegen. Ihre 

Mächtigkeit ist nirgends gross, kaum einige Zolle übersteigend. Es wurde anste

hender Brauneisenstein namentlich auf der Höhe bei Laudilka, dann südlich am 

Berge Wapenka neben der Strasse, nordöstlich bei Bozetin, nördlich unweit vom 

Kalkofen und zwischen Sychrow und Paratkow ebenfalls an der Strasse beob

achtet.

Ein ebenso gewöhnlicher Begleiter der Quarzite und graphitischen Schiefer 

ist der Kalk, der wohl auch selbstständig im Schiefer auftritt. Aber überall, wo 

der körnige Kalk ansteht, wurde in inniger Verbindung mit demselben der Peg- 

matit gefunden, welcher letztere theils gangförmig, theils in grösseren unregel

mässigen nest- oder putzenförmigen Massen sowohl im Kalke als auch in den 

umgebenden Gesteinen aufzutreten pflegt. Es sollen daher beide Gesteine hier 

mit einander etwas näher betrachtet werden. Da aber die Aufschlüsse über die 

wechselseitigen Verhältnisse beider nur in den Kalksteinbrüchen, die oft kaum 

1 Quadratklafter des Terrains aufgeschlossen haben, zu beobachten sind, so redu- 

cirt sich Folgendes auf eine Beschreibung einiger interessanten Steinbrüche.

Ich wähle hierzu vorerst den Kalksteinbruch westlich vom Stary Zämek, süd

östlich bei Borotin. Eine treue Zeichnung (siehe nächste Seite) des interessanten 

Theiles dieses Steinbruches wird hoffentlich zur Verständigung beitragen. Die 

Ansicht ist vom Norden gegen Süden.

In der Mitte der Zeichnung sieht man bei y das Ende einer bedeutenden 

Kalklinse k und k2. Die äussersten obersten und untersten Schichten sind deutlich 

geschichtet, in den mittleren Schichten ist der Glimmer zerstreut in der Kalk

masse, so dass diese ungeschichtet erscheint, nur noch einige Klüfte deuten auf 

eine Plattung hin. Dieses Stück einer Kalklinse lagert auf Phyllit ( j j) ,  unter 

welchem abermals ein mächtiges Kalklager k, k, k, k, folgt, in welches sich (von 

rechts) eine Schichte von Phyllit einschiebt. Diese Schichten streichen alle nach 

Stunde 3 —  4 unter 25 —  30 Grad.
Dieser ganze Schichtencomplex ist (links) von einer horizontalen mächtigen 

Pegmatitplatte (ff, g) nach oben abgeschnitten. Die Fortsetzung der Kalklinse y 
nach rechts ist ebenfalls abgeschnitten durch einen nach abwärts gerichteten 

senkrechten Keil r, r, der eine Fortsetzung des Pegmatits der Platte bildet und 

sich als eine Kluftausfüllung darstellt. Erst rechts von der Kluft r wird (etwas

8 7 *
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Figur 1.

Kalbsteinbruch unweit vom Schlosse Borotin.

k  Körniger Kalk. k2 Derselbe ohne Paralle lstructur. p  Phy llil. tj Pegmatit. a Schutt.

mehr im Hintergründe) die Fortsetzung der Kalklinse y bemerkbar, doch ist hier 

die Reihenfolge der Schichten nicht mehr dieselbe, indem hier schon zwischen 

die Kalkschichten der Pegmatit eingedrungen ist, und darüber weiter oben an 

der Wand ebenfalls ein Stück einer Kalkschichte im Pegmatit eirigeschlossen ist. 

Sowohl die Pcgmatitplatte oben, als die Abhänge uud der Boden sind mi1*reichem 

Schutt bedcckt, so dass jeder weitere Aufschluss gänzlich mangelt, und nur das 

Gezeichnete der Beobachtung aufgeschlossen ist.
Der Kalk ist mittelkörnig, durch lagenweise beigemengtem Glimmer bald 

mehr bald weniger schiefrig, weiss oder grünlichweiss, durch Graphitbeimeugung 

grau gestreift. Der Phyllit. ist von dem der Umgebung nicht verschieden, stellen

weise durch Beimengung von Hornblende etwas fester.

Der Pegmatit ist gewöhnlich grobkörnig, manchmal als Schriftgranit ausge

bildet, arm an Glimmer, der ihm auch oft gänzlich fehlt. Der Orthoklas ist ge

wöhnlich gelblichweiss in bis 2 Zoll grossen einfachen Krystallen, die nicht selten 

Körner und Streifen von Quarz einschliessen. Der Quarz ist grau.

Diess ist die Beschaffenheit dieser Gesteine an Stellen, wo sie gegenseitig 

in keiner Berührung stehen. Doch zeigen sie ein mehr oder minder verändertes 

Ansehen an den gegenseitigen Berührungsstellen.

Der Kalk in Berührung mit Pegmatit ist gewöhnlich grobkörniger, beinahe 

ohne einer Spur von Schichtung, nach verschiedenen Bichtungen zerklüftet; die 

Klüfte findet man mit Talk ausgefüllt. Die Gränze des Kalkes gegen den Pegmatit, 

namentlich an der Kluft r, aber auch an allen übrigen Berührungsstellen, ist ge
genwärtig durch Talk angedeutet, der bald in mächtigerer, bald in sehr dünner, 

aber immer vorhandener Lage diese Gesteine trennt. Der Pegmatit in Berührung 

mit dem Kalke nimmt ebenfalls ein eigentümliches Ansehen an. Der Feldspath 

ist entweder ganz weiss oder bläulich gestreift, nie gelblich. Der graue Quarz 

ist gewöhnlich seltener. Der Glimmer fehlt entweder ganz oder ist sehr sparsam 

in schwarzgrünen gestreckten und verschiedentlich gebogenen und gewundenen 

kleinen Blättchen vorhanden.
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Die Contaet-Erscheinungen zwischen dem Phyllit und dem Pcgmatit sind 

je nach der Art, wie der Contaet stattfindet, verschieden. Dort wo der 

Pegmatit die Schichten des Phyllits kreuzt, so namentlich auf Gängen, ist einer

seits der Pegmatit viel reicher an Glimmer (der auch in diesen Fällen schwärzlich- 

grün ist). Der Phyllit ist seinerseits reicher an Feldspath geworden, ja machmal 

in eine gneiss- oder granitartige Masse umgewandelt und zwar dadurch, dass 

vom Gange aus zwischen die Schichten des Phyllits Feldspath eingedrungen 

erscheint. In einer grösseren Entfernung vom Gange verliert sich langsam der 

Feldspath und der Phyllit erhält seine ursprüngliche Beschaffenheit.

Eine hieher gehörige Beobachtung ist in unserer Zeichnung bei y darge

stellt, und kann von einem jeden Besucher des Steinbruches deutlich wieder 

gesehen werden. Bei y ist nämlich von der Pegmatitplatte nach abwärts Pegmatit 

in die Schichte des Phyllits eingedrungen. Der Pegmatit selbst ist an diesem Orte 

viel reicher an Glimmer und Quarz, als in der darüber befindlichen Masse, dafür 

aber auch feinkörniger und nur durch den schwarzgrünen Glimmer von manchem 

feinkörnigen Granite zu unterscheiden. Von dieser Stelle nach rechts und links 

nimmt der Glimmer immer mehr und mehr zu, aus dem feinkörnigen Pegmatit 

entwickelt sich ein gneissartiger Phyllit, der je mehr von y entfernt, sich um so 

mehr dem gewöhnlichen Phyllite nähert. In der Fortsetzung von y nach abwärts 

ist im Kalke eine nicht ausgefüllte Spalte zu beobachten, diese mag auch die 

Metamorphose des Phyllits ermöglicht haben.

Ganz anders sind die gegenseitigen Beziehungen des Pegmatits und des 

Phyllits ausgedrückt an solchen Stellen, wo der Pegmatit parallel mit den 

Schichten des Phyllits auftritt, also den Phyllit überlagert, oder zwischen die 

Schichten des Phyllits eingedrungen erscheint. Es deutet die Natur hier deut

lich darauf hin, dass es dem Feldspath entweder ganz unmöglich war, oder 

nur in geringer Menge gelang durch die parallelen Lagen des Glimmers tiefer 

in den Phyllit durchzudringen. Und wenn man beobachten kann, dass sich von 

einem den Phyllit verquerenden Peginatitgange der Feldspath bis auf einen 

Fuss und noch weiter zwischen die Glimmerlagen verbreiten konnte, ist diess 

bei dem auflagernden Pegmatit durch die Glimmerlagen kaum 2 Zoll tief 

gelungen. Hier tritt aber eine eigenthümliche.Erscheinung in den Vordergrund. 

An allen diesen Stellen ist sowohl im Pegmatit als auch in der 2 —  3 Zoll 

dicken Lage des Phyllits, soweit derselbe vom Pegmatit durchdrungen ist, 

der Glimmer (einaxig, wahrscheinlich Phlogopit) in 2 —  6 Linien breiten, 

4 —  S Zoll langen, also nach einer Richtung sehr verlängerten Platten aus

geschieden, deren Lage entweder ganz parallel ist mit jenen der Glimmerlagen 

im Phyllit, oder von dieser Lage nur wenig abweicht. In unserem Steinbruche 

ist diese Erscheinung nur bei z deutlicher zu bemerken, wo ein Stück des 

Phyllits rund herum vom Pegmatit eingeschlossen ist. Von den Seiten her ist 

das Phyllitstück in einen flaserigen Granit umgewandelt, und sowohl an seiner 

oberen als unteren Schichtflächc sind die grossen verlängerten Glimmerblättchen 

zu beobachten. W ir werden noch Gelegenheit haben an einem ändern Orte 

diese Erscheinung deutlicher zu sehen.

Noch erübrigt uns die Kluftausfüllung r, r und die gegenwärtige Be

schaffenheit der Gränze zwischen dem Phyllit und dem Kalke daselbst näher 

zu erörtern.

Es wurde bereits darauf bingedeutet, dass die schmalen Klüfte des Kalkes 

mit Talk überkleidet und ausgefüllt sind. Die über einen Zoll breiten Klüfte aber 

erfüllt gewöhnlich schon der Pegmatit, doch ist hier ebenfalls die den Kalk von 

Pegmatit trennende Lage des Talkes immer vorhanden. Dort wo sie etwas
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mächtiger ausgebildet ist, findet man in dem Talk Quarz in Krvstallen ausgeschieden, 

die an einem Ende gewöhnlich gut ausgebildet sind, mit dem ändern Ende, 

gewöhnlich mehrere neben einander an einer gemeinschaftlichen Basis von Quarz 

aufgewachsen sind. Doch findet man namentlich an Stellen, wo der Talk in 

grösserer Mächtigkeit vorkommt, auch an beiden Enden ausgebildete Quarzkry- 

stalle nicht selten. Die Quarzkrystalle stehen bald senkrecht auf der Kluftfläche, 

bald haben sie eine geneigte Lage. Ihre Verbreitung beschränkt sich aber stets 

nur auf die Masse des Talkes, so dass sie weder mit dem Kalke noch mit dem 

Pegmatite in unmittelbare Berührung treten, sondern immer durch eine wenn 

auch noch so dünne Lage des Talkes getrennt sind. Nicht selten trifft man an 

der Kluftfläche des Pegmatits vom Talke überkleidete Eindrücke, die den Spitzen 

der Quarzkrystalle entsprechen.

Diese Erscheinung ist am unteren Ende der Kluft r (siehe die Zeichnung 

bei x) im grösseren Maassstabe ausgebildet. Oben am Anfänge der Kluft ist die 

Mächtigkeit der Talkzwischenlage eine sehr geringe, kaum einige Linien errei

chend. Je tiefer herab wird der Pegmatitkcil immer dünner, während die den 

Pegmatit und Kalk trennende Masse an Mächtigkeit zunimmt. Die Fortsetzung 

der Kluft ist von da abwärts theils mit Talk, theils mit einem Trümmerwerk aus 

Kalk und Talk erfüllt. An einer Stelle aber (in der Zeichnung hei x) besteht die 

trennende Masse grösstentheils aus Kaolin. Hier wiederholen sich concentrische 

Lagen von Quarzkrystallen, deren Beschaffenheit oben auseinandergesetzt wurde, 

öfters, so dass daraus eine Druse mit mehreren concentrischen Lagen, aus Kaolin 

und Quarzkrystallen bestehend, entsteht, die in ihrer Mitte eine grössere Masse 

von Kaolin eingeschlossen enthalten, in welcher sich nebst dünnen kleinen Kalk

blättchen 1— 2 Zoll grosse, beiderseits ausgebildete Quarzkrystalle in grösser 

Menge eingewachsen befinden. Einzelne davon sind über 6 Zoll lang, nach beiden 

Enden unregelmässig zugespitzt. Sie sind nur selten einfach, gewöhnlich mehrere 

mit parallelen Axen an einander gewachsene Individuen bilden einen scheinbar 

einfachen Krystall, an dessen einem Ende gewöhnlich nur eine gemeinschaftliche 

Krystallspitze ausgebildet ist. Doch zeigen sich an dem ändern Ende immer 

mehrere Spitzen, drei bis sieben.

Ausser den bereits angeführten Gesteinen kommen auch noch Hornblende

gesteine im Bereiche des Kalksteinbruches bei Borotin (ausserhalb des Gebietes 

der Zeichnung, im Nord westen des Steinbruches) theils mit den Kalken, theils 

mit Phylliten wechselnd vor. Die zahlreichen kleineren Gänge des Pegmatits 

kommen auch mit diesem oft genug in Berührung.
Aus den zahlreichen Beobachtungen über das Verhältniss des Pegmatits zu 

den Hornblendeschiefern geht es hervor, dass in jeder beliebigen Lage, in 

welcher der Pegmatit mit diesen Schiefern in Berührung trat, die letzteren nur 

wenig oder gar nicht verändert sind, indem kaum einige Linien tief der Feld

spath in dieselben Vordringen konnte. Doch zeigt der Pegmatit eine grosse 

Veränderung seiner Zusammensetzung, indem ihm der Quarz und Glimmer 

gänzlich fehlen, der Glimmer aber durch Hornblende ersetzt erscheint. Diess 

ist namentlich an solchen Stellen der Fall, wo ein Pegmatitgang im Hornblende

schiefer endet. Dort wo der Pegmatit, nachdem derselbe Hornblendeschiefer- 

Schichten durchgesetzt hat, in anderen Gesteinen, namentlich Phyllit oder 

Kalk fortlauft, ist Hornblende ein häufiger Bestandtheil des Pegmatits, während 

dieselbe an Stellen, wo Hornblendegesteine mangeln, fehlt.

Noch gelang es auf einer Stelle die Beobachtung zu machen, daffs auch 

körniger Kalk in Klüfte des Phyllits eingedrungen ist, und auf diese Weise eben

falls kleine Gänge bildet.
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Die den ganzen Schichtencomplex überlagernde Masse des Pegmatits ist 

leider nur an jenen Stellen entblösst, die durch die Zeichnung dargestellt sind. 

Wenn auch in übrigen Theilen des Steinbruches sehr zahlreiche Gänge Vorkommen, 

so konnte doch nicht ein Zusammenhang derselben mit der Pegroatitplatte g, g 
entdeckt werden. Doch stellt sich die Masse des Pegmatits hier als eine 

Effusionsschichte dar, deren Ausdehnung kaum 2 Quadratklafter betragen kann.

Im Kalksteinbruche am Polen-Berg südlich von Wotitz wird eine Kalklinse 

abgebaut, die sich, so weit die Aufschlüsse reichen, als eine nach allen Richtungen 

gut abgerundete kugelige Masse darstellt.
Die Streichungsrichtung der Parallelstructur des Kalkes stimmt nicht mit 

dem Streichen und Fallen der angränzenden Schiefer. Es herrscht hier eine 

Verwirrung in den Lagerungsverhältnissen, die man seben muss, um sie glaub

würdig zu finden. Einen Theil dieses Steinbruches habe ich in folgender Zeich

nung dargestellt, um einigermaassen ein Bild dieser Verwirrung zu geben.

Figur 1.
Kalksteinbroch am Polen-Berge bei Votltz.

k  Körniger Kalk. kA Hohler Raum von einer abgebaaten Kalklinse, p  Fhyllit. g  PegmaLit, bei in die Schichten des

Phyllite eilige drangen. s Schult,

Rechts von x ist eine grössere Ordnung herrschend, hier sind die beinahe 

senkrechten, nach Stunde 3 —  4 streichenden Schichten der Phyllitschiefer mit 

ihren Schichtenköpfen dargestellt. Die Schichte x, von einem ganz gleichen 

Phyllit, schneidet plötzlich diese Ordnung ab, indem sic nach Stunde 7 streicht. 

Die sie begleitende dünne Schichte von Hornblendeschiefer dient ihr als Schutz

wehr gegen die anstossende Verwirrung. Hier sieht man welche merkwürdige 
geknickte Stellung die Phyllitschichten bei y annehmen, wie die anstossenden 

Schieferpartien (bei z, z) von dem eindringenden Pegmatit aufgeblättert und 

ihrem Volumen nach vergrössert werden, wie endlich in der grösseren Masse 

des Pegmatits, die das ganze Trümmerwerk umgibt und zusammenkittet, ein 

Kalkblock sich eingeschlossen befindet. Die dunkel schraffirte Stelle bei k am 

Boden zeigt einen halbverschütteten hohlen Raum, in welchem eine bereits aus
gebaute Kalklinse eingebettet war.

Im Inneren der im Abbaue begriifenen Kalkkugel ist der Kalk weiss, körnig, 

mit deutlicher Parallelstructur versehen, stellenweise sehr grosskörnig und 

blendendweiss oder bläulich. Die äussere Begränzung der Kalkkugel bildet ein 

grobkörniger, gelb gefärbter, mit angränzender Gesteinsart verunreinigter, von
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Quarzadern durchzogener, aus lose zusamenhängenden Körnern gebildeter Kalk. 

So weit die Oberfläche des Kalkes aufgedeckt war, fand ich sie von Pegmatit 

eingehüllt. Auch im Inneren der Kalkmasse findet sich Pegmatit ein, theils in 

gangartigen unregelmässigen Massen, theils in runden Massen, deren Zusammen

hang mit der den Kalk umgebenden Pcgmalitrnasse nicht nachzuweisen war.

Der Pegmatit an Stellen, wo er isolirt steht, ist stellenweise als Schrift

granit ausgesprochen, gewöhnlich grobkörnig und gliramerarm. Turmalin und 

Granat treten als accessorische Gemengtheile auf.

Der im Kalke eingeschlossene Pegmatit, und an allen jenen Stellen, wo er 

mit Kalk in näherer Berührung steht, ist von derselben Beschaffenheit, wie im 

früheren Steinbruche an gleichen Orten. Der Feldspath ist weiss, bläulich ge

streift, der Quarz grau, der Glimmer schwärzlichgrün, nur selten vorhanden. 

Das ganze Gestein hat im frischen Zustande eine weisse oder bläuliche Farbe, 

nach längerer Berührung mit den Atmosphärilien färbt es sich wegen Gehalt an 

Schwefelkies gelb. Die Gränze zwischen dem Pegmatit und dem körnigen Kalke 

ist hier nie deutlich ausgesprochen, aber doch noch immer durch eine grünlich 

gefärbte Zone im Gesteine angedeutet. Diese ist namentlich in dem mitten im 

Pegmatite eingeschlossenen Kalkblocke gut ausgesprochen.

An den Gränzen zwischen dem Phyllit und Pegmatit stellen sich dieselben 

Erscheinungen ein, die wir im ersten Steinbruche ausführlicher behandelt haben. 

Hier hat man überall Gelegenheit, sowohl in dem Phyllit als auch in dessen Nähe 

im Pegmatit, die grossen breiten und besonders langen Glimrnerblätter zu sehen, 

wodurch Gesteine entstehen, die durch ihre Pracht bewunderungswürdig sind.

Zwischen dem Steinbruche und der westlich vorbeiführenden Strasse sind 

granitartige flasrige Gesteine anstehend, die manchen Varietäten des unregel- 

mässig grosskörnigen Granites gleichkommen, andererseits aber von dem Gestein, 

welches im vorigen Steinbruche bei y näher beleuchtet wurde, nicht verschieden 

sind. Das Vorkommen ist sehr beschränkt, und wenn auch wenig entblösst, so 

errinnert es doch an den Granit bei Borotin südlich, der hier bogenförmig das 

Ende der Schieferformation, und mit dieser den Kalk bei Borotin umgibt, und 

lässt eine gleichartige Entstehungsweise beider Gesteine, somit auch des unregel

mässig grosskörnigen Granites des Sedletzer Beckens vermuthen.

An den übrigen Orten, wo noch körnige Kalke im Schiefergebirge auftreten, 

namentlich : östlich bei Wotitz (dolomitischer weisser Kalk, Streichen Stunde 7, 

Fallen nördlich), am Wapenka-Berge östlich von Prcic (körniger Kalk, Streichen 

Stunde 9— 10, Fallen südwestlich), bei Bozetin und Wcelakowa Lhota, zwischen 

Prcic und Borotin (an beiden Orten senkrechte Linsen von körnigen Kalk, Strei

chen Stunde 2), sind dieselben oder ähnliche Verhältnisse herrschend. An allen 

diesen Orten ist Pegmatit und Kalk oft in Begleitung von Hornblendeschiefern 

und granitischen Gesteinen anstehend.

Oestlich von Gistebnitz beim Beyschower Meierhofe ist eine kleine Partie von 

Schicfern rund herum vom Granite eingeschlossen, und in dieses eine Kalklinse 

von unbedeutender Ausdehnung eingelagert. Wenn man an der Sohle dieses eine 

tiefe Vertiefung bildenden Steinbruches angelangt ist, so gewinnt man folgende, 

auf der nächsten Seite befindliche Ansicht der im Abbaue begriffenen Kalklinse.

Sie besteht aus zwei zusammengehörigen ungleichen Theilen. Links am 

oberen Theile sieht man ein Hornblendegestein hervorragen. Ein feinkörniger 

glimmerarmer Gneiss bildet im Süden der Kalklinse in einiger Entfernung von 

derselben eine Hülle, welche von der Seite und von oben den Kalk umgibt. Das 

Ganze ist von einen thonigen braunen Lehm so umgeben, dass die gegenseitige 

Berührung der erwähnten Gesteine nirgends aufgeschlossen ist. Dieses
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Figur 3.

Kalkstelnbrach beim Beyschower Meierhofe.

Verhältniss, ebenso wie die Biegung der Schieferschichte, ist in der folgenden 

Zeichnung dargestellt. Der Gang rechts besteht aus feinkörnigem Granit. Es ist 

schwer zu bestimmen, ob dieses Vorkommen des Kalkes noch dem Schiefer

gebirge oder dem Gneisse angehörc. Die letztere Annahme scheint dadurch 

unterstützt zu sein, dass das Kalkvorkommen bei Beyschow als eine Fortsetzung 

des ganz gleichartigen bei Radkow nördlich erscheint.
Wenn die Beschaffenheit der Gesteine im Schiefergebirge, namentlich der 

Phyllite, Quarzite und der graphitischen Schiefer, an die gleichartigen Gesteine 

des Gneissgebietes sehr erinnert, so scheint es als sei insbesondere das merk

würdige Auftreten der Kalke mit den Pegmatiten geeignet eine grössere Ver

schiedenheit zwischen diesen beiden Gebieten herzustellen.
« • • v  • • « v

Doch kommt auch im Gneissgebiete bei Zibridowitz und an der Luznic bei 

der Beyschowitzer Mühle (mit Beyschower Meierhofe nicht zu verwechseln), na

mentlich am letzteren Orte, der Pegmatit mit dem körnigen Kalke ganz unter den

selben Verhältnissen vor, wie die eben betrachteten es sind.

Aber auch nicht allein auf das Schiefergebirge ist das Vorkommen des Peg- 

matits beschränkt, auch in dem am Granitgebirge angränzenden Gneisse ist der 

Pegmatit stellenweise ausgeschieden und zeigt dieselbe Beschaffenheit, wie im 
Schiefergebirge in Berührung mit demselben.

Am Calvarienberge bei Milcin, dann bei Sudomeritz in den Einschnitten der 

Strasse führt der Pegmatit Turmalin und Granaten, und bei der Korinowsky- 

Mühle (zwischen Jankau und Jung-Woschitz) findet man am Teiche in einem Peg- 

matitgange sogar auch die grossen schwärzlichgrünen Glimmerblätter entwickelt, 
genau so wie bei Borotin und am Polen-Berge.

Alle die angeführten Beobachtungen über die Beschaffenheit des Pegmatits, 

je nach den verschiedenen mit demselben in Berührung kommenden Gesteinen, 

die sehr verschiedenen Mengen von Glimmer und Quarz, je nachdem der Pegmatit 

mit Phylliten in Verbindung gefunden wurde oder mit ändern an diesen Mineralien 

armen Gesteinen, das Fehlen des Glimmers und des Quarzes, und Vorkommen 

von Hornblende in dem von Hornblendeschiefern umgebenen Pegmatit, scheinen 

anzudeuten, dass, den Feldspath ausgenommen, die im Pegmatit erscheinenden

K. k. geologische Ileichianstak. 0. Jahrgang 18SS. IV. 8 3
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Mineralien vom Nebengesteine abhängig sind. Eben so deutlich scheinen die 

angeführten Fälle zu beweisen, dass aus schiefrigen Gesteinen durch Aufnahme 

von Feldspath, gneiss- und granitartige Gesteine entstehen können.

Aus allen dem folgt aber eine grössere Aehnlichkeit des Schiefergebirges mit 

dem Gncissgebirge als mit den Gebilden der Sillurformation Böhmens.

Ro th l iegendes .

Die hierher gehörigen röthlichen oder grauen groben Quarzsandsteine finden 

auf einemkleinen Raume südöstlich von Cheynow ihre Verbreitung. Sie stehen vom- 

Cheynower Bache angefangen bis an den HroberBache an, also zwischen Cheynow 

und Turowetz. In der Mitte des Vorkommens steht das Dorf Neudorf. Nur am 

Gazda-Berg sind sie besser aufgeschlossen, indem hier in einem Steinbruche die 

Schichten des Sandsteines blossgelegt sind. Die Schichten derselben streichen von 

Nord nach Süd und fallen nach Ost. Versteinerungen wurden keine aufgefunden.

Das Auftreten dieser Sandsteine ist dadurch von Interesse, dass sie ganz 

isolirt von übrigen Vorkommnissen des Rothliegenden durch weite Räume getrennt 

sind, indem die nächsten bekannten Ablagerungen dieser Formation erst bei 

Böhmisch-Brod angegeben weiden.

T er t i ä re  Ab lagerungen .

Die tertiären Süsswasser-Ablagerungen des Budweiser Beckens reichen bis 

in das aufgenommene Gebiet. Die Lehme fand man im südlichsten Theile des 

aufgenommenen Gebietes bei Turowetz und Dworist anstehend. Sandablagerungen 

wurden keine beobachtet. Am ausgebreitetsten finden sich die Ablagerungen von 

Geröllen ein. Die GeröIIe, zum Theil gut abgcrollt, auch eckig, nehmen die Ver

tiefungen zwischen Plan, Turowetz und Langlhota ein und sind noch in zerstreuten 

kleinen Massen bei Alt-Tabor, am Wrcsetzer Bache, bei Cheynow das Roth- 

liegende bedeckend und bei Masowitz abgelagert. Auf der Anhöhe von Teresien- 

dorf sind mächtige Anhäufungen von Quarzstücken, stellenweise bis eine Klafter 

mächtig, wahrscheinlich hierher gehörig.

D i l u v i u m .

Als solches bezeichne ich auf der Karte eine Ablagerung von Lehm und 

Geröllen im Gebiete der Blanitz zwischen Schebirow und Jung-Woschifz. Diese 

Ablagerung füllt die Thalsohle aus, und hält sich an die Formen der Letzteren. Es 

wäre hinreichend, um eine solche Ablagerung abermals einzuleiten, den Engpass 

des Thaies bei Schebirow abzusperren. Da aber an Ort und Stelle nichts Aehnliches 

vorgefunden wurde, was auf eine solche Absperrung in neuerer Zeit hindeuten 

würde, habe ich diese Ablagerung, um sie auszuzeichnen, als diluvial bezeichnet.

A l luv ionen .

Die Entwicklung der Alluvionen ist in dem aufgenommenen Gebiete auf das 

geringste Maass reducirt. Diess erklärt sich zum .Theil daraus, dass man sich 

hier fort und fort über Wasserscheiden bewegt, dass die Unterschiede zwischen 

Berg und Thal sehr gering sind, und dass selbst die grösseren Flüsse ein nur 

geringes Gefälle besitzen. Uebrigens tragen hierzu nicht wenig die vielen Teiche 

bei, die einer nach dem ändern thalabwärts folgend, jede bedeutendere Wasser

masse, die da herabkommend ausarten könnte, auffangen, langsam unter einander 

vertheilen und auf diese Weise unschädlich machen.
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V. Die Schwefeltherme von S. Stefano in Istrien. 

Von Karl Ritter von Hauer .

Yorgelegt am 7. August 1858.

Die vorliegende Arbeit bildet den zweiten Theil einer auf Anordnung des 

hohen Ministeriums des Innern ausgeführten Untersuchung einiger Mineralquellen.

Diese bisher noch unerforschte und in weiteren Kreisen kaum dem Namen 

nach bekannte Mineralquelle entspringt fast in Mitte der Provinz Istrien in einem 

höchst romantischem Felsenthale zwischen den Städten Montona und Pinguente. 

Das Quellenterrain ist Feudalgut der alten Istrianer Familie Marquis Grav is i  de 

B u t t o r a j ,  und gehört nach der jetzigen politischen Eintheilung zum Bezirke 

von Montona.

Bei dem Umstande, dass wie gesagt die Existenz dieser so ausgezeichneten 

Quelle, wie im Folgenden gezeigt werden wird, kaum über die nächste Umgegend 

hinaus bekannt geworden ist, dürfte es nicht überflüssig erscheinen, in eine 

nähere Beschreibung der Situation einzugehen.

Der Punct des Bades ist nur auf den grösseren Detailkarten verzeichnet zu 

finden, da gegenwärtig nur einige wenige Bauten daselbst bestehen. Es ist nicht 

zu verwechseln mit dem weiter nördlich unterhalb Pirano nächst Umago am Ge

stade des Meeres gelegenen Dorfe S. Stefano. Der Badeort heisst indessen 

eigentlich nicht so, wiewohl man ihn daselbst allgemein unter diesem Namen 

anfuhren hört, sondern richtiger: il bagno della grotta di S. Stefano. Dieser 

Name rührt von einer Felsengrotte: la grotta di S. Stefano her, unterhalb 

welcher die Quelle zu Tage kommt.

Die jetzige Verbindung mit Triest besteht in zwei Strassen, deren eine über 

Capo d’Istria und Buje nach Visinada führt, von welch’ letzterem aus der Bade

ort auf einer wohlerhaltenen Scitenstrasse über Montona in 2l/% Stunden erreicht 

wird. Die Fahrzeit von Triest nach Visinada dauert mit der Post 5 Stunden. Die 

zweite Strasse führt von Capo d’ Istria nach Pinguente, von welchem Orte man 

über Sovignaco dahin gelangt. Die Seitenstrasse, welche von Visinada über 

Montona zu dem Badeorte führt, ist eine Districtsstrasse, sie durchschneidet das 

Thal, in welchem die Quelle entspringt, und geht in ihrer weiteren Verlängerung 

über Sovignaco bis Pinguente. Die Entfernung des Bades von Montona und Pin

guente beträgt je circa eine Stunde, die Distanz vom Meere, oder Yon jener 

Bucht des Meeres, welche bei Cittanuova in's Land einschneidet und Porto Quieto 

heisst, nahe 4 Meilen.

Da die von Triest über Pirano nach Pola gehenden Lloyddampfer hart an 

Cittanuova vorüberfahren, so wäre wohl die bequemste Verbindung und auch die 

schnellste mit dem Badeorte der Weg zu Wasser. Es wäre hiezu der Bau einer 

geraden Strasse vom Badeorte bis zum Meere erforderlich, auf welcher in zwei 

Stunden leicht die Strecke von Cittanuova bis zum Bade erreicht werden könnte. 

Die Errichtung der Strasse wäre mit keinerlei Schwierigkeiten verbunden, da 

die längs des Flusses Quieto bis ans Meer sich erstreckenden Thäler ein fast 

ebenes Terrain dahin bilden.

Die ganze wunderbar schöne Umgebung des Badeortes bildet einen ange

nehmen Contrast gegen die öden Steinmassen des Georger Districtes und des 

Karstgebietes. Eine üppige Vegetation bedeckt die Thäler und Höhen, zumeist 

Eichen-, Oliven- und Maulbeerbäume, wie auch die so trefflich hier gedeihende 

Weinrebe. Es gilt diess fiir den ganzen Theil Istriens, der dem Meere zugekehrt

8S*
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ist, ein hügeliges Land mit sehr fruchtbarem Boden und einem gleichförmigen, 

milden Klima, da die von den zahlreichen Buchten des Meeres herüberstreichenden 

kühlen Winde die hohe Hitze des Sommers massigen, während der Winter nicht 
strenge ist.

Das Thal, in welchem die Quelle entspringt, wird durch den ansehnlichen 

Fluss Quieto, der bei Cittanuova in’s Meer mündet, seiner ganzen Länge nach 

durchschnitten. Oberhalb des Bades breitet sich derselbe beträchtlich aus und 

bildet so einen kleinen See, Namens Balas. Die Sohle des Thaies ist von einem 

dichten Eichenwald, der Foresia aerariale di Montona, erfüllt. Es wachsen 

hier gleich allenthalb in Istrien jene berühmten Eichen, die für den Schiffsbau 

so sehr geschätzt werden, und deren sich schon die alten Venetianer zu dem 

gedachten Zwecke bedienten. Der Name des Flusses Quieto stammt von seinem 

trägem Laufe her; sein Gefälle zwischen hier und dem 4 Meilen entfernten Meere 

beträgt nämlich nur 5'71 Wiener Klafter. Die Niveaudifferenz des Ursprunges 

der Quelle über dem rechten Ufer des Flusses gegen den Meeresspiegel beträgt 
8-74 Klafter.

An der Nordseite des Thaies erhebt sich ein hoher Berg Namens St. Hiero

nymus, auf dessen unterstem Abhange ein einzelner mächtiger Felsblock von 

42‘4 Klafter Höhe steht, der gegen das Thal zu eine fast senkrechte Mauer bildet. 

Auf seiner Spitze befinden sich die Ruinen einer einstens dem Andenken des heil. 

Stephan gewidmeten Kirche. Der untere Theil des Felsens bildet eine grotten

ähnliche Vertiefung; diese, so wie die auf der Spitze befindliche Kirche gaben 

die Veranlassung zum jetzigen Namen des Bades. Unmittelbar unter dieser Grotte 

entspringen nur wenige Schritte von einander entfernt 3 Quellen, wovon die eine 

das Mineralwasser liefert, und die reichhaltigste bezüglich der Wassermenge ist. 

Die zweite nebenan liefert ebenfalls schwefelhaltiges Wasser, jedoch von gerin

gerer Temperatur. Sie wird dermalen nicht benützt. Die dritte Quelle, welche 

die mindeste Wassermenge liefert, enthält gewöhnliches Brunnenwasser. Die 

zweite Quelle enthält wohl Süsswasser beigemengt, ja es ist zu vermuthen, dass 

selbst die erste Quelle vermöge der Nähe ihres Ursprunges unweit den übrigen noch 

nicht rein sei, und nicht jenen vollen Gehalt an mineralischen Substanzen reprä- 

sentire, den sie haben könnte. Es wird diess um so wahrscheinlicher, da auf 

künstlichem Wege nichts zu ihrer vollständigen Isolirung und eigentlichen Fassung 

unternommen wurde. Es soll endlich noch eine vierte Mineralquelle in dem rechts 

vom Bade gelegenen Weingarten existiren, deren Ursprung aber eine Klafter 

unter der Oberfläche des Bodens mit einer Steinplatte verdeckt ist, um nöthigen 

Falls dieselbe wieder auffinden zu können. Dieser Punct ist in dem beigefügtem 

Plane als fragliche Quelle nach Angabe der Besitzer verzeichnet.

Aufgefundene Bauüberreste lassen vermuthen, dass auf dem Quellenterrain 

einstens ein befestigtes Schloss gestanden sei. Sichere Angaben sind indessen 

darüber nicht zu erheben, so wie überhaupt die ältere Geschichte Istriens noch 

in ein gewisses Dunkel gehüllt ist.

Die Quellen selbst scheinen im Laufe des ganzen vergangenen Jahrhunderts 

unbekannt geblieben zu sein , wenigstens was ihren Charakter als Mineralquellen 

anbelangt. Im Jahre 1807 erkannte der Kreisphysicus Dr. Osswald Gian Antonio 

die heilsame Wirkung dieser Wässer und veranlasste die Besitzer des Terrains 

ein kleines Etablissement zu gründen, dass vorläufig nur aus Holz aufgeführt 
wurde.

Schon die wenigen Besuchenden, denen es hiedurch möglich gemacht wurde, 

eine wirkliche Cur gebrauchen zu können, genügten, um dem Bade bald ein ge

steigertes Renommee in der Umgegend zu verschaffen. Diess insbesondere bewog
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im Jahre 1842 dieselben Besitzer Vanto und Luigi de Grav is i  einige Neubauten 

aus eigenen Mitteln aufzuführen, um den immer zahlreicher Herbeikommenden 

auf dem isolirten Puncte, wo jede andere Unterkunft mangelt, den Gebrauch der 

Bäder zu ermöglichen. Es bestehen diese aus zwei Wohnhäusern, die in der 

unterhalb des Felsens befindlichen Grolte stehen, von welcher aus das schöne 

Thal seiner ganzen Ausdehnung nach zu übersehen ist. Die Situation dieser 

Häuser unter der überhängenden gewaltigen Felsenmasse und mit ihrer pracht

vollen Fernsicht ist eine äusserst glücklich gewählte. Ungefähr 2 Klafter tiefer 

wurde ein Badehaus unmittelbar über dem Ursprünge der Mineralquelle aufge

führt, so dass dieser nicht mehr sichtbar ist. Es enthält 6 Marmorwannen.

An der gegen das Thal zu befindlichen Front-des Badegebäudes befindet 

sich eine Oeifnung, aus welcher das Mineralwasser in den Fluss Quieto abströmt. 

Der untere Theil des Estrichs ist hohl und steht mit den Wannen in Communication. 

Die Füllung dieses Raumes und sonach die der 6 Wannen geschieht durch 

Schliessen der gedachten Oeifnung; es erfordert diess eine halbe Stunde. Hier

nach ist zu entnehmen, dass die Quelle eine beträchtliche Menge Wasser liefert. 

Die bemerkenswerthesten Puncte der nächsten Umgebung sind die 2000 Ein

wohner zählende Kreisstadt Montona, welche auf dem Gipfel eines hohen 

Berges steht, der sich kegelförmig und isolirt in Mitte eines weiten Thaies 

erhebt, ferner die ebenfalls durch eine reizende Lage ausgezeichnete Stadt Pin- 

guente, die Ruinen des Stammschlosses der Familie Gravisi und der Ort Sovignaco 

mit seiner Alaunfabrik.

Das Gestein, aus welchem die Quellen entspringen, ist Kalk, unter dem in 

der ganzen Umgegend, oft wenige Fuss tief, mächtige Alaunschiefer-Ablagerungen 

sich befinden.

Die folgenden analytischen Untersuchungen beziehen sich auf das Wasser 

jener Quelle, welche derzeit benützt wird.

Qualitative Analyse.

Temperatur .  Nach Beobachtungen, welche Herr Luigi de G r a v i s i  im 

Jahre 1843 täglich während des Sommers anstellte, betrug die Temperatur der 

Quelle 28 bis 29° R. Ich fand die Temperatur derselben am 25. Juni dieses Jahres 

29‘2° R. =  36-5° C., während jene der Luft 26° C. betrug. Da die Temperatur 

des Wassers nicht am eigentlichen Ursprünge, sondern nur bei der Oeffnung des 

Gebäudes, wo es abfliesst, gemessen werden kann, so dürfte dieselbe in Wirk

lichkeit noch um ein geringes höher sein.

Speci f isches Gewicht .  Dieses wurde im Mittel von zwei nahe über

einstimmenden Wägungen =  1 002226 bei 24» C. gefunden.

Das Wasser erscheint, wenn es einige Zeit an der Luft steht, etwas getrübt 

durch ausgeschiedenen Schwefel. Im frischen Zustande ist es klar und hat einen 

starken Geruch nach Schwefelwasserstoff. Es setzt auch während seines Laufes 

allenthalben grosse Mengen eines schmutziggrauen elastischen Schwefels ab. Der 

Geschmack ist vorwiegend nach Kochsalz. Beim Erhitzen setzt es eine geringe 

Menge kohlensaurer Salze ab; diese sind Kalk mit Spuren von Magnesia. Im 

concentrirten Zustande reagirt es etwas alkalisch. In der That enthält es auch 

etwas kohlensaures Alkali.
Die Gegenwart des kohlensauren Alkalis lässt sich leicht nachweisen, wenn 

man den durch Kochen entstandenen Niederschlag abfiltrirt und das Filtrat zur 

Trockne abdampft und den Rückstand dann mit einer Säure behandelt, wobei 

Aufbrausen stattfindet.



Ausser Schwefelwasserstoff, der in solcher Menge zugegen ist, um das 

Wasser als eine sehr starke Schwefelquelle zu charakterisiren, enthält es Chlor 

in vorwiegender Menge, ausserdem Schwefelsäure, Kohlensäure, Kieselsäure, 

Kalk, Magnesia, Natron, sehr geringe Mengen von Thonerde und Eisenoxydul, 

endlich unwägbare Spuren von Kali und organischen Substanzen. Letztere lassen 

sich erkennen durch eine schwache, vorübergehende Bräunung, welche der Ab- 

dampfrückstand beim Erhitzen zeigt.

Analytische Resultate der quantitativen Untersuchung.

Die zur quantitativen Analyse erforderliche Menge Wasser wurde am 27. Juni 

d. J. Vormittags bei schönem Wetter geschöpft. Um dasselbe möglichst rein zu 

erhalten, wurde die Oeffnung am Badehause von ihrem Verschlüsse gänzlich be

freit und die Quelle mehrere Stunden frei abströmen gelassen.

1. F ixe r  Rückstand .

500 C. C. Wasser =  501-113 Gramm gaben 1 "436 Gramm fixe Stoffe.

2. Chlor.

500 C. C- gaben 2-483 Gramm Chlorsilber =  0-614 Gramm Chlor.
225 C. C. =  225-500 Gramm gaben 1-120 Gramm Chlorsilher =  0-277 Gramm Chlor.

3. Schwefe lsäu re .

500 C. C. gaben 0-482 Gramm schwefelsauren Baryt =  0-165 Gramm Schwefelsäure.

4. Koh len säu re .

500 C. C. gaben 0'531 Gramm kohlensauren Baryt =  0-118 Gramm Kohlensäure.

5. K iese lsäure .

1500 C. C. =  1503-339 Gramm gaben 0-039 Gramm Kieselsäure.

6. Thonerde  und Eisenoxyd.

1500 C. C. gaben 0-011 Gramm dieser beiden Bestandtheile.

7. Kalkerde.

1500 C. C. gaben 1-183 Gramm kohlensauren Kalk =  0-662 Gramm Kalk.
1000 C. C. =  1002-226 Gramm gekochten Wassers lieferten als Niederschlag 0-141 Gramm 
kohlensauren Kalk =  0-079 Gramm Kalk, ferner gab das Filtrat 0-662 Gramm kohlensauren

Kalk =  0*371 Gramm Kalk.

8. Magnesia .

1500 C. C. gaben 0-462 Gramm pyrophosphorsaure Magnesia =  0-166 Gramm Magnesia. 
1000 C.C. gekochten und filtrirten Wassers gaben 0-307 Gramm pyrophosphorsaure Magnesia

=  0-110 Gramm Magnesia.,

Die Menge der an Kohlensäure gebundenen Magnesia beträgt sonach nur 

eine Spur.

9. K a l i  und Natron.

500 C. C. gaben 0*874 Gramm Chlornatrium =0-463 Gramm Natrium.

Platinchlorid gab aus der Lösung nur unwägbare Spuren des Kaliumdoppel- 

salzes.

10. Schwefe lwassers to ff .

700 C. C. =  701*558 Gramm gaben 0*072 Gramm Schwefelkupfer =  0-025 Gramm
Schwefelwasserstoff.

700 C. C. gaben 0-069 Gramm Schwefelkupfer =  0-024 Gramm Schwefelwasserstoff.

6 9 2  Karl Ritter von Hauer.
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1000 Theile des Wassers enthalten sonach :

Fixen Rückstand................................. 2-865
C h lo r...................................................  1-227
Schwefelsäure..................................... 0-329
Kohlensäure.........................................  0-235
Kieselsäure ......................................... 0-026

0-007
Thonerde )
Eisenoxyd].......... ......................
Kalkerde.............................................  0-444
Magnesia .............................................  0-109
Natron.................................................  0-924
Schwefelwasserstoff...........................0-035

H ieraus e rg ib t sich die fo lgende  G ru p p iru n g d e rS äu re n u n d B ase n  zu Salzen.

Da beim Kochen des Wassers nur 0*141 Grmm. kohlensaurer Kalk fielen, so 

ist dieser als durch Vermittlung von Kohlensäure im Wasser gelöst zu denken.

Der Rest des Kalkes wurde hienach mit Schwefelsäure und der dann noch 

restirende Kalk mit Chlor verbunden angenommen.

Der Rest des Chlors genügt, um die Magnesia und den grösseren Theil des 

Natrons zu oeutralisiren. Der hienach erübrigende Rest des Natrons muss hienach 

an Kohlensäure gebunden sein.

Dampft man das Wasser auf ein kleines Volum ein, ohne die verdampfende 

Menge durch destillirtes Wasser zu ersetzen, so findet man den Niederschlag 

von kohlensaurem Kalk höher, als er angegeben wurde, ein Beweis, dass das 

kohlensaure Natron dann eine Wechselzersetzung mit den Kalksalzen erleidet.

In 1000 Theilen des Wassers :

CaO

SOs
CaO
COa

0-230
0-329
0-078
0-061

Ca 0-100 
CI 0-177 

Mg 0-065 
CI 0 192 
Na 0-556 
CI 0-858 

0-175 
0-124

NaO
COa

0-559 schwefelsaurer Kalk, 

0*139 kohlensaurer Kalk,

0-277 Chlorcalcium,

0 257 Chlormagnium,

1-414 Chlornatrium,

0-299 kohlensaures Natron,

0*026 Kieselsäure,
0-007 Thonerde und Eisenoxyd,

2-978 Gesammtmenge der fixen Bestandtheile, 
2-865 gefunden als Abdampfrückstand.

Die Gesammtmenge der Kohlensäure beträgt...................................................................  0-235
Die Kohlensäure des zweifach kohlensauren Kalkes und kohlensauren Natrons.............0*246
Mithin erübrigt keine freie Kohlensäure.

Das Wasser enthält sonach :

B estand the ile : Id 1000 Grammen, In 7680 Granen 
Gramme: Grane:

I. F ixe S to ffe .

Schwefelsaurer Kalk ....................... 4-293
Zweifach kohlensaurer K a lk ............ ..............  0 - 2 0 0 1-536
Chlorcalcium.................................... ..........  0-277 2-127

1-974
Chlornatrium..................................... 10-859
Kohlensaures Natron........................ ..........  0-299 2-296
Chlorkalium....................................... Spuren
Zweifach kohlensaure Magnesia ..........  Spuren Spuren

0 - 2 0 0

Thonerde und Eisenoxyd.................. ..........  0-007 0-054
Spuren

II. F l ü ch tig e  S to ffe .

0*269

Summe aller Bestaudtheile . . . ..........  3-074 23-608
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Die vorstehende Analyse zeigt, was die Menge des Schwefelwasserstoffes 

anbelangt, dass die Quelle zu den reichen Schwefelquellen gehört. Auch darf 

die Menge der fixen Stoffe, 23 Grane in einem Pfunde Wasser, als beträchtlich 

angesehen werden. Unter den letzteren sind die Chlor- und Natronsalze in grösster 

Menge vorhanden.

Es ist nicht zu verkennen, dass die Quelle von S. Stefano sonach berufen 

wäre einen hervorragenden Rang unter den Mineralbädern der Monarchie einzu

nehmen. Die Natur hat bezüglich der Qualität des Wassers, der Situation der 

Quelle, in Mitte eines fruchtbaren Thaies mit seinen schönen Umgebungen, der 

Nähe vom Meere, welche die Communication nach entfernteren Puncten so we

sentlich erleichtert, gewissermaassen alle Elemente hiezu vereinigt; es erübrigte 

nur mehr eine geringe Nachhülfe der Kunst, um einen Zustand zu schaffen, wie 

er anderwärtig häufig nur mühsam und mit grossen Opfern zu erreichen ist. Die 

Wichtigkeit die Quelle in der Art zu heben, um mindestens einer grösseren Anzahl 

von Besuchern, als diess bisher möglich ist, eine Unterkunft zu gründen, tritt noch 

mehr bei der Betrachtung hervor, dass Jstrien überhaupt keinen Reichthum an 

Mineralquellen besitzt. Es wären hiedurch die beiden Städte Pola und Triest 

nicht mehr gezwungen in weiten Entfernungen zu suchen, was ihnen von der 

Natur in unmittelbarer Nähe geboten ist.

Gleichwohl sind die Verhältnisse derart, dass ohne einen höheren Impuls 

in dieser Richtung wenig zu erwarten ist. Dieser würde aber vielleicht am zweck- 

mässigsten durch Errichtung eines Bades für die beiden grossen Militärstationen 

Triest und Pola gegeben werden, wonach zweifelsohne auch die Privatspeculation 

fruchtbringend sich anschliessen würde.

Figur 1 der beigegebenen Zeichnungen gibt eine Darstellung der Situation, 

und Figur 2 enthält den Situationsplan.

Figur 1.

Ansicht des Bades 8. Stefano ln Istrien mit der Aassicht auf Montona.
e d e  0 b c d e

B a g n i  d e  l a  G r o t t a  il i S.  S t e f a n o .

a Obere Kreide-Kalke. b Kohlenführende Gasleropoden-Schieht. e  Nummnlitenkalh. d Kuinnmlitenconglomerat. 

e Eoeene Sandsteine und Mergel (Tassello).
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Figur 2.

Sltaatlonsplan des Bades S. Stefano in Istrien.

/  Gasthaus. I I  Die Mineralquelle. I I I  Badfaaus und Mineralquelle. IV  Stteswaeaerquelle. V Aerarial- 
Möble. VI Brücke, welche in die Aerarial-Waldungen fuhrt. VII DistrictualsLrasse roo Montona oaoh Pingnente.

VIII Fluss Quielo.

VI. Arbeiten in dem chemischen Laboratorium der k. k. geo

logischen Reichsanstalt.

Von Karl Ritter von H a u e r .

1) Analysen von Braunkohlen aus dem Aufnahmsgebiet der dritten Section 

im Jahre 1858.

F undo rt

Ungarn.
Honther Comitat.

Mig$a-Ret...............................
Puszta-Cör...........................
Szokola.................................

N eog rade r C om ita t.

Berkenye...............................
Retsagh.................................
Herencseny ...........................
Sipek.....................................
Ovär.......................................

Kis-lijfalu.............................
Straezin.................................
Karancs-Keszi.......................
Karancs-Bereny ..................

K. h. geologische Reichsanslalt.

Asche in Wasser in Reducirte Gewichts- 

100 Theileo 100 Theilen Theile Blei

Wärme-
Einheiten

Aequiralent einer 
E lafler dO EÖ lligen 
weichen Holzes 

in Centnern

5-5 9-2 19-40 4384 11-9

3-6 11-7 18-00 4068 12-9

21-7 17-3 12-45 2813 18-6

1-4 6-7 24-60 5359 9-4

9-5 150 14-90 3367 15-5

17-4 15-2 13-80 3118 16-8

10-3 11-1 1710 3863 13-8

2-4 11-2 19 20 4339 12-0

11-8 15-8 12-90 2915 17-9

29-8 10-5 11-70 2644 19-8“

17-1 17-6 13-70 3096 16-9

8-2 14-4 17-55 3966 13-2

9-6 14-6 17-05 3853 13-6

Jahrgang 1858. IV. 89
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Fundort

Zagyva.......... .
Puszta Szörös

Heveser Com itat.

Borsoder Com itat.

Arlo

Bikesvölgy .

Asche io Coks in RoilucirLe Gewichte- Warioe-
Aeqaivalcnt einer 
Klafter 30zölligCD

100 Theilen 100 Theilen Theile Blei Einheitco weichen Holzes

3-2 101 1985 4486

in Ceotnern

11-7
2-7 10-8 20-35 4599 11-4
5-3 4 0 23-45 5299 9-9

13-0 12-7 1640 3726 14-0
2-2 4-2 24-50 5537 9-4

10-5 12-0 16-50 3729 140
13-0 10-1 16-35 3695 14-2

4-7 17-5 10-65 2406 21-4
6-9 9 5 20-25 4576 11-4

19-6 11 *1 15-10 3412 15-3
19-1 12-0 1400 3164 16-5
17-2 13-9 13-35 3017 17-4

12.1 13-6 16-40 3706 141
6-4 15-2 17-35 3921 13-3

29-4 14-4 12-30 2779 18-8
7-6 15-7 14-70 3322 15-8
5-6 15-5 17-60 3977 13-2

25-6 19-0 12-70 2870 18-3
7-5 15-6 16-50 3729 14-0
1-8 6-1 21 15 4779 10-9
3-8 11-4 18-50 4181 12-5
3-7 11-6 18-80 4248 12-3
1-2 15-6 1605 3627 14-4
4-6 10-9 17-70 4000 131

10.0 15-9 14-20 3209 16-3
26-4 2-9 12-25 2768 18-9
2-2 10-4 18-70 4226 12-4

11-4 19-2 14-60 3299 lü-9
10-8 15-4 14-80 3344 15-6
8-4 12-0 16-50 3729 14-0
2-5 8 9 17-45 3943 13-3Tard ...............................

2) Braunkohlen aus der Umgegend von CiJli in Steiermark. Zur Untersuchung 
eingesendet von Herrn Franz Mi l ler .

I. FIStz II. FJSlz III. F löll.

Asche in 100 Theilen............................. 6 5  6-9 7-3
Wasser in 100 Theilen........................... 20-0 20-2 19-1
Reducirte Gewichtsthcile Blei............... 19-70 18-75 18-35
Wärme-Einheiten................................... 4452 4237 4147
Aequivalent einer Klafter 30’ weichen

Holzes sind Centner....................... 11-8 12 3 12-6

3) Braunkohlen von Hrastnig. Zur Untersuchung eingesendet von Herrn 
W o l l h e im .

a. Barbara-Stollen, b. St. Jakob-Stollen, c. Stollen am Scheitel Hrastnig, 
d. Karl-Stollen, e. Mittelsohle Feldort.

a. b. c. d. ' c.

Aschc in 100 Theilen............................... 6-7 4 8 2 3 6'6 4-8
Wasser in 100 Theilen . ......................... J5-6 15-9 17-7 20-5 17-7
Reducirte Gewiehtstheile B le i................  17-00 16-80 17-45 17 05 16 35
Wärme-Einheiten..................................... 3842 3796 3966 3853 3695
^equiralent einer Klafter 30' weichen

Holzes sind Centner......................... 13-6 13-8 13-2 13-6 14-2

4) Thon von Szecsenka. Zur Untersuchung eingesendet von Herrn von 
Hantken.
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2*9 Magnesia, 
9-4 Wasser.

100 Theile enthielten :
69*6 Kieselerde,
18-2 Thonerde mit Spuren Eisenoxyd,

Spuren Kalk. 100'0

5) Brauneisenstein von Pozega in Slavonien. Zur Untersuchung eingesendet 

von dem dortigen Advocaten Herrn von M u d o v i d  

100 Theile enthielten :

4-7 Kieselerde und Thon,
90-9 Eisenoxyd =  63‘6 Eisen,
4*4 Wasser und Spuren von Kalk.

100 00

C) Galmeiproben aus dem südlichen Ungarn. Zur Untersuchung auf ihren 

Zinkgehalt übersendet von Herrn A. Riegel ,  Kohlenwerksbesitzer in Fünfkirchen. 

100 Theile enthielten:

a) 50*1 Procent Zinkoxyd =  40-0 Proc. Zinkoxvd.
b) 50*9 „ „ = 4 0 - 7  ,  
ej 58-8 „ „ = 47- 0  „

7) Eisensteine aus dem Aufnahmsgebiet der dritten Section im Jahre 1858.

Fundort Eisenoxyd Eisen
in 100 Theilen in 100 Thei

Ungarn.

N eograder Com itat.

Puszta Huta......................... 6 3 0 441
Orhegy bei Szokola ........ 86-0 60-2
Szcndcrhely....................... 77-0 53-9
Szinobänya......................... 77-0 53-9

52-6 36*8
86-4 60*4
17-6 12*3

Borsoder Com itat.

68-8 48*1
70-6 47*9
83-3 58*3

Telekes............................... 74-3 52*0
45-4 31*7
50-0 35*0

Tapolcza............................. 23-2 17*6
30-2 211

Vinzepal ............................. 383 26*8
5 2 0 38*9

Nehedesch........................... 71-8 50*2
81-8 57*2
56 6 39*6

Avashegy............................. 66-2 46*3
64-2 44*9

VII. Verzeiehniss der an die k. k. geologische Reichsanstalt 

gelangten Einsendungen von Mineralien, Gebirgsarten, Petre

facten u. s. w.

Vom 1. October bis 31. December 1858.

1) 14. October. 1 Packet, 18 Pfund. G e sch e n k  von Herrn k . k . Ministerial- 

Secretär Julius S ch r ö ck in g e r  Ritter von Neudenberg .  Mineralien von R6z- 

bänya im Banat.

89*
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2) 19. Octobcr. 1 Kiste. 40 Pfund. Geschenk von Herrn k. k. Bergge- 

schwornen F. Hawel  in Wotvvowitz. Fossile Pflanzen aus dem Hangendschiefer 

der Hangendflötze von Wotwowitz. (Siehe Verhandlungen, Seite 122 und 134.)

3) 22. October. 1 Schachtel, 3 Pfund 26 Loth. Geschenk des Herrn k. k. 

Stuhlrichters Andreas von Csik in Nagy-Berezna. Eine schöne mit grösser Sorg

falt gesammelte Suite von Brachiopoden aus dem jurassischen Kalkstein von Uj- 

Kemencze, südlich von Nagy-Berezna im Ungher Comitate.

4) 26. October. 3 Stücke, 8 Pfund. Geschenk von Herrn k. k. Ministerial- 

Secretär Julius S ch r ö ck in ge r  Ritter von Neudenberg.  Schwerspath, über

zogen von einer Rinde krystallisirten Quarzes und Brauneisenstein, pseudomorph 

nach Pyrit, von Rdzbanya und Kalkspath von Nagyag.

5) 26. October. 1 Flasche, 30 Loth. Von dem Magistrate der k. Freistadt 

Bartfeld. Mineralquellen-Salz zur chemischen Analyse.
6) 28. October. 4 Kisten, 400 Pfund. Von dem Magistrate der k. Frei

stadt Bartfeld. Mineralwasser zur chemischen Analyse. (Siehe Verhandlungen, 

Seite 133.)

7) 30. October. 1 Kiste, 20 Pfund. Von Herrn Florian Römer, k. k. Pro

fessor in Raab. Tertiärpetrefacten, darunter namentlich interessant grosse Mela

nien, dann Unio-Arten von Tesser bei Acs an der Donau.

8) 8. November. 1 Kistchcn, 3 Pfund. Geschenk von Herrn k. k. General- 

Consul Commandeur Ernst Merck in Hamburg. Geschliffene Muster der Elfdaler 

Porphyr- und Granitsorten.' (Siehe Verhandlungen, Seite 134.)

9) 11. November. 1 Schachtel, 1 Pfund 8 Loth. Geschenk von Herrn Otto 

P a t t l o c h ,  Inspector der Opalgruben zu Dubnik bei Eperies in Ungarn. Mine

ralien aus den Opalgruben von Czerwenitza.

10) 23. November. 4 Kisten, 400Pfund. Von Hrn. Grohmann,  Mineralien

händler in Hasel in Böhmen. Petrefacten aus der böhmischen Kreideformation 

zum Ankauf.

11) 23. November. 1 Kiste, 41 Pfund. Von Herrn Felix Lang in Lemberg. 

Braunkohlenproben von Skwarzawa und llinsko in Ostgalizien zur chemischen 
Untersuchung.

12) 3. December. 1 Kistchen, 21 Pfund. Geschenk von Herrn L. H. Jeit- 

te les,  k. k. Professorin Kaschau. Gebirgsarten und Petrefacten aus der Um

gegend von Troppau.

13) 4. December. 1 Kiste, G7 Pfund. Geschenk von Herrn Heinr.Polland, 

Gutsbesitzer zu Kunkowitz bei Klattau. Mineralien und Gebirgsarten aus der 

Umgegend von Klattau.

14) 7. December. 1 Kiste, 129 Pfund. Geschenk von der Direction des 

geognostisch-montanistischen Vereines für Steiermark. Geologische Stücke aus 

Steiermark, im vorigen Sommer von dem Herrn Vereins-Commissär Theobald v. 

Z o l l i k o f e r  bei Gelegenheit seiner Aufnahmen aufgesammelt.

15) 9. December. 1 Packet, 3 Pfund. Geschenk von Herrn Bergverwalter 

F. S e e l a n d  in Lölling. Skorodit von Lölling. (Siehe Verhandlungen, S. 154.)

16) 9. December. 1 Kiste, 883 Pfund. Von Herrn Grohmann  in Hasel. 

Eine Phonolith-Säule vom Wüsten-Schloss bei Böhmisch-Kamnitz.

17) 13. December. 1 Kistchen, 19 Pfund. Von Herrn Baron von S t e ig e r 

M on t r i c h e r  in Gratz. Eisensteine von Schloss Eckenstein, Bezirk Ratschach in 

Steiermark, zur chemischen Untersuchung.

18) 16. December. 1 Kiste, 67 Pfund. Geschenk von Herrn Dr. Guido 

S andbe rge r  in Wiesbaden. Galmei von Wiesloch, Bohnerze und Jaspis von 

Auggen, Anthracit von Berghaupten, dann Bohnerze von Schliegen.



19) 17. December. 1 Stück, 60 Pfund. Geschenk von Herrn Hugo von 

Ros thorn .  Ein fossiler Baumstamm, Pinites protolarix Goepp., von derOber- 

Dollendorfer Hardt, im Siebengebirge am Rhein, 6 bis 7 Fuss unter der Ober

fläche in einer mächtigen Lage von Geröll gefunden.

20) 18. December. 2 Kisten, 40 Pfund. Von Herrn J. Abel, k. k. Sehich- 

tenmeister in Cilli. Eisensteine aus den Schürfen des Herrn Ant. v. Borov ich ,  

von St. Rupert im Bezirk Tüffer, zur chemischen Untersuchung.

21) 28. December. 5 Kisten, 473 Pfund. Von Herrn, k. k. Finanzrath Koch 

in Rosenberg in Ungarn. Mineralwasser vonKorytnica undLuczky, zur chemischen 

Analyse.

22) 30. December. 3 Kisten, 334 Pfund. Von Herrn Prof. Ad. P i c h l e r  

in Innsbruck. Geognostische Handstücke und Petrefacten aus der Gegend südlich 

von Innsbruck, bei Gelegenheit seiner im vorigen Sommer für die k. k. geolog. 

Reichsanstalt ausgeführten Aufnahmen gesammelt.

23) Einsendungen aus den Aufnahms-Sectionen der Herren Geologen, und 

zwar 16 Kisten und Packete, zusammen 24S Pfund, aus der Section II, und 

15 Kisten und Packete, zusammen 500 Pfund, aus der Section III.
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VIII. Verzeichniss der Veränderungen im Personalstande 

k. k. Montan - Behörden.

Vom 1. Octobcr bis 31. December 1858.

M itte ls t  Erlasses des k. k. F in anz- M in is te r ium s .

Karl S te rn b e rg e r , Joachimsthalcr Berggeschworner, zum Verwalter der Berg- und 
Hüttenyerwaltung in Kitzbichl.

Gustav R ic h te r , Kunstwesensbeamter in Nagybanya, zum Schichtmeister bei der Werk
verwaltung in Kapnik.

Wilhelm B ruym ann , prov. Berg-Coinmissär und zugleich Markscheider inWieliczka, 
definitiv zum Berg - Commissär, zugleich Markscheider bei der Berghauptmannschaft zu 
Schmöllnitz.

Victorin P e lik an , Schichtamts - Adjunct inWieliczka, zum prov. Berg - Commissär, 
zugleich Markscheider bei der Berghauptmannschaft daselbst.

Andreas v. H orkay , Rezhänyaer Hütten-Controlor, zum Official bei der Berg-, Forst- 
und Gütcr-Direclions-Cassa in Nagybanya.

Karl Fass, Amtsschreiber der Hammerverwaltung in Ebenau, zum prov. Sud- und Bau- 
amtsschreiber in Hallein.

Joseph V ockner, Amtsschreiber bei der Salinenverwaltung in Ebensee, zum Material- 
Rcchnungsführer bei der Salinenverwaltung in Ischl.

Karl Buh], Bergwerks-Praktikant, zum prov. Controlor bei der Hüttenverwaltung in 
Läposbanya.

Matthias O berk irchne r, Untcrwaldmeister zu Weyer, zum prov. For9t-Coocipisten bei 
der Eisenwerks-Direction zu Eisenerz.

Matthias E nge l, zweiter Official des Salzverschleissaintes in Gmunden, zum ersten, und
Franz Sp iessberger, Official des Salzverschleiss - Magazinsamtes in Aussee, zum 

zweiten Official des Gmundner Salzverschleissaintes.

IX. Auf das Montanwesen bezügliche Erlässe und Verordnungen.

Vom 1, Octobcr bis 31. December 1858.
Kaiserliche Verordnung vom 2. September 1838, über die Anwendung der §§. 284 und 

28S des allgemeinen Berggesetzes auf das Gebiet des ehemaligen Freistaates Krakau.
In Erwägung der Bestimmungen des für das Gebiet des ehemaligen Freistaates Krakau 

bestandenen Berggesetzes vom 16. Juli 1844, Artikel 1, und des daselbst bis zur Einführung
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des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches gegoltenen bürgerlichen Rechtes, dann mit Rück
sicht auf den §. 3 Meines Patentes vom 12. Mürz 1851, Nr. 89 des Reichs-Gesetz-Blattes, finde 
Ich, über die Anwendung der §§. 284 und 285 de»allgemeinen Berggesetzes vom 23. Mai 
1834 (Reichs-Gesetz-Blatt, Nr. 146), auf das gedachte Gebiet, nach Vernehmung Meiner 
Minister und Anhörung Meines Reichsrathes, festzusetzen, wie folgt:

§. 1. ln dem erwähnten Gebiete steht jedem Eigcnthümer eines Grundes auf demselben 
das ausschliessemle Recht zum Bergbaue, rücksichtlich aller in dein §. 3 des allgemeinen 
Berggesetzes aufgeführten, dem Bergregale vorhehaltenen Mineralien, mit Ausschluss des 
Kochsalzes, bis zum Ablaufe der mit dem §. 284 des allgemeinen Berggesetzes bestimmten 
fünfjährigen Frist zu. Dieses Recht gebührt auch denjenigen Grundbesitzern, welche zu Folge 
des §. 3 Meines Patentes vom 12. März 1851 (Reichs-Gesetz-Blatt, Nr. 89) vollständige Eigen
tüm er ihres Grundbesitzes geworden sind, auf den letzteren.

§ . 2. Der Eigcnthümer des Grundes hat, um die Berechtigung zum Betriebe des Berg
baues auf eines oder mehrere dieser Mineralien auch für die Zeit nach Ablauf der gedachten 
Frist zu erlangen, dem §. 285 des allgemeinen Berggesetzes Genüge zu leisten.

§. 3. Die Ausübung des dem Eigcnthümer des Grundes nach dem §. 1 der gegenwärti
gen Verordnung zustehenden ausschliessenden Bergbaurcchtes findet nur unter der Bedingung 
Statt, dass dabei die Anordnungen des allgemeinen Berggesetzes genau beobachtet, und die 
mit demselben vorgeschriebenen Bergwerksabgaben an den Staatsschatz berichtigt werden.

§. 4. Auf Bergbaurcchte, die in der Zwischenzeit von dem Erscheinen des allgemeinen 
Berggesetzes bis zur Kundmachung Meiner gegenwärtigen Verordnung, mit Beobachtung des 
allgemeinen Berggesetzes, ordnungsmässig erworben worden sind, hat die gegenwärtige Ver
ordnung, wenn dieselben mit ihr nicht im vollen Einklänge stehen sollten, nicht zurückzuwirken.

§. 5. Meine Minister der Finanzen und der Justiz sind zur Vollziehung dieser Verordnung 
angewiesen.

Laxenburg, den 2. September 1858.

Franz Joseph, ni. p.
Graf Buol-Schauenstein, m. p. Freiherr von Bruck, m. p.

Graf M dasdy, m. p.
Auf Allerhöchste Anordnung: 

la r h e rr , m. p.
(Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Oesterrcich, Jahrgang 1858, XXXVIII. S t Nr. 144.)

Kaiserliche Verordnung vom 13. September 1858, womit die Organisation der, zur Hand
habung des allgemeinen Berggesetzes berufenen Bergbehörden, für den Umfang der ganzen 
Monarchie, mit Ausnahme des lombardisch-venetianischen Königreiches und Dalmatiens, fest
gestellt wird.

Um den Behörden, welche zur Handhabung des allgemeinen Berggesetzes vom 23. Mai 
1854, Nr. 146 des Reichs-Gesetz-Blattes, gemäss §. 223 desselben berufen sind, eine ihrer 
Aufgabe und den eigcnthümlichcn Bedürfnissen des Bergbaues entsprechende Einrichtung zu 
geben, finde Ich, nach Vernehmung Meiner Minister und nach Anhörung Meines Reichsrathes, 
nachstehende Organisation derselben festzustellen:

I. Abschnitt. Einrichtung und Wirkungskreis der BcrghauptinaiinschaHeD.

§. 1. Mit Ausnahme des lombardisch-venetianischen Königreiches und von Dalmatien, für 
welche Kronländer nachträgliche Bestimmungen in dieser Richtuug Vorbehalten sind, haben 

für die übrigen Kronländer der Monarchie als Bergbehörden erster Instanz, Berghauptmann- 
scliaften zu bestehen, deren Standort und Amtsbezirk bestimmt wird, wie folgt:
a) für das Erzhorzogthum Österreich ob und unter der Enns in St. Pölten;
b) für das Herzogthum Steiermark in Leoben und Cilli;
c) für das Herzoglhum Krain und das Küstenland in Laibach;
d) für die Königreiche Croatien und Slavonien mit der gleichnamigen Militärgränze in 

Agram;
e) für das Herzogthum Kärnthen in Klagenfurt;
f)  für die gefürstete Grafschaft Tirol und Vorarlberg und für das Herzogthum Salzburg 

in Hall;
g) für das Königreich Böhmen in Prag, Pilsen, Elbogen, Brüx und Kutlenberg ;
h) für die Markgrafschaft Mähren und das Herzogthum Schlesien in Olmütz;
i)  für die Königreiche Galizien und Lodomerien mit den Herzogthümern Auschwitz und Zator 

und dem Grossherzogthume Krakau, dann für das Herzogthum Bukowina, in Krakau und 
Lemberg;
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kJ für das Königreich Ungarn in Pesth-Ofen, Neusohl, Kaschau und Nagyb&nya: 
l) für das Grossfürslenthum Siebenbürgen in Zalathna; 

mj für die serbische Woiwodschaft mit dem Temcser Banate und für die serbisch-banater
Militärgränze in Oravicza.
Die beiliegende Uebersicht.4 enthält die Standorte der Bcrghauptmannschaften, sowie die 

Amtsgebiete, welche ihnen nach ganzen Kronländern oder Theilen derselben zugewiesen sind.
§ .2 . An der Spitze jeder Berghauptmannschaft steht der Berghauptmann, welcher die 

gesammte Geschäftsführung leitet, überwacht und für deren regelmässigen und entsprechen
den Gang verantwortlich ist.

Dem Berghauptmanne sind zur Vollfühmng seines Berufes Ober-Dergcommissäre, Berg- 
commissäre und Berggeschworne untergeordnet, welche denselben in seiner Aufgabe zu unter
stützen, und in Abwesenheits- oder Verhinderungsfällen zu vertreten haben. Ueberdiess werden 
den Bcrghauptmannschaften, behufs der Heranbildung eines entsprechenden Nachwuchses, 
Praktikanten zur Verwendung zugewiesen.

Zur unmittelbaren Besorgung der Kanzleigeschäfte erhalten die Berghauptmannschaften 
nach Bedarf Officiale, Kanzellisten und Amtsdiener.

§. 3. Ist eine grössere Anzahl von Bergbau-Unternehmungen, welche die Aufstellung 
einer selbstständigen Bergbehörde noch nicht rechtfertigt, vom Sitze derBerghauptmannschaft 
so entlegen, dass dadurch Geschäftsrcrzögerungen und unverhältnissmässige Auslagen für 
Parteien entstehen, so können Ober-Dergcommissäre oder Bergcommissäre, mit Genehmigung 
des Finanzministers, exponirt werden. In diesem Falle ist demselben ein bestimmter Unter
bezirk zuzuweisen und ein angemessener Wirkungskreis einzuräumen.

§. 4. Was der exponirte Commissär innerhalb des ihm eingeräumten Wirkungskreises 
verfugt, ist als eine Verfügung des Vorgesetzten Berghauptmanns anzusehen, welcher die dage
gen ergriffene Berufung an die Ober-Bergbehörde zu leiten hat.

§. ü. Wo in Folge eines viclgethcil len Besitzes der Kleinbergbau vorherrscht, und wo 
überhaupt die Thätigkeit der Berghauptmänner und der ihnen beigegebenen Ober-Bergcom- 
missäre und Bergcommissäre zur Beaufsichtigung der Bergbaue ihres Amtsgebietes nicht aus
reicht, werden den Berghauptmannschaften Berggeschworne zur Unterstützung zugewiesen. 
Die Aufgabe der Berggeschwornen besteht zunächst darin, die Berghauptmannschaften, durch 
von Zeit zu Zeit vornehmende Besichtigung der Bergbaue über deren Zustand in Kenntniss zu 
setzen, auf die dabei Vorgefundenen gesetzwidrigen Mängel und Gebrechen aufmerksam zu 
machen, und auf die Beseitigung der vorhandenen Uebelstände, so wie aufVerhütung der hier
aus entstehen könnenden Gefahren einzuwirken. Doch müssen sie sich auch in anderen Zwei
gen der bergbehördlichen Qeschäftssphäre nach Erforderniss des Dienstes und nach Weisung 
ihrer Vorgesetzten verwenden lassen.

Zur Vornahme von Reisen kann der Berghauptmann übrigens auch andere berghaupt
mannschaftliche Beamte bestimmen.

§. 6. Die Dienstaushilfe der Berggeschwornen hat sich nicht bloss auf das berghaupt
mannschaftliche Amtsgebiet, in welchem sie ihren regelmässigen Wohnsitz haben, zu beschrän
ken , sondern kann nach Erforderniss des Dienstes auch auf die Bezirke anderer Berghaupt
mannschaften ausgedehnt werden.

In Bergrevieren, welche einer steten bergbehöi'dlichen Beaufsichtigung bedürfen, können 
Berggeschworne, mit Genehmigung des Finanzministers, dauernd exponirt werden.

II. Abschnitt. Besoldungen nnd Gcbühreu.

§. 7. Die Zahl, die Diätcnclassen und Bezüge der bergbehördlichen Beamten und Diener 
weiset die Beilage B aus.

§. 8. Praktikanten erhalten nach ihrer Aufnahme Adjuten jährlicher dreihundert Gulden.
§. 9. Beamte derselben Dienstkategorie bilden für die ganze Monarchie einen Gesammtstand 

(Concretalstatus), in welchem dieselben ohne Veränderung ihres Dienstortes vorrücken können.

III. Abschnitt. Einrichtung und Wirkungskreis der Ober-Bergbehörden.

§. 10. Die politischen Landeshehörden haben die Geschäfte der Ober-Bergbehörden in der 
Einrichtung und mit dem Wirkungskreise, welcher ihnen mit Verordnung der Minister des Innern 
und der Finanzen vom 20. März 1855, Nr. 51 des Reichs-Gesetz-Blattes, gegeben worden 
ist, in der Unterordnung unter das Finanzministerium als oberste Bergbehörde fortzuführen.

Laxenburg, den 13. September 1858.

Franz Joseph, m. p.
Graf Buol-Schanenstcin, m. p. Freiherr von Brock, m. p.

Auf Allerhöchste Anordnung: 

Freiherr von Bansonnet, m. p.
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Beilage A.

lebersicht der Berghauptmannschaften mit ihren Standorten nnd Amtsgcbleten ln 

der Unterordnung nnter die politischen Landesbehörden als Ober-Bergbehörden.

KronlaDd
Fort

laufende
Zahl

Standort Amtsgebiet Ober-

der Berghauplmannschaft
Bergbehörden

Erzherzogthun)
Oesterreich ob und i St. Pölten

Oesterreich unter Statthalterei 
in Wien.

unter der Enns
und ob der Enns

Statthalterei 
in Linz.

Herzogthum Steier 2 Leoben Kreis Bruck Stattlialterei
mark

3 Cilli Kreise Gralz und Marburg
in Gratz.

Herzogthum Krain u. 
Küstenland

Krain

Landes
regierung in 

Laibach.

4 Laibach
Gefürstete Grafschaft Görz und 
Gradisca, Markgrafsch. Istrien 
und die Stadt Triest mit ihrem 

Gebiete

Statthalterei 
in Triest.

Königreiche Croatien 
und Siavonien mit 
der croat.-slavon. 
Militärgränze

Croatien und Siavonien
Statthalterei 
in Agram.

5 Agram

Croat.-slavon. Militärgränze
Land.-Gen.- 

Commando in 
Agram.

Herzogthum Kärnthen 6 Klagenfurt Kärnthen
Landes

regierung in 
Klagenfurt.

Gefürstete Grafschaft 
Tirol mit Vorarl
berg u. d. Herzog- 
thume Salzburg

Tirol mit Vorarlberg
Statthalterei 
in Innsbruck.

7 Hall in Tirol

Salzburg
Landes

regierung in 
Salzburg.

8 Prag Kreis Prag

9 Pilsen Kreise Pilsen u. Pisek

Königreich Böhmen
10 Elbogen Ki'cis Eger

Statthalterei

11 Brüx Kreise Saaz und Leitmeritz
in Prag.

12 Kuttenberg
Kreise Budweis, Bunzlau, Czas- 
lau, Chrudim, Jiein, Künig- 

grätz und Tabor

Markgrafsch. Mähren
Mähren

Statthalterei 
in Brünn.

und Herzogthum 
Schlesien

13 Olmütz

Schlesien
Landes

regierung in 
Troppau.
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Kronland
Fort

laufende
Zahl

Staadort Amtsgebiet Ober-

der Berghauptmanaschaft
Bergbehörden

Königreich Galizien

14 Krakau
Krakau und die Kreise Bochnia, 
Jaslö, Sandec, Tarnow und 

Wadowice

Landes
regierung in 

Krakau.

u. Lodomerien mit 
d. Herzogtümern 
Auschwitz u. Zator 
u. d. Grossherzog- 
thumeKrakau, dann 
das Herzogthum 
Bukowina

15 Lemberg

Kreise Lemberg, Przemisl, 
Snmbor, Sanok, Stryi, Zolkiew, 
Brzezan, Czortkow, Kolomea, 
Stanislau, Tarnopol u. Zloczow

Statthalterei 
in Lemberg.

Bukowina
Landes

regierung in 
Czeruowitz.

16 Pesth-Ofen

Comitate Pesth - Pilis, Pesth- 
S61I, Stuhlweissenburg, Gran, 
Borsod, Heves, Szolnok, Czon- 
grad und die Districte Jazygien 

und Rumänien

Statthalte rei- 
Abtheilung in 
Pesth-Ofen.

Comitate Oedenburg, Wiesel
burg, Eisenburg, Zala-Somogy, 
Baränya, Tolna, Weszprim und 

Raab

Statthalterei- 
Abthcilung in 
Oedenburg.

Königreich Ungarn

17 Neusohl

Comit. Pressburg, Ober-Neutra, 
Unter-Neutra, Trentschin, Lip- 
(au, Arva-Thurocz, Bars, Zohl, 

Honth, Neograd u. Komorn

Statthalterei- 
Abtheilung in 

Pressburg.

18 Kaschau
Comitate Abauj-Torna, Gömör, 
Zips, Saros, Zemplin, Uogh, 

Beregh-Ugocs u. Marmaros

Statthalterei- 
Abtheilung in 

Kaschau.

19 Nagybdnya
Comitate Süd - Bihar, Nord- 
Bihar, Arad, Bekes, Csanad, 

Szabolcs u. Szathmdr

Statthalterei- 
Abtheilung in 
Grosswardein.

Grossfürstonthum
Siebenbürgen

20 Zalathna Siebenbürgen
Statthalterei 
in Hermann

stadt.

WojwodschaftSerbien 
mit dem Temeser 
Banate u. d. serb.- 
banater Militär— 
gränze

Wojwodschaft Serbien mit dem 
Temeser Banat

Slatthalterei 
in Temesyar.

21 Oravitza

Serb.-banat. Militärgränze

Land.-Gen.- 
Commando in 

Temesvär.

K. k. geologische Rcichsanslalt. 9 . Jahrgang 1638. IV. 9 0
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Mcilage li.

Personal- nnd Besoldungs-Stand der Berghanptmannscliaften.

Beruf-
Zahl Dienst-Kategorie

Dläten-
ClasBe

Jahres- 
Bcsoldung 

ia fl.

Anmerkung

i VII. Die Berghauptmänner 
haben Anspruch auf 
Naturalwohnung od. 
das den Ortsver-

2000
1800
1600

2 VIII. hültnissen angemes
sene Quartiergeld.1400

1200

3 IX.
1000
900

1IL Classc 9 z u ........................... 800
4 X.

700

5
II. Classe 6  z u ...........................

Concepts- und technische Prakti
kanten mit Adjuten zur Hälfte 
von 300 fl. und zur ändern Hälfte 
von 400 fl....................................... XII.

600

6 XI.
700

II. Classc 7 zu .......................... 600
500

7 22 Kanzelisten................................. XII. 400
8 24 Amtsdiener................................. Die Amtsdiener haben

12 z u ........................................... 300 Anspruch auf Amts- 
kleidung und Natu
ralwohnung beim 
Amte.

12 z u ............ • ............................ 230

X. Verzeiehniss der von dem k. k. Ministerium fiir Gewerbe, 
Handel und öffentliche Bauten verliehenen Privilegien.

Vom 1. October bis 31. December 1858.

Meier Ro tm i l l e r ,  aus Bonyliad, Männeranzüge.
Ignaz Al le jun., Kratzenfabrikant und Maschinenbauer in Iglau, Aufschlagen der Krem

pelbälge.
Dr. Julius G. E l l e nb e rg e r ,  Ingenieur und Fabriksbesitzer in Wien, s. g. Alarm-Sig- 

nal-Manoineter.
Wilhelm Go ldne r ,  MSnnerschneider in Pesth, Knopflöcher.
Georg Mayerhofer,  Steingcwerk zu Gratz, metallene Billard-Queues.
Gebrüder Z ieg ler ,  Handelsleute aus Ruhla bei Eisenach im Grosshorzogthume Sachsen, 

durch Dr. Michael Melkus ,  k. k. Notar in Wien, Tabakpfeifenköpfe.
Karl Von tzke,  Chemiker in Berlin, durch Dr. Max v. Sch ick l i  in Wien, Pressvorrich

tung zur Gewinnung des Saftes aus Runkelrüben u. a. breiartigen faserigen Stoffen.
Samuel S inger,  Tapezierergehülfe in Wien, Press- und Schneidemaschine.
Alois Thoma,  Hütten - Ingenieur, und Dr. Johann Hnewkowsky in Brüx, Coaks- 

Erzeugung.
Johann Christoph End r is  in Wien, Eisenbahn-Unterbau.
Julius Thomas Belle vi Ile, Ingenieur zu Paris, durch Georg M är kl in Wien, rauchver

zehrender Rost.
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David Chlodwig Knab ,  Ingenieur in Paris, durch Georg Märkl  in Wien, Destillation von 
Steinkohlen, Torf etc.

Ulysses Puech ,  Werkstuhl-Fabrikant zu Paris, darch Georg Märk l ,  Tricot-Werkstuhl.
Joseph Franc is ,  Ingenieur aus New-York durch Dr. Claudius Höchsmann, Waggons, 

Caissons u. a. Wägen für Land- und Wasser-Transport, dann metallene Boote.
Johann Christ. End r i s  in Wien, Anstriche (Paints).
Joseph B 1 ü m e I , fürstl. Mettcrnich’scher Berg- und Hütten-Director zu Plass in Böhmen, 

Stockrodemaschine.
Anton Anton zu Teplitz in Böhmen, Peitschen und Gehstöcke mit Kautschuk- und 

Guttapercha-Ueberzug.
Joseph Ba i lony ,  Lederermcister zu Schwechat, Sohlleder-Schncllgfirbung.
Anton v. Webern ,  Bergverwalter zu Prevali in Kärnthen, Kohlenziegel.
Eduard Nehse, Hüttendirector und KarlNehse,  Ingenieur zu Neustadt am Rübenberg 

im Königreiche Hannover, durch Dr. Claudius Höchsmann ,  Comprimirung von Torf und 
Kohlengries.

Karl und Johann Krise Hutmacher in Carolinenthal bei Prag, Huterzeugung aus Schaf
wolle mit Hasenhaaren, Baumwolle und Flaumfedern.

Johann Jakob Qu i l l  et, Chemiker zu Mailand, Brennstoff.
Ludwig Manzi o in Mailand, Backöfen.
Gebrüder Gruber,  Weiss- und Currentwaarenhändler in Wien, Erzeugung der Einsätze 

aus Gummielasticum in Schuhen, Hosenträgern etc. durch Maschinen.
Moriz Mande l ,  Repräsentant der Wiener Dampfmühlen-Aktiengesellschaft für Böhmen 

in Prag, Veredelung der Pflanzenöle.
Robert Wilhelm Thodc ,  Papierfahriksdirector in Dresden, Papiererzeugung.
Georg Zugmayer,  Inhaber der Metallwaarenfabrik zu Waldegg bei Wiener-Neustadt, 

Kupferschmelzung.
Napoleon T i t t am an z i ,  Ingenieur in Turin, durch Titus R ic o rd i  in Mailand, Seiden- 

würmerzucht.
Emanuel Wrzo l ik ,  Civil-Ingenieur in Troppau, ein grosscr Bewegung»-Transformator.
Leopold Eder  in Linz, Fussbekleidungen jeder Art von wasserdichtem Stoffe.
Adolph Vincenz Ba r t l  zu Liesing in Niederösterreich, Apotheker-Cartons aus Pappe.
Peter Joseph G uze t ,  Ingenieur in Paris, durch Georg Märkl  in Wien, Anwendung des 

vulcanisirten Kautschuks auf Hähne und Klappenwerke.
A. Plei  s ch 1 und Sohn in Wien, Transport-Apparat für Flüssigkeiten.
Johann W undere r ,  Tischler in Wien, Cigarren-Fabrication.
Hermann Ehrenfe ld ,  Presshefe- undWeizenstärke-Erzeuger in Wien, Bleichung des 

Stärke.
Joseph Coraz ina  und dessen Söhne Dominik und Peter, Schuhmacher in Brescia, Leder

bereitung.
Karl K ron ig ,  Fabriksbesitzer in Wien, Zuckerformen aus Papier-Mache.
Michael Fr 5h 1 ich, Schneider in Gratz, Männerhüle aus Schafwolle, Seide etc.
Arnold W. Braun ,  Inhaber einer Handelsschule in Pesth, technisch-mechanischer 

Schreib-Apparat.
John und Ezra Harth an aus Timherbrook bei Congleton, Grafschaft Chester, Seiden- 

zeugfabrikanten in England, durch EH. S chm id t ,  Ingenieur in Wien, Maschinen-Motor.
Nadault de Bu f f o n , Ingenieur in Paris, durch A. Mar t in ,  Bibliotheks-Custos am poly

technischen Institute in Wien, Filtrirapparat.
Ludwig Cass ina ,  Agent zu Greco nächst Mailand, Säemaschine.
Friedrich H i lber t ,  Maschinist in Wien, Saug- und Druckpumpen.
Alois G o r l i c h ,  k. k. Beamter in Wien, Abkühlung des Bieres.
Franz Chano i r  und Friedr. Catel ineau aus Bitschwiller, Dep. Oberrhein, Frankreich, 

durch Ed. Schm id t  in Wien, selbstzichcnde Rohrpumpc.
Ludwig J. Ans. Ernst Trotry Latouche ,  Manufacturist in Paris, durch Georg Märkl  

in Wien, Rauhmaschine.
Alfred Fauvin J a l o u r e au ,  Bauunternehmer in Paris, durch Georg Märk l  in Wien, 

Wasser- und luftdichte Röhren für Wasser, Gas, Telegraphcndrath etc.
Karl Paul Hamann,  Inhaber eines Archivcs für Bergbau und Industrie zu Heidelberg, 

durch Friedr. Aschermann in Triest, Holzfensterrahmen.
Friedrich Frank und Johann Scho lz ,  Schlosser zu Ottakring bei Wien, Schraubstock.
Leonhard Jakob Cohn ,  Chirurg, und Dr. Leopold Friedrich Cohn,  Zahnärzte in Pesth, 

künstliche Gebisse ohne Federn.
Eduard Clarence Shepa rd  in London, durch Anton Schne ider ,  Hotelbesitzer in Wien, 

elektro-magnetische Maschinen.
Karl Fel. Sehi l le,  Manufacturist in Nantes, durch Georg Märkl  in Wien, verzinnte Röhren.
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Bland Wilhelm C r o ker,  Ingenieur in Wien, Wirthschafls- u. a. Geriithe.
Leopold S ter n ,  Handelsmann in Ofen, Männer- und Frauen-Anzüge.
Franz Weber ,  Restaurateur am Dresden-Leipziger Bahnhofe, durch Dr. Claud. Ferd. 

H 5 ch3 mann, Eisschrank.
Johann Gustav Larsonicr ,  Manufacturist in Paris, und Hyacinth August Blanche,  Inge

nieur in Puteaux, durch Georg Märk l  in Wien, Modellhanddruck.
Ignaz Laub ,  Branntweinhändler in Ofen, Entfuselung geistiger Flüssigkeiten im Kleinen.
Friedrich R id iger  in Wien, zerlegbare Billarde.
Gesellschaft Bontin,  Po in s o t et Comp, und Edm. Victor Fres son , Ingenieur zu Gre- 

nelle nächst Paris, durch Georg Märkl ,  transportabler Ofen zuin Verkohlen des Holzes etc.
Theodor S chu l t z  , Maschinenfabrikant in Wien, Kolbenconstruction.
Franz Pl i schkc,  Dessinkartenschlagcr in Brünn, sogenannte „unverschiebbare“ Press- 

leiter zur Rübenzuckerfabrication.
Zacharias Pas tä ,  Posamentierer in Mailand, geruchloser Nachtstuhl.
Heinrich Z ie g le r ,  Ingenieur zu Winterthur, durch August S chm id t ,  Ingenieurin 

Wien, selbstwirkender Schmier-Apparat.
Friedrich K inn ,  Nadlermeister in Wien, s. g. Schneid-Drath-Schienen-Malzdarre.
Louis Böhm,  Galvaniseur in Wien, Galvanoplastik.
August Lovrek in Wien, Cokes- und Steinkohlenöfen.
Robert Manko wsky,  Chemiker in Wien, Cokesofen.
Rosalia Gross,  Fabrikantenswitwe in Altbrünn, s. g. indisches Haarkräuteröl.
Ferdinand Hal l  mann, Mechaniker in Wien, feuerfeste Geld- und Documenten-Casse.
Franz Kas, Maschinist in Prag, s. g. Piseker Mühlsteine.
Maria Hard on in Wien, Damenkleider-Zflschneid-Patronen.
Heinrich Johann D is t in ,  Fabrikant musikalischer Instrumente in London, durch Georg 

Märk l  in Wien, s. g. Bias-Instrumente mit centralem Schallbecher.
August Lenz,  Fabriks-Geschäftsführer in Wien, Aluminium.
Johann Christoph Endris  in Wien, Feuergewehre.
Karl Herxel ,  k. k. Gefiillen-Oberamts-Official in Laibach, animalisches Klärungsmittcl 

für Flüssigkeiten, „Cogrü“ genannt.
Nikolaus Mayer ,  Heizhausleitcr der k. k. priv. österr. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft in 

Raab, konischer Rauchfang mit Funken-Apparat.

XI. Verzeichniss der an die k. k. geologische Reichsanstalt 

eingelangten Bücher, Karten u. s. w.

Vom 1. October bis 31. December 1858.

A b ic h , Hermann, kais. russ. Staatsrath in St. Petersburg. Vergleichende geologische Grund
züge der kaukasischen, armenischen und nordpersischen Gebirge. Prodromus einer Geo
logie der kaukasischen Länder. St. Petersburg 1858. 4.

A g r a m . K. k. Ackerbau-Gesel l schaft .  Gospodarski List Nr. 39—52 de 1858. 4.
A m s te rd a m . Kön ig l .  Akademie  der W issenscha f te n .  Verhandlungen IV — VI, 

1857/58. 4. —  Jaarboek, April 1857 bis April 1858. 8. —  Vcrslagen en Mededeelingen. 
8. —  Afdeling Leiterkunde, 111, 1—3, 1857—1858. — Afdeling Na tu urkunde, VH, 1—3, 
1857— 1858. — Catalogus van de Boekerij, I, 1, 1857. 8.

B a c h e , A. D., Professor, Super-Intendent of the CoastSurvey, Washington. Report of the 
Coast Survey showing the progress of the Survev during the year 1856. Washington
1856. 4.

B a s e l .  Naturforschende Gesellschaft. Verhandlungen, II, 1, 1858. 8.
B a u e r ,  Edmund, Gemeinderath, Consul in Triest. Euboea. Eine naturhistorische Skizze, 

von Dr. L i n d erm ay er. Moskau 1855. 8.
B e r l in .  Gese l l schaf t  für  Erdkunde.  Zeitschrift für allgemeine Erdkunde V, 2 — 3, 

1858. 8.
„ König].  Handels-Minister ium. Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinen- 

wesen VI, 3. Lief. 1858. 4. Nachtrag zum Katalog der Bibliothek der Ministerial- 
Abtheilung für Bergwesen, Hütten und Salinen. 1858. 4.

„ Kö n. Akaderaio der Wiss  ensc ha ften. Mathematische Abhandlungen und physi- 
calische' Abhandlungen aus dem Jahre 1857, 4. Monatsbericht Sept. —  Dccernb. 1857. 
Jänner — Juni 1858. 8.
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B in k h o rs t  ran den Binkhorst Jonkh. J. T. in Brüssel. Carte geologique des couchcs creta- 
cees du Limbourg en dessous des assises quaternaires ettertiaires. 1858.

B lake« P. William, in New-Haven. Report of a geological rcconnaissauce in California etc. 
New-York 1858. 8.

Bom bay« Geograph ic a)  Soc iety.  The Transactions. XIII. March 1856, 4. March
1857. 8.

B oston . Soc ie ty  of Natura l  History.  Journal VI— (1—4) 1850/57. 8. Proceedings 
I — V VI (f. 1-23,) 1844— 1856. 8.

„ Amer ican  Academy of arts and Sciences. Memoirs. N. Ser. Vol. V. 1. 1853.
Vol. V. 1855. 4. Proceedings III. 1852/57, p. 240 — 416, IV. 1857. p. 1 — 88. 8.

„ Oe f fc n t l i c he  B ib l io thek .  Proceedings al the Oedication of the Building for the 
Public Library of the City of Boston. Jan. 1. 1858. Bosten 1858. 8.

B ro nn , Dr. H. G., Hofrath, Professor in Heidelberg. Untersuchungen über die Entwicklungs- 
Gesetze der organischen Welt während der Bildungszeit unserer Erdoberfläche. 
Stuttgart 1858. 8.

B rü n n . K. k. mähr.-schles.  Gese l l s cha f t  für  Ackerbau-, Natur- u. Landes
kunde.  Nr. 40— 52 etc. 1858. 4.

C am b ridg e . Amer ican  Assoc ia t io n  f or  the advancement of science.
Proceedings VII — XI, 1853—1857. 8.

C la u s th a l. Na tu rw is sen scha f t l i c he r  Verein Maja. Mittheilungen Jahrg. 1857, 
Heft 1. 8.

D a n a , James D., Professor in New-Haven. Review ofMarcou's Geology of Northamerica. 
Philadelphia 1858. 8. — Geology. Philadelphia 1849 et Atlas. (U. S. Expl. Exp. 
1838 — 1842.) 4.

D au b re e , Ingenieur en ehef des Mines in Strassburg. Memoire sur la relation des sources 
thermales des Ploinbieres avec les filons metallifcres et sur la formation contemporaine 
des zcolithes. Paris 1858. 8.

D a v is , Jefferson, Sccretary of War, Washington. Reports of explorations and survey, 
to ascertain the most practicable and economical route for a rail road from the Missis
sippi river to the Pacific Ocean. I I—VIII. Washington 1855/57. 4.

D o rp a t . Kais. Un iversi t ät .  Index scholarum 1858. — Untersuchungen über die silu- 
rische Formation von Ehstland, Nord-Livland und Oesel von Fried. Schm id t  1857.— 
Experiments quaedam de nervi optici dissecti ad retinae texturam vi eteflectu. Diss. Auct. 
Aem. Lehmann. 1857. — De textura nervi olfactorii ejusque ramorum diss. Auct. Joan. 
Erichsen.  1857. — Querela nonnumeratae pccuniaenach gemeinem und kurländischem 
Rechte. Von 0. B r u n no  w. 1857. — De chloroformyli in eclampsia gravidarum partu- 
rientium puerperarumque usu. Diss. Auct. Arth. S u c k. 1857. — Experiments de nervi vagi 
in respirationem vi et elfectu.Diss. Aut. J. Lö winsoh n. 1858. —  De necrosi phosphorica 
ossium. Diss. Auct. Car. L indberg .  1858. —  De tumorc cavernoso. Diss. Auct. Rotisl. 
Ras torow. 1857. — Disquisitioncs pharmacologicae de quarundam Convolrulacearum 
Resinis institutae. Diss. Auct. G. Zwingmann.  1857. — Disquisitiones de Trichiasi 
Districhiasi et entropio. Diss. Auct. Ed. Mau rach. 1857. — Quaedam de corlice 
Rhamni frangulae disquititioncs nee non de sennae foliis. Diss. Auct. E. Ph. Subersz ky.
1857. — De ratione quae vesiculis pulmonalibus cum exsudatorum praescrtiin tuber- 
culorum, depositione intercedat. Diss. Auct. Georg Heidt. 1858. —  De nonnullarum 
materiarum in urinam transitu disquisitiones. Diss. Auct. Car. Ern. Berge .  1858. — De 
partibus quas nervi vagi in vomitu agunt. Diss. Auct. Vinc. Bu la t ow icz .  1858. — De 
linguae vaccinae textura disquisitiones microscopicae. Diss. Auct. Car. Fixsen. 1857. — 
Encephaloeeles congenitac easus rarior. Diss. Auct. Th. Zdzienski .  1857. —  Melete- 
mata de effectu nonnullarum resinarum in tractum intestinalem. Diss. Auct. Hugo Behr.
1857. — De materiis adElaterii ordinem pertinentibus quaedam disquisitiones. Diss. Auct. 
Heinr. Wolodzko.  1857. —  De partibus, mammaliuin os temporum constituentibus.Diss. 
Auct. Joan. Wagner .  1858. —  Meletemata de resinarum, praesertim resinae gutti, in 
tractu intestinali rationibus. Diss. Auct. Lud. Daras zkiewicz. 1858.— Nonnulla de 
lentis, humore aqua imbibito, post cataractarum operutiones intumescentia. Diss. Auct. 
Ign. Baranowsk i .  1858. —  Quaedam de efficacibus corticis Ramni frangulae bacca- 
rumque Rhamni catharticae substanliis disquisitiones. Diss. Auct.Lud. Samelson.  1858.
— Quaedam de Collodii virtutihus disquisitioncs. Diss. Auct. Stan. Szablewski .  1858.
— Descriptio duarum pclvium oblique coarctalarum. Diss. Auct. Ferd. Weyert .  1858.
— Quaedam de effieaci foliorum Sennae substantia disquisitiones. Diss. Auct. Nie. Baum
bach. 1858. —  De venenis praesertim Cantharidino, Strychnino, Atropino post intoxi- 
cationes in sanguine reperiendis. Diss. Auct. Lud. Puczn iewsk i .  1858. —  De Jesu 
Christitentationecommenlatio. Diss. Auct. Maur. ab Engelhard t .  1858. —- De ratione 
quae inter Jordanem et Cassiodorium intercedat commentatio. Diss. Auct. C. Schi rren.



1858. — De substantiarum quae liquoribus amnii et allantoidis insunt, ralionibus diver- 
sis vitae embryonatis periodis. Diss. Auct. Ad. Maje wski. i858. — Relatio de morbis 
chirurgicis in nosocomio Universitatis literarum Dorpatensis anno 1853 observatis. Diss. 
Auct. St. Jan ikowski .  1858. — Ovis bicorporis descriptio adjunctis notationibus de 
monstrorum duplicum ortu in genere. Diss. Auct. Alex. Schmidt .  1858. — Lu tbe r ’s 
PrSdestinationsIehre im Zusammenhänge mit seiner Lehre vom freien Willen, geschicht
lich dargestellt v. T. J ü t k cns. 1858. — Die Intensität der livländischen Landwirtschaft, 
von C. Hehn. 1858. —'Relationes de Universitatis literarum caes. dorpatensis nosocomio 
chirurgico anno 1851. Diss. Auct. Guil. S ch m i d t. 1858. — De provinciaruin Imperii 
Orientis administrandarum forina siutata inde a Constantino Magno usque ad Justinia- 
num 1. Diss. Auct. Scrg. Uvarow. 1858. —  Experimenla de caspulae lentis discissione in 
animalibus facta. Diss. Auct. Nie. Brasche.  1858.

D u b lin , Geolog ische Gesel lschaf t .  Journal 1—  (2—4), II —  (1—3), VII— (1—5) 
1834/57. 8.

E rd m an n , 0. L., k. Professor in Leipzig. Journal für praktische Chemie 74. Bd. 4.—8. Heft, 
Nr. 12— 16, 75 Bd., 1.-2. Hft., Nr. 17— 18 de 1858 8.

„ A., Professor in Stockholm. Beskrifning öfver Dalkarlsbergs Jernmalmsfält uti Nova 
socken och Örebro Län. Stockholm 1858. 4.

E r la u »  K. k. Gymnasium. 8. Programm 1858. 4.
ä l .  E tienne* Soc ie t£  de l’ i ndus t r ie  minerale.  Bulletin. T. III, Livr. 3, Jan.— 

Mars 1858. 8.
F lo r e n z .  Accademia  dei Georgof i l i .  Rendiconti disp. 9 de 1858. 8.
F ra n k fu r t  a . M . Senckenbcrg ische na tu r fo rschende Gese l l schaf t .  Abhand

lungen II, 2, 1858. 4.
„ Raven  s t e i n ’s geograph isches  Ins t i tu t .  Papen's Höhenschichtenkarte von 

Central-Europa. 2. Lief. 4. Blatt. Sect. Köln, Stralsund, Paris, Lemberg.
F re ib u rg . Natur f or schende Gese l l schaf t .  Berichle Nr. 30 et 31 de 1858. 8.
G ö r l i t z .  0 b er lau si tzis ch e Gese l l s cha f t  der W issenscha f t en .  Neues Iau9itzi- 

sches Magazin XXXIV, 1—4, 1857/58. 8.
G ö rz . K. k. Oher-Gy mnasium. 9. Jahresbericht 1858. 8.
G ra tz .  K. k. Landwi r t hs chaf ts-Gese l l s cha f t .  Wochenblatt Nr. 25—26, Nr. 1—4 

de 1857/58. 4.
G ro ssw arde in . K. k. Gymnas ium. Programm für 1858. 4.
H a lle . N a t u  rwissensch.  Verein für  Sachsen u n d  Thür ingen .  Zeitschrift für 

die gesammten Naturwissenschaften. Jahrg. 1858, XI. Bd. 8.
H annove r. Gewerbe-Verein.  Mittheilungen, Jahrg. 1858, Nr. 5. 4.
H a r t , John S., Principal of the Highschool, Philadelphia. Thirty-Niuth Annual Report of 

the Controllers of the public schools of the first school district of Pennsylvania etc. for
1857. 8.

H e id e lb e rg . Universi tä t .  Heidelberger Jahrbücher der Literatur u. s. w. 9. Heft. Sep
tember bis 10. October 1858. 8.

H erm anns tad t. Siebe nb. Verein  für Na tu rw i  ssenschaften.  Verhandlungen und 
Mittheilungen, Nr. 5 — 8 de 1858. 8.

H irten fe ld «  Dr. J. in Wien. Der Militiir-Maria-Theresien-Ordcn und seine Mitglieder nach 
authentischen Quellen bearbeitet zur ersten Säcularfeier. 2. Bd. Wien 1857. 8.

H olm es, Francis S., Professor in Charleston. Remains of Domestic animals discovered among 
post pleiocene fossils in South Carolina etc. Charleston 1858. 8.

H o ng ko ng . China ßranch of the Roya l  A s i a t i c  Society. TransaclionsP. I—V, 
1847/55. 8.

Je w e ll,  Wilson, M. D. Chairman of the Committee of Epidemics, Philadelphia. Sani- 
tary, meteorologic.al and mortuary report of the Philadelphia County Medical Soeiety 
for 1855. Philadelphia 1856. 8.

K enngo tt. Dr. Adolph, Professor in Zürich. Ueber die Gcstaltcngruppen der Krystallspecies. 
Halle 1858. 8.

K la g e n fu r t . K. k. Landw ir ths chaf t s-Gese l l s cha f t .  Mittheilungen über Gegen
stände der Landwirtschaft und Industrie Kärnthcn9, Nr. 0— I I de 1858.4.

v. K le in m ay r , Ferd., Buchhändler in Klagenfurt. Karle von Kärnthen. Entworfen u. gezeich. 
von M. Beyer. Klagenfurt 1858.

K ö n ig sb e rg . König]. Alb er tus-Un i ve r si tut. Amtliches Verzeichniss des Personals 
und der Studirenden für das Winter-Semester 1858/5!). Nr. 59. 4.

K re u tze r , Karl Joseph, in Wien. Lcichtfassliche Anleitung zum Zeichnen der Krystall-Flä- 
chen und Netze und zur Anfertigung der Krystallmodclle von Pappe u. s. w. Wien
1858. 4.

L e a , Isaac, L. L. D. in Philadelphia. Observations on the Genus Unio etc. VI, 1, 1857. 4.
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L e idy , Joseph, M. D., Professor in Philadelphia. Notice of remains of extinct vertebrata from 
the Valley of the Niobrara River. 1858. 4.

v. L e o n h a rd , K. C., Professor und Gcheimrath, und H. Bronn ,  Professor in Heidelberg. 
Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geographie, Geologie etc. 4—5. Heft de 1858. 8.

L o n d o n .  Geo log ica l  Society.  The Quarterly Journal XIV, 2. May 1858, Nr. 54, 8.
S t .  L o u is .  Missour i  Acad cmy of S c i e n c e .  Transactions, I, 2, 1858. 8.
L yon . Soc ie te  imp. d ' ag r ic u l t u re  etc. Annules des sciences physiques et naturelles, 

d'agriculture etindustrie. Ser. II, Tora VIII, 1856; Sir. III, Tom I, 1857. 8.
M ad ra s . Li t era ry  Soc iety.  Madras Journal of Literatlire and Science. January- 

 ̂ March 1858. 8.
M a ila n d . R. k. Lycca l-Gymnas i um.  Programm 1858. 4.

„ K. k. I n s ti tu t der Wissensch a ften. Memorie VII, f. 6, 1858. 4.
L e  M ans . Soc ie te  d’A g r i c u l t u r e ,  S c i e n c cs  et arts de I a Sar the.  Analyse des 

traraux I, 1825. 8. — Bulletin VIII — XII, 1, 2, XIII, 2, 1848 -  1855. 8.
M a n z ’s Buchhandlung in Wien. Oesterreichische Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen 

Nr. 40—51 de 1850. 4. — Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen Maschinen- 
Bau- und Aufbereitungswesen, zusammengestcllt aus den amtlichen Berichten der k. k. 
Berg-, Hütten- u. Salinen-Beamten v. P. I l i t t i n ge r ,  k. k. Sectionsrath. Jahrg. 1857.4.

M a rb u rg . Gese l l schaf t  zur  Be fö rde rung der gesammten Naturwissen-
j  sch aften. Ueber die chemische Constitution organischer Verbindungen, von Dr. Herrn. 

Kolbe .  1858. 4.
M e d h u r s t ,  Walter H., kön. grossbritan. Consul, Futschufu, China, The Chinese Repository 

I—XV. May 1832 — December 1846.8.
M ons. Soc ie t e  des sc iences ,  des arts et des le t t re  du Hainaut .  Memoires 

et Publications. II. Serie, Tom V, 1858. 8.
M o s k a u . Kais, na tur fo rschen de Gese l l scha f t .  Bulletin Nr. 2 de 1858. 8.
M üh lh au sen . Soc ie t e  indus t r ie l le .  Bulletin Nr. 144. 8.
M ünchen . Kön. bayer.  Akademie  der Wissenschaf t en .  Gelehrte Anzeigen, 

Bd. 45. 1858. 4.
„ K. S te rnwar te .  Meteorologische Beobachtungen in den Jahren 1825 — 1837. — 

Annalen X, 1858. 8.
N a n c y . Akademie  de S t a n i s l a s .  Memoires 1857. 8.
N ew -Haven. Yale Col lege.  Geological survey of Canada, 8. — Report of progress for 

the years 1853/K6 et Atlas. 8. — Address on the scientific life and labours of W. C. R ed- 
f ie ld ,  A. M. ete. by Denison Olmstedt, L. L. D. New-Haven 1857. 8. — Report of the 
crust survey showing the progress of the survey. 1855 — 1856. 8.

O berschü tzen . Oef fen l .  evang. S chu l-Ans ta l t .  Programm für 1857/58. 4.
P a r is . Soc ie t e  gco l o g i q u e  de France .  Bulletin XV, f. 15— 31, 1. Mars — 3. Mai

1858. 8.
Perthes ’ ge og raph i s che  Ans ta l t  in Gotha.  Mittheilungen über wichtige neue 

Erforschungen auf dem Gesammtgebiete der Geographie, von Dr. A. Petermann.  
Nr. 8 de 1858. 4.

Pesth . St ädt .  Ober-Realschu le .  Viertes Programm für 1858. 4.
S t. P e te rsbu rg . Russ. kais.  m iner a l og is che  Gesel lschaf t .  Verhandlungen 

Jahrg. 1857/58. 8.
„ Kais.  Berg-Ingen ieur-Corps.  TOPHblM HfyPEIAJTL, H3JIABAEMLIM yHE- 

HblM'b KOMHTETOMT, KOPHyCA FOPHblXT. HHJKEHEPOBT». Nr. 6— 12 de
1856, Nr. 1—12 de 1857, Nr. 1-6  de 1858. 8.

„ Kais.  Akadem ie  der Wissenschaf ten .  Bullelinde la Classe physico-mathema- 
tique XVI, 1858. 4.

„ Kais. russ. geog raph i s che  Gese l l schaf t .  Proces-verbal de l’Assemblee gene
rale du 5. Nov. 1858. 8.

P h ila d e lp h ia . Academy of na t u ra l  sciences. Journal, N. Ser. Vol. III, P. 4,
1858. 4. — Proceedings 1856/57, p. 101—228, 1858, p. 1— 128. 4.

P h o e b u s . Dr. P., Professor in Giessen. Ueber pharmakodynamische Aequivalente für die 
Hauptbestandtheile der Mineralwasser und über einiges Verwandte. Giessen 1859. 4.

P ilsen . K. k. G ymnasium.  Jahresbericht für 1858. 4.
P ra g . K. k. pat riot isch-ökonomische Gese l l s cha f t .  Centralblatt für die gesammte 

Landeskultur, dann Wochenblatt der Land-, Forst- und Hauswirthschaft Nr. 40 — 51 
de 1858. 4.

„ Na t u rw is senscha f t l i c he r  Verein „Lotos“. Zeitschrift, Jänner — September
1858. 8.

P ressburg . K. k. katho l .  Gymnasium.  VIII. Programm 1858. 4.
R e g e n s b u r g .  Kön ig l .  bo ta n is che  Gese l l schaf t .  Flora Nr. 25—40 de 1858. 8.
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R ie p l ,  Frau Aloisia, in Wien. Bochniaer Salinen-Grubenkarten und Pläne sammt Erklä
rung vom Markscheider Franz J c lm a r ,  1815. —  Karte der zur k. k. Messingfabrik 
Lienz gehörigen Waldungen. Verschiedene Zeichnungen von Schwefel- u. Zink-Ofen, 
einer Sulzstube u. s. w.

Rostock« Mecklenburgischer  p a t r i o t i s ch .  Verein. Landwirtschaftliche Annalen 
XIII. Bd. I. Abth. 1. Hft. II. Abth. 1858. 8.

S a n d b e rg e r , Guido, Dr., Professor in Wiesbaden. Einige conchyliologische Beobachtun
gen. 8. — Ueber die Quellen Wiesbadens. 8.

„ Fridolin, Professor an der grossherzogl. polytechnischen Schule. Geologische Beschrei
bung der Umgebungen von Badenweiler. 1858. 4.

Seheercr, Theodor, Dr., Professor an der k. Bergakademie zu Freiberg. Ueber den Traver- 
sellit und seine Begleiter. — Bemerkungen über die chemische Constitution der Amphi
bole und Augite, der Epidote und Idokrase. 1858. 8.

S c h w e izc rb a r t, E., Buchh;inrller in Stuttgart. Hütten-Erzeugnisse und andere auf künst
lichem Wege gebildete Mineralien als Stützpuncte geologischer Hypothesen, von K. C. v. 
Leonhard .  Stuttgart 1858. 8.

S ha rsw o o d , Will., Hon. F. G. S. E. etc. in Cavendisham, Philadelphia. Proceedings of the 
Elliott Society of Natural History of Charleston, Soutli-Carolina, 1853/57, p. 1— 104. 8. 
Constitution and Bylaws. Febr. 1857. 8.

S i l l im a n ,  A., Professor in New-Haven. The American Journal ofscicnceandarts. Nr.70—75. 
July — Novemb. 1857. Januar — May 1858. 8.

v. S o n k la r , Karl, k. k. Major in Wr. Neustadt. Ueber den Zusammenhang der Gletscher- 
schwinkungcn mit den meteorologischen Verhältnissen. Wien 1858. 8.

S to ckho lm . Kön. Akademie  der Wissenschaften.  Handlingar I, 2, 1856. Ofrersigt
1857. 4. — Voyage antour du monde sur la fregalc Suedoisc l'Eugenie, execute pendant 
les annees 1851/53. Physique 1, 2. Zoologie 1, 2. Botanik 1, 4.

S w a llo w , G. C., Professor in St. Louis, Missouri. The Rocks of Kansas with descriptions of 
New Permian Fossils. St. Louis, Missouri 1858. 8. — Transactions of the Academy of 
science of St. Louis 1857. 8. — Report of explorations and surveys to ascertain the most 
practicable and economical route for a Railroad from the Mississippi River to the Pacific 
Ocean. III, IV. Washington 1856. 4.

T asche , Hans, grossherzogl. hess. Salinen-Inspector und Bade-Director in Salzhausen. Kur
zer Ueberblick über das Berg-, Hütten- und Salinenwescn im Grossherzogthume Hessen. 
Darmstadt 1858. 4.

T r ie r .  Gese l l s chaf t  für n ü t z l i c he  Forschungen .  Jahresbericht vom .1. 1857. 4.
V ened ig . K. k. I n s t i t u t  de rW issenschaf t en .  Atti, T. III, S. III, Disp. 0,10,1857/58- 8.

,, K. k. Ober-Real- und nau t is che  Schule.  Programm I—IV, 1855/58. 4.
V illa , A., in Mailand. Sitzungs-Protokoll der geol. Gesellsch. in Mailand vom 1. Sept. 1858. 4.
W a rre n , G. K., Ingenieur-Lieutenant in Washington. Letter to the Hon. G. W. Jones rela

tive to his exploration of Nebraska Territory, 1858. 8.
W a s h in g to n . Sm i t h son ia n  I n s t i t u t i o n .  Annual Report of the Board of regents

1857. 8. — Smithsonian miscellaneous Collections. Tables, meteorological and physical 
by Arn. Guyst. Washington 1858. 8. —  Meteorology in its connection with Agriculture. 
By Prof. Jos. Henry. Washington 1858.8. — Fourth Meteorological Report of Prof, 
James P. Espy.  Washington 1857. 8.

W e cb e r , Heinr. C., k. k. Forst-Inspector, Brünn. Verhandlungen der Forst-Section für 
Mähren und Schlesien, Nr. 33 et 34 de 1858. 8.

W e th e r ill , Ch. M., Ph. D. M. I). in Report on the Chemical Analysis of the White sulphur 
Water of the Artesian Well of Lafayettc, Indiana, 1858. 4.

W ie n . K. k. Minister ium des Innern. Reichsgesetzblatt für das Kaiserthum Oesterreich, 
Jahrgang 1858, St. 37—-54. 4. —  Geologische Kaart van Nedcrland vervaardigt door 
Dr. W. C. H. S t ar ing  u. s. w. 1858. Nr. 14. 4.

n Kais.  Akadem ie  der Wissenschaf ten .  Sitzungsberichte der mathem.-naturwis
senschaftlichen Classc XXXVII, 2 de 1857, Nr. 18—23 de 1858. — Sitzungsberichte der 
philos.-histor. Classe XXVIII, 1, 2. 8. — Denkschriften der mathcin. naturwiss. Cfasse 
XV, 1858. 4. — Anleitung zu den magnetischen Beobachtungen, von K. Kre i l ,  2. verm. 
Auflage. Wien 1858. 8.

„ Doe to ren-Co l l eg i um  de r  m e d i c i n . F a c u l t ä t .  Oesterr. Zeitschrift für prak

tische Heilkunde. Nr. 39—53 de 1858. 4.
„ K. k. Ce n t ra l -Anst a l t  f ü r  Meteoro log ie  und Erdmagnet ismus .  Ueber- 

sicht der Witterung im December 1857. 4.
„ K. k. Theres ian is che Akademie.  Jahresbericht für 1857/58. 4.
„ K. k. Landw ir ths chaf t s  - Gese l l schaf t .  Land- und forstwirtschaftliche Zeitung. 

Nr. 41—52 de 1858. 4.

7 1 0  Verzeichniss der an die k. k. geoiog. Rcichsanslalt eingelanglen Bücher, Karten u. s. w.



Verzeichniss der Bergwerks-Producten-Verschleisspreise. 711

W ien» K. k. geog raph i sche Gese l l schaf t .  Mittheilungen II, 2 de 1858. 8.
B N.-Oe. G e w e r b e - V e r e i n .  Verhandlungen und Mittheilungen. 7 — 10. Heft.

1858. 8.

„ Oesterr .  I n g e n i e u r - V e r e i  n. Zeitschrift 8—10. Heft, 1858. 4.
„ ^ R e d a c t i o n  der österr.  bo tan ischen Ze i ts ch r i f t ,  den Jahrgang 1858. 8. 

W r ig th , E. Percival, Director des Museums der k. Universität in Dublin. Papers on Natural 
History. 8.

W ü rz b u rg . Landw i r th scha f t l .  Verein. Gemeinnützige Wochenschrift, Nr. 22—40 
de 1858. 8.

XII. Verzeichniss der mit Ende December d. J. loco Wien, 

Prag1, Triest und Pesth bestandenenBergwerks-Producten- 

Verschleisspreise.

( I d österreichischer Wahrung.)

Wien Frag Triest Pesth

Der Centner. fl. k. D. k. fl. k. fl. k.

A n t im o n iu m  erudum, Magurkaer............................. 16 50 17 70 19 16
B le i,  Bleiberger, ordinär............................................. 16 60 16 60

„ „ Probir-............................................. 17 ?0
„ hart, Pribramer................................................... 13 60 1?, 60
n weich, Pribramer................................................. 14 70
n weich, nieder-ungarisch....................................... 15 ?,0 15 ?,()
,, „  Nägybänyaer 1. S o rte ............................. 14 70 14 70
» 2 

E sche l in Fässern”̂  365 Pf. 
FFF.E. ........................... 14 70 16 80

13 60

FF.E................................. 10
7

90 n
F.E............................. 60

80
9
7

70
90M.E................................ t;

O.E........................ g 50 7 60
O.E.S. (Stückeschel)................................................... 7 10

G la t te , Pfibramer, rothe............................................. 16 15 16 50
15 50 14 50 16

* n. ungar., rothe...............................................

Ä  »  »  £rünc..........................................................
60 67

16
15 50

66
66
64 65 20 63 50

n 99 ff Rezbanyaer................................ 64
» » „ Agordoer.....................................

G u s s k u p fe r , in Ziegel form, Neusohler.........................

„ in eingekerbten Platten, Neusohler . . .  

** „ Sehmöllnitzer................................................

|02

6?

67 50

K u p fe r ,  Rosetten-, Agordoer................. ...........................

64
• 66 • •

6?
» ,, Zalathnaer (Verbleiungs-)..........
n » aus reinen Erzen..............................

m n Cement ...........................................

55

66

50 *

•

55
65
63

30
50

„ Spleissen-, Felsöbänyaer....................................

„ -Bleche, Neusohler, bis 36 W. Zoll Breite.. 
getieftes „ „ „ „ „ „

61
75
79

K. k. geologische Keichsanslalt. 9. Jahrgang 1858. IV. 91
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Der Centner.

K u p f e r  in Schciben bis 36 W. Zoll Breite..............
B a n d k u p fe r .  Neusohler, gewalztes......................

!
Q u e c k s i lb e r  in Kisteln und Lageln....................

„ „ schmiedeisernen Flaschen..........

„ „ gusseisernen Flaschen .................
„ im Kleinen pr. Pfund.......................
„ Zalathnaer „ ..............................

S c h e id c w a s s e r , doppeltes.....................................
S c h w e fe l in Tafeln, Radoboj...................................

„ „ Stangen ...............................................
„ -Blüthc.......................................................

U r a n g e lb  (uransaur. Natron) pr. Pf......................
V i t r io l ,  blauer, Hauptmünzamts...............................

„ „ Kremnitzer.....................................
„ „ Karlsburger.....................................
„ grüner Agordoer in Fässern........................

V i t r io lö l ,  weisses concenlrirles .............................
Z in k v i t r io l ,  Nagybänyaer.......................................
Z in n ,  feines Schlaggenwalder.....................................
Z in n o b e r ,  ganzer.....................................................

„ gemahlener............................................. .
„ nach chinesischer Art in Kisteln............
„ nach chinesischer Art in Lageln........

Wien l’rag Triest Peslh

fl. k. il. k. fl. k. n. k.

76
, 73 50

115 50 117 113 50 116
116 50 f ,

115 50 113 50
1 22 1 24 1 21 1 23

115
20 .
7 50 ,
8

11 50 12
10 10 10 10
31
, , 30 50 29

29
2 75

8 ,
11 50 11
89 88

120 50 122 . 118 50 121
128 129 50 126 128 50
136 50 138 134 50 137
128 • 129 50 126 128 50

P re isnach lässe . Bei Abnahme von 50— 100 Ctr. böhm. Glätte auf Einmal l°/„

, 1 0 0 - 2 0 0  s, n w w w  2 %

„ 200 und darüber B „ ,, „ 3%
„ 15— 50 Pfund Urangelb........................  3%
„ 50-100 „ „ ......................... 6%
„ 100 Pfund und darüber.............................10%

Z ah lu n g sb e d in g n is se . Unter 500 Q. Barzahlung, ä vista oder kurzsichtige Wechsel. 
Bei 500 fl. und darüber, entweder dreimonatlich a dato Wechsel mit 3 Wechselverpfl. 
auf ein Wiener gutes Handlungshaus lautend, oder Barzahlung gegen 1% Sconto. 
Wenn die AJbnahme den Betrag von 500 fl. nicht erreicht, wird kein Sconto berechnet. 
Die Deckung ist der betreffenden Bestellung beizufügen.
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Personen-, Orts- und Sach-Register
des

9. Jahrganges des Jahrbuches der k. k. geologischen Reichsanstalt. 

Von August Fr. Grafen Marscha l l .

Die Benennungen von B e h ö r d e n ,  A n s t a l t e n ,  A e m t e r n  und V e r e i n e n  finden sich Im Personen- 

Register. Den Namen m i n d e r  b e k a n n t e r  O r t e ,  G e b e n d e n ,  F l ü s s e ,  B e r g e '  u. dgl. ist die 

Benennung- des Landes oder Bezirkes, in welchem sie liegen, in einer Klammer beigefugt. Ortsnamen, 

die zugleich zur Bezeichnung von F o r m a t i o n e n  oder g e o l o g i s c h e n  G r u p p e n  dienen, z. B 
„Gosau-Gebilde“, „Vilser Kalk“, „Werfener Schiefer“ uud ähnliche, sind im S a e h - R e g i s t e r z u  suchen. 

Da im 9. Jahrgang die „ V e r h a n d l u n g e n 0 ihre eigene, von der des Textes unabhaugige Seitenzahl 

führen, sind die darin vorkommenden Gegenstände n a c h  denen des Textes aufgeführt und von diesen 
durch den Vorgesetzten Buchstaben v  gesondert.

I. Personen-Register.
Agass iz  (L.). „Contributions to the Nat. History of the United States of America“. 

V. 65. A l lan  (Th.). Mineraliensammlung. V. 66. Al th (Dr. A. v.). Gypsformation der 
Nord-Karpathen-Länder. 143. V. 14. And r  ia n (Frhr. F.). Geologie von Brixlegg und Kitz- 
büchl. V. 69. — Saroser Comitat. V. 94. — Umgebung von Dobschau. V. 115. — Umgebung 
von Göllnitz und Hamor. V. 83. An ge l r od t  (E. C.). Mineralien aus Arkansas und Missouri. 
V. 104. A q uasi-B oae hi e (Neger), niederländischer Berg-Ingenieur auf Java. 278^291, 
292. Augusz (Frhr.). Förderung der geologischen Aufnahmen in Ungarn. V. 95.

B a d e k e r  (G. D.). „Die gesammten Natur-Wissenschaften“. V. 1S4. Behm (Dr.). 
Petrefacte aus Pommern. V. 88. Be rgbau-Gese l l s cha f t  im böhmischen Rieseugebirge. 
Schürfungen. 239. Berghaup tmannschaTten  (Kaiserliche Verordnung über die), 700. 
Bcrg-Ingen icu rc  in Niederländisch-lndien (Wirksamkeit der). 277. Berg-und Hüt ten 
männer  (AllgemeineVersammlung der österreichischen). V. 46, 64, 80. Bessern er’s Stahl- 
bereilungs-Methode in Schweden eingeführt. V. 134. Bcust (Frhr. C.). Gesetz der Erzver- 
theilung auf den Freiberger Gängen. V. 39. Bloede.  Gyps in Russisch-Polen. 147,181. 
Breunner (A. Graf). Geschenk an das Museum der k. k. geologischen Reichsanstalt. V. 40. 
Bronn  (Prof. H. G.). Triasische Fauna und Flora der bituminösen Schiefer von Raibl. V. 40. 
Brücke.  Modelle von Feldspath-Krystallen. V. 134. Brunner.  Unterer Trias-Dolomit der 
Lombardie. 463. Buch (L. v.). Denkmal im Böchgraben. V. 107. — Muschellager von Udde- 
walla. 603.

C a t u l l o  (J. A.). Uebersicht seiner Schriften. V. 5. C iso t t i  (Frz. y.). Quecksilber- 
Bergbau von Vallalta. V. 122. Clement (Dr. R. S.). Nordsee-Inselkette. V. 104. — Ocea- 
nisclie Erdbeben-Wogen in der Nordsee. V. 123. Coron in i  (Graf). Meteorit von Kakowa. 
V. 110, 141. Crive11i (B.). Esino-Kalk. 469. — Raibler Schichten der Lombardie. 470, 
471. Curioni .  Lias und Trias der lombardischen Alpen. 464, 467, 474. —  Lombardische 
Alpen. V. 33. Czjzek. Eocene Gebilde in Oesterreich und Salzburg. 104, 106, 107, 113, 
115, 122, 123, 124, 127,133,134, 135,136. — Guttensteincr Kalk. 337. Czoern ig (Frhr.), 
Präsident der k. k. geographischen Gesellschaft. V. 142.

D a n a  (Prof. J. D.). Geologischer Theil der Berichte der W ilk e s ’schen Expedition. 
V. 146,147. Deschmann (R.). Barometrische Arbeiten in Unter-Krain 258. Drescher  
(Dr. J. E.). Geschenk an das Museum der k. k. geologischen Reichsanstalt. V. 34. Dumas  
(J. B.). Numerische Wechselbeziehungen zwischen den Fundamentalzahlen der elementaren 
Stoffe. V. 7. Duncker .  „Palaeontographiea“. V. 3, 4, 90. Dupo isa t .  Vermeintlicher 
Demant. V. 108, 138, 139.

91*
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E h r l i c h  (K.). Eocenc Gebilde in Ober-Oesterreich. 117. 120. E ichwa ld  (Prof.). 
Gyps in Russisch-Polen. 147, 150. Er ich  (Hofrath). Fossile Daumstämme von Schwado
witz. V. 64, 105. E seher. Lias und Trias der Lombardie. 463, 463, 469, 471, 473, 477,478. 
E t t i n g s h au se n  (C. v.). Fossile Flora von Köflach. V. 3, 136. — Pflanzen von Idria und 
Laak. Y. 18,19. — Tertiäre Flora von Feistritz. 343. Everwyn (R.). Geologisch-berg
männische Untersuchungen in Niederländisch-Indien. 286, 287, 293.

Fav re  (Prof. A.). Anthracit-Schiefer von Savoyen. V. 48. Fedr igh in i .  Kreide der 
Lombardie. 491, 493. — Oberer Lias der Lombardie. 483. — Petrefacte der Lombardie. 461, 
478,486. F e rd i n a nd  Max im i l i a n  (Erzherzog K. H.). Correspondent der k. k. geologi
schen Reichsanstalt. V. 64, 141. Feuers te in  (Joseph). Trigonometrische Höhenhestim- 
muogen an der tirolisch-baycrischen Gränze. 309. V. 56. F in anz-Min is te r ium  (k. k.). 
Mittheilung von Commissions-Berichten. V. 87. — Verordnungen. 699. Fischer-Oostcr  
(R. v.). Werk über die fossilen Fucoiden der Schweizer Alpen. V. 135. Foe t t e r l e  (Frz.). 
Barometrische Höhenmessungen im Pressburger Comitate. 161. — — in Kärnthen. 164.
—  Geologische Aufnahme in Mittel - Ungarn. V. 96. — — im östlichen Mähren. 17, 18, 
38. V. 51. — Kössener Schichten von S. Michele. 479. — Majolica und Scaglia am Garda- 
Sce. 492, 494. — Mittheilungen und Vorlagen. V. 15, 26, 35, 39, 112, 145, 153. — Südküste 
der schwarzen und kleinasiatischen Küste des Marmora-Meercs. V. 87, 137. — Tertiäres auf 
der Landenge von Korinth. V. 86. Forbes (E.). Britische Fauna und Flora in ihren Bezie
hungen zu geologischen Veränderungen. 575, 577. Fr iesenhof  (G. Frhr.). Säugethier- 
Beste von Brogyan. V. 113.

G r a s t a I d i. Tertiäre Pflauzen aus Piemont. V. 135. G a u d i n (K. Th.). Tertiäre Floren. 
V. 135. Ge ini t z  (Prof. II. B.). „Leitpflanzen des Rothliegenden“. V. 106. — Mineralogisches 
Museum (k.) zu Dresden. V. 106. Geograph ische  Gese l l schaf t  (k. k.) zu Wien. Thä- 
tigkeit im Jahre 1858. V. 142. Geo log ische Reic l i sans ta I t  (k. k.). Abhandlungen,
IV. Band. V. 139. —  Arbeiten im chemischen Laboratorium. 172, 294, 503, 695. V. 139.
— Arbeits-Ergebnisse des Jahres 18ä8. 153. — Besuch Sr. kaiserl. Hoheit des Erzherzogs 
Johann.  V. 53, 137. — — Stephan  und Sr. Durchlaucht des Prinzen W i lhe lm  von 
Schaumburg-L ippe .  V. 123, 126. 140. —  Besuche im Laufe des Jahres 1858. V. 140.
— Correspondenten. V. 64, 80, 122, 141, 142, 153. — Einsendungen und Geschenke für die
Bibliothek. 179, 303, 512,706. V. 90,106,124,140,141,145.----für das Museum. 179, 299,
503, 697. V. 34, 40, 49, 54, 55, 64, 88, 89, 104, 105, 109, 110, 122, 134, 135, 136, 141, 147.
—  Gegenwärtig verfügbarer Raum. V. 66. — Jahrbuch, 9. Jahrgang. V. 139. —  Karte von 
Inner-Oestcrrcich und 11 lyrien. V. 62. — Karten und Druckschriften A l lerhöchs t  Sr. 
Ma jes t ä t  unterbreitet. V. 109, 137. — Petrefacten-Sammlung (Ordnung und Katalogirung 
der). V. 138. — Plan zu einem neuen Gebäude. V. 66. — Sitzungs-Berichte (Gesonderte Her
ausgabe der). V. 136. — Sommer-Aufnahmen im Jahre 1858. V. 63,137, 138. — Uebersichts
karte von Tirol. V. 74. — Verbindungen mit ausscr-curopäischcn Instituten. V. 23, 24,137,145.
— Verhandlungen und Sitzungsberichte (siehe am Schlüsse jedes Heftes). — Vermächtniss 
des Herrn FML. Mayer. V. 39. — Versammmlung der österreichischen Berg- und Hüttenmänner.
V. 46. — Wissenschaftliche Verbindungen. V. 140. G inanni-Fantuzz i  (Graf). Schwefel- 
Krystallc von Rimini und Ceseua. V. 105. — Sendungen aus dem Kirchenstaate. 176. 
G locker  (E. F.). Geologie der preussischen Ober-Lausitz. 106. Glös (A. v.). Aufnahme 
im nordöstlichen Ungarn. V. 130, 143. Göpper t  (H. R.). Versteinerter Wald bei Radowenz. 
V. 1, 2, 136. — Vorw'eltliche Fucoiden. V. 77. Gö t lman n  (B. R. K.). Petrefacten - Fund
orte in den Marmaros. V. 116. Gou ld .  Invertebraten-Fauna dernordamerikanischen Küsten. 
605, 613, 617. Gra i l i ch  (Prof. J.). Anerkennung seiner Arbeiten durch A. v. Humboldt .  
V. 19. Grass wander  (K.). Petrcfactc aus S. Gilgen. 175. Gray (Fr. C.). Herausgabe 
von Agass iz ’s „Contributions“. V. 65. Greg (R. P.). „Manual of the Mineralogy of Great- 
Britain and Ireland“. V. 66. Grey (Sir George), Gouverneur der Cap-Colonie. V. 12, 13, 23. 
Grimm (J.). Geognosie und Bergbau von Nagyäg. V. 2, 3, 15. Groot  (Cornel. de). Geo
logisch-bergmännische Nachrichten über Niedcrländisch-Indicn. 277, 282, 284, 287, 290, 292. 
V. 103, 104. —  Sendung aus Borneo und Java. 175. Gümbel  (W.). Lias in Tirol. 474.
— Molasse in Bayern. 107 Anmerk. — Partnach-Schiefer. 466. G uggenberge r (J. M.). 
Höhen- und Tiefen-Darstellungen (graphische). 234. V. 59.

H a i d i n g c r  (W.). Ehren-Docturat der Universität Jena. V. 133. — Ehren-Mitglied 
des k. ungar. naturwissenschaftlichen Vereins. V. 91. —  Erdbeben vom 15. Jänner 1838. V. 29, 
30. — Eröffnungs-Ansprache am 16. November 1858. V. 125. — Gutachten über den Dupoi- 
s a t’schen Stein. V. 108. — Mittheilungen und Vorlagen. V. 1, 9, 10. 11, 14, 19, 22, 29. 39,
46, 53, 62, 65, 76, 77, 79. 125, 145, 153, 154, 155, 156. Hal l  (J.). Betheilung mit derWol- 
laston-Medaille. V. 54. Ha ndels-Mini  s teriu m (k. k.). Industrial-Privilegien. 178,300, 
312, 704. — Mitlheilungen an die k. k. geologische Reiehsanstalt. V. 123. Har tn igg  (P.). 
Petrefacte der venctianischen Alpen. V. 89,121. Hauer (Frz. R. v.). Ammoniten (jurassische) 
der Süd-Alpeu. V. 47. — Beiträge zur Paläontographie von Oesterreich. V. 75, 76, 137.
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— Eoeene Gebilde des Erzherzogthums Oesterrcich und Salzburg'». 103. — Erläuterungen 
zu einer geologischen IJebersichtskartc (1er Schichtgebirge der Lombardie. 445. — Erlosche
ner Vulcan von Banow. 2. — Erratische Blöcke in Nieder-Oesterreich. 109. — Geologische 
Karte von Reulte. V. 16. —  Gossui-Cephalopoden. V. 73. — Saroser Comitat. V. 96. — Tra
chyte des westlichen Mährens. 58. 77. — Uebersichts-Karte von Tirol. V. 74. — Ungarn 
(nördliches und nord-östliches). V. 83, 96, 115. 130, 143. — Vorlagen und Mittheilungen. V.
4, 5, 7, 17, 31, 33, 35, 40, 47, 48, 56, 74, 75, 125. Hauer (Karl R. v.). Arbeiten im chemi
schen Laboratorium der k. k. geologischen Reichsanstalt. 172, 293, 503, 695. V. 139.
— Mineralquellen von Bartfcld. V. 144. —  —■ von Krapina - Töplitz. 229, 276. — — von 
Monfalcone. 497. V. 99, 139. — — im nördlichen Ungarn. V. 132, 139. — — von San Ste
fano. 689. V. 100, 121, 139. — — von Warasdin-Töplitz. 165. V. 68, 139. — Wiener Sand
stein, Analysen. 105. Hawel (F.). Durchschallte etc. der Kohlen-Reviere von Buschtiehrad 
und Wolkowitz. V. 88, 123. — Pyrite von Rapitz. V. 64. — Steinkohlen - Pflanzen. V. 145. 
Hecke i  (J.). Eoeene Fische. 104, 120, 128, 129. Heer (Pr. 0 .). „Flora tertiaria Hel- 
vetiae“. V. 134. — Floren-Typus der Atlantischen Inseln. 588. He inr ich  (Prof. A.). Bild— 
niss. V. 10. Helmreichen (S. v.). Eoeene Gebilde und Grestener Schichten bei Idria.V. 18. 
Hervey. Tange des Golfstromes. 587 Anmerk. Hin genau (0. Frhr.). Geologische Unter
suchungen in Ungarn. V. 96, 115,130, 156. — Ueber Herrn Dir. G rim m ’s Arbeiten über 
Nagyag. V. 15. — Versammlung der österreichischen Berg- und Hüttenmänner. V. 46, 80. 
Hochste t t er  (Dr. Ferd.). Bergwesen in Niedcrländisch-Indien. 277. V. 122, 139. — Erra
tische Blöcke von Achthai. 110. —  Geologische Aufnahme des westlichen Mährens. 18, 39, 48.
— Schreiben aus Batavia. V. 102, 137, •— — vom Cap. V. 22, 137. —  — von Singapore. 
V. 89, 137. Hodermann (L.). Urkunde über den Bergbau im Honther Comitate. V. 114,115. 
Hörnes (Dr. M.) Eoeene Menilite. 128. — Organische Reste von Esino. 141,142. — Petre
facte von Feldsherg. V. 67. — Zweischal er des Wiener Tertiär-Beckens. V. 139. Hofmann 
(Fel.). Kupfervorkommen von Swinitza. V. 46. Hohenegger  (L.). Geologie des westlichen 
Mährens. 39, 41, 42, 45, 47, 49, 50, 51, 52. Hornig (Prof.). Photographische Anwendung 
des salpetersauren Uran-Oxyds. V. 47. Humbold t  (A. v.). G r a i l i c h ’s und v. Lang’s 
optische Arbeiten V. 19. — „Kosmos“. IV. Band. V. 19. 137.

J a m e s  (Capt.). Organische Reste im Drift von Irland. 603,604,620. Je i t te les  
(Prof. L. H.). Erdbeben vom 15. Januar 1858. V. 35. — Erloschene Vulcane an der mährisch- 
schlesischen Gränze. V. 35. Jenzsch .  Nephelin im Phonolith des Leitmeritzer Mittel
gebirges. 413 Anmerk. J ohann  (Erzherzog K. II.). Alpenhütte bei Pregarten. V. 53.
—  Besuch der k. k. geologischen Reichs-Anstalt. V. 53, 137. — Geschenk an das Museum 
der k. k. geologischen Reichsanstalt. V. 3, 109, 136,140. Joke ly  (J.). Eocener Wiener 
Sandstein. 125. — Erzgcbirg des Leitmeritzer Kreises. V. 41. — Erz-Zonen des böhmischen 
Erzgebirges. V. 42. — Granit und Granitit von Friedland. V. 110, 111. —  Karte der Um
gegend von Leitmeritz und Theresienstadt. V. 61. —  Kreidegebilde im Leitmeritzer Kreise. 
V. 72, 91, 92. — Leitmeritzer vulcanisches Mittelgebirg. 398. — — Erzgebirg. 549.
— Quader-Sandstein im nördlichen Böhmen. V. 81, 126. — Tertiäre Ablagerungen von Saaz 
und Teplitz. 519. Jones (T. R.). Geologische Thätigkeit in England. V. 55. J u n g h u h n  
(Dr.). Tertiäre Gebilde des indischen Archipels. 293. — Wissenschaftliche Erforschung der 
Insel Java. V. 102, 103.

K a r s t e n  (Dr. H.). Geognosie,von Neu-Granada. V. 106. K lein (Alb.). Bergmän
nische Unternehmungen. 239. Kokscharow  (N. v.). Euklas in Russland. V. 29. Kor i s tka  
(K.). Höhenmessungen im östlichen und nord-östliehcn Mähren. 80. Kornh u ber (Prof.). 
Aufnahme des Ncutra-Thales. V. 90, 112. — — im nördlichen Mittel-Ungarn. V. 128. Kotz 
(Freiin v.). Landschaftliche Ansichten. V. 134. Krasser (F. A.). Polirschiefer von Leit
meritz. V. 33.

L iandsborough (Rev.). Pleistoccne Gebilde im südlichen Schottland. 603.604. Lang 
(Prof. Grai  l ieh und Dr. V. v.). A. v. Humbo ld t  über deren optische Arbeit. V. 19. Langer 
(Fr.). Fische (fossile) von Sagor. V. 49. Lanna (A.). Bergmännische Unternehmungen. 239. 
Layard (E. L.). Süd-afrikanisches Museum (1er Capstadt. V. 26. Lea (Is.). Werk über die 
Süsswasser-Conchylien Nord -Amerika’s. V. 4. L eopo ld i no-Caro l i u is che  Akademie 
der Natur forscher .  Jahresbeitrag, von Sr. k. k. Apost.  Majestä t angewiesen. V. 156. 
Lettsom (W. G.). „Manual of the Mincralogy of Great-Britain etc.“. V. 66. L ie b ie g  (J.). 
Bergmännische Untersuchungen. 239. L iechtenstein (Fürst Alois). Ehrengedäehtniss.
V. 125. L ienbacher (J.) eröffnet die Stangalpner Anthracit-Lager. 215. Lindner.  Litho
graphischer Kalkschiefer von Gallignana. V. 123. L in  ne (K.). Muschelschichten von Udde- 
walla. 599, 600, 601, 602. L ipo id  (M. V.). Alpine Trias, Gailthaler und Dachstein-Schichten 
in Unter-Krain. V. 38. — Eisenstein führende Diluvial-Lehme in Unter-Krain. 246. — — Trias 
im Küstenlande. V. 81. — Eoeene Gebilde in Ober - Oesterreich. 118, 119, 123, 130,136.
— Geologische Aufnahme von Unter-Krain. 257. V. 48, 60, 126. —  Kohlenführendes Ter
tiäres von Cattaro. V. 111, 112. — Kohlenschichten von Fünfkirchen. V. 111'. — Kreide
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und Eooenes von Monfalcone, Triest und Capodistria. V. 92. — Porcellanerde von St. 
Martin. V. 49.

M a i l ä n d e r  geologische Gesellschaft. V. 133. Marcou (Prof. .1."). Felsengebirg 
(„Rocky Mountains“). V. 107. Marmors (de la). Werk über die Insel Sardinien. V. 4. 
Marschan (J.). Waschgold. V. 15,134. Massalongo (Prof.). Ammoniten ("jurasische) der 
Südalpen. V. 47. Mayer (FML.). Vermächtniss an die k. k. geologische Ileiclisanstalt. V. 39. 
Meneghini .  Vcrrucano. 456, 437. Mcnsdor f f  (A. Graf). Petrefacte der Umgebung von 
Cilli. 175. Merck (K.). Clement ’s Schrift über die Nordsee-Inseln. V. 104. —  Muster 
schwedischer Granite und Porphyre. V. 134, 143. Merian (P.). Lias von Tirol. 474. 
Mertens (Frhr.). Lithographischer Kalkschiefer von Gallignana. V. 123. Meyer  (H. v.). 
Archeffos-mirm. V. 00. — Betheilung mit der Wollaston - Medaille. V. 34. — „Palaeonto- 
graphica“. V. 3, 4, 90. —  „Reptilien aus de# Steinkohlen-Formation“ u. s. w. V. 90, 106. 
Michel in .  Eoccne Fossilien in Obcr-Oestcrreich. 116,117. M i l i t ä r i s c h - g e o g r ap h i 
sches I ns t i t u t  (k. k.). Preise der Karten. V. 154. Mont an-Behör den (k. k.). Personal- 
Veränderungen. 176, 300, 509, 699.

IVagybdnyn (k. k. Berg-Direction u. s. w. zu). Schaustufe von Schwerspath und 
Antimon. 176. Nechay v. Felseis (J.). Mineralien und Petrefacte aus Galizien. V. 54. 
Nöggera th  (Jak.). „Geognosie und Geologie“. V. 135.

Oeynhausen  (v.). Gyps-Formation des Odcr-Thales. 143,144,148, 149. Omboni .  
Trias der lombardischen Alpen. 138, 139, 460, 407, 469, 471, 473. Or lc t t  (Ingen.). Sep- 
taiien-Blöcke. V. 97.

P a p e n  (Major). Höhenschichten - Karte von Europa. V. 124, 134. Pa ro l in i  (A.). 
Intermittirende Quelle von Olicro. V. 65. Par tsch (E.). Höhenmessungen an der tirolisch- 
bayerischen Gränze. 309, 310. V. 56. — (P.). Eocene Gebilde in Oesterreich. 106, 108, 113. 
Pedro ü., Kaiser von Brasilien (Se. Maj. Dom). Correspondent der k. k. geologischen Reichs
anstalt. V. 80. Pe te rs  (Prof. K.). Bereisung des Biharer Gebirges und des Arader Comi- 
tates. V. 87, 102, 119, 131. — Geologie von Krain. 343, 345, 346. — — der Stang-Alpe. 
202, 203. —  Höhenmessungen in der Umgegend von Ofen. 164. — Schiefer von Turrach. 
202,203. Pet tko (Prof. J. v.). Geologie des Honlhcr Comitat.es. V. 114. P ich ler  (Prof. 
Ad.). Geologie der Umgebung von Innsbruck. V. 100, 101, 131. — —  der Gegenden südlich 
vom Inn. V. 120. — (V.). Umgebungen von Turrach und Anthracit der Stang-Alpe. 183. 
V. 56. P i r f  (M.). Pflanzenreste von Laak. V. 18. Po l lak  (0.). Eisenerze und Kohlen- 
sehiefer aus Böhmen. 176. — Schürfungen im nord-östlichen Böhmen. 239. Poppelak.  
Petrefacte von Feldsherg. V. 67. Por th  (E.). Ehrengcdächtniss. V. 79, 87, 137. ■— Erup
tive Gesteine im Rothliegenden des nord-Bstlichen Böhmens. V. 45. — Erzvorkommen von 
Rochlitz. V. 91. — Gebirgsarten und Mineralien aus dem böhmischen Riesengebirge. 174.
— Geologische Reise in Klein-Asien. V. 85. ■— Krystallinischer Schiefer des Riesengebirges. 
V. 17. — Rothliegendes im nord-östlichen Böhmen. V. 37. Pr in z in ge r  (H.). Eocene 
Gebilde von Oberweis. 116. Pusch. Gyps in Polen und Galizien. 146, 149, 150, 151.

R ag a z z on i .  Lias-Kalk uin Brcscia. 479, 480. —  Nurnmuliten - Kalk von Brescia 
und am Garda-See. 495, 496. Ra nt. Geologisch-bergmännische Untersuchungen auf Borneo. 
288,289. Rauscher  (Frz.). Erdstösse. 134. Ravenstein (A. u. L.). Major Papen ’s 
Höhenschichten-Karte von Europa. V. 123, 124, 134. Rawson (Hon. R. W .). Druckschriften 
vom Cap. V. 23. Reden (Frhr.). Ehrengedächtniss. V. 136. Re i chenbach  (R. Frhr.). 
Eisenerze und Roheisen, Analysen. 174, 504. R e ne vier. Petrefacte von Induno, Arzo und Erba. 
481,482,483,487. Reuss (Prof. A. E.). Krebse derRaibler Schichten. V. 75. R ich tho fen  
(Frhr.). Bercghszaszcr Gebirge. V. 117. — Nord-östliches Ungarn. V. 130, 143. — Quarz- 
Porphyr von Süd — Tirol. V. 7. — St. Cassian - Schichten in Süd - Tirol. 466. — Trachyt- 
Gebirge zwischen Eperies und Tokai. V. 84. — Trachyt- und vulcanisches Gebirge von Telki- 
hanya. V. 98, 150. — Trachyte im nord-östlichen Ungarn. V. 116. Rob ia t i  (Prof.). Geo
logische Gesellschaft zu Mailand. 133. Römer  (G.). Geologische Karte von Hannover. V. 40. 
Ro l le  (Dr. F.). Geologie der Stang-Alpe. 222. — Schotter der Stang-Alpe. 226. —  Ter
tiäres Becken von Sotzka. V. 134, 135. Rost l iorn (Frz. v.). Petrefacte von Kappel. V. 39.

Sa lm -Re i f f e r schc id  (H. K. Fürst). Präsident der k. k. geographischen Gesell
schaft. V. 142. Sapetza  (Jos.). Fossile Pflanzen von Oedenhurg. V. 148. — Lager von 
Eisenerzen bei Lockenhaus. V. 149. Savi. Verrucano. 456, 457. Schab us (Prof. J.). 
„Anfangsgründe der Mineralogie“. V. 136. S c h a u m h u r g - L i p p c  (G. W. Fürst zu). Fos
siler Stamm einer Araucaria. 299. V. 64, 80, 136. — Correspondent der k. k. geologischen 
Reichsanstalt. V. 80. —  (Prinz Wilhelm). Resuch der k. k. geologischen Reichsanstalt.
V. 125, 126, 140. Sche rzer  (Dr. K.). Brief vom Cap. V. 1 1 .---- über die Inseln St.Paul
und Amsterdam. V. 26. —  — von Singapore. V. 89. — Nachrichten aus Java. V. 102, 103. 
Schm id t  (Jul.). Erloschene Vulcane Mährens. 1, 67. V. 33, 34. — Erdbeben am 15. Januar 
1858. V. 29., Schreuder.  Kohlenflötze auf Celebes. 290. S c h r ö c k i n g e r  v. Neuden- 
berg (Jul. R.). Erzstufen aus Peru. V. 54. —  Pseudomorpher Brauneisenstein. V. 64.
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— Silurische Pctrefacte aus Nord - Amerika. V. 105. Schwabenau  (R. v.). Gebirgsarten 
und Petrefacte ans Steiermark und Ungarn. 175. V. 55. Sc ob ach (R. v.). Trias-Petrcfacte 
von Weimar. V. 17. See land (P.). Skorodit von Lölling. V. 155. See los (G.). Panorama 
des Riltner Horn. V. 15. Simony (Prof. Fr.). Johannsliülte (Bau der) auf der Dorfer-Alpe. 
V. 53. Smi th v. Jordan-Hi l l .  Glaciale Gebilde der britischen Inseln. 601, 603. Smith- 
sonian Ins t i tu t ion .  Berichte der W ilkes ’scben Expedition. V. 145. Smy th  (W. Warr.). 
Geschenk an das Museum der k. k. geologischen Rciclisanstalt. V. 80. Sozzi (Graf). Petrc- 
facten-Sammlung. 484. S p in e i l i  (J.). Tertiäre Petrefacte von Ronca und aus dem Piacen- 
tinischen. V. 134. S t ab i l e  (Abb.). Pflanzentrümmer im Conglomerate des lombardischen 
Rothlicgenden. 437. S täche (Dr.). Aufnahme im Küstenlande. V. 81. 82. — Castua und 
Klana. V. 112. — Karte von Unter-Krain. 258. V. 66. —  Kreide-Gebilde von Gottschee und 
Möttling. V. 69. — Neogene Gebilde in Unter-Krain. 366. V. 8. — Tschitschcr Roden, Recca- 
Thal und Wippach. V. 93. S tamm (Dr. F.). Versammlung der österreichischen Berg- und 
Hüttenmänner. V. 46. S tephan  (Erzherzog k. H.). Besuch der k. k. geologischen Reichs
anstalt. V. 125, 126, 140. S topp  an i (Prof. A.). Trias der lombardischen Alpen. 137, 473.
— Lias der Lombardie. 475, 477. — Werk über Geologie und Paläontologie der Lombardie. 
V. 31, 124. S t r a chw i t z  (M. Graf). Kohlen- und Eisenbaue bei Rietziug und Lockenhaus. 
V. 149. S t re f f leur  (V.). Höhenmessungen an der österreichisch-bayerischen Gränze. V.56. 
S t r o z z i  (R. Marchese). Tertiäre Floren. V. 135. Struve. Theorie der Bittersalz-Quellen 
des böhmischen Mittelgebirges. 441. S t u d e r  (Prof.). Marmor von Arzo. 481. — Thon- 
schiefer der Lombardie. 455. — Verrucano. 457. S t u r  (D.). Geologie des lsonzo - Thaies.
324. —  — der Umgebung von Tabor. 661. — — des Waag - Thaies. V. 113. — —  ries 
westlichen Mährens. 18, 53. — Gränzgcbirge von Ungarn und Mähren. V. 94. — Kreide- 
Gebilde in Kram. V. 71. — Liptau und Thurocz. V. 129. — Modern, Tyrnau und Szered. 
V. 82. —  Sandstein von Losoncz. V. 93. — Vorwort zu Forbes’ Denkschrift über die britische 
Fauna und Flora. 575. Suess (Pr. E. v.) Erratische Blöcke am östlichen Abhange des 
Rosalien-Gcbirges. V. 101. — Fossile Säugethiere an der Braunkohle von Zovencedo. V. 121. 
 der Höhlen von Theissholz. V. 147. — —  des tertiären Beckens von Wien. V. 87.
— Höhenmessungen vonPartsch und Feuerstein.  309. —  Oligocene Austernbank beiMelk. 
V. 95. — Pctrefacte von KappeL V. 59. —  Schädel von Bog priscus. V. 88. — Stramberger 
Schichten. V.57. Szabo (Prof. J.). Alluvien von Central-Ungarn. V. 132. — Trachyt- und 
Tertiär-Gebiet nord-östlich von Pcsth. V. 120.

T ä n z e r  (Dr.). Organisirung des Mineralbads von Krapina-Töplitz. 277. Tchihat- 
chef  (P. v.). Brief aus Samsun. V. 89. —  Trachytische Gebirge in Klein-Asien. V. 123. 
T ischbe in  (Oberförster). Achat-Mandeln. V. 55. Tome (L.). Quecksilber - Grube von 
Valialta. V. 122. Trimmer . Glaciale Ablagerungen. 619. Tr inker  (Jos.). Quecksilber- 
Bergbau von Valialta. 442. — Gyps-Krystalle von Valialta. V. 122. Tschermak (G.). 
Arbeiten im Laboratorium der k. k. geologischen Reichsanstalt. V. 139. — Basalt von Freu
denthal und Hof. V. 49. —  Grünstein von Neutitschcin. V. 50. — SoolenrückstOnde von Ischl, 
Analyse. 295. — Trachyt von Banow. 63. — Vulcane (erloschene) in Mähren. 1, 16. 
Tunner  (P.). Dachschiefcr bei Turrach, 228. — Pflanzensehiefer und Anthracit der Stang- 
Alpe. 214.

Un ga r is chc rn a t u rw i s s cnscha f t I i c h e rVe re in ( k . ) .  Ehren-Mitglieder. V. 91. 
Unger (Prof. Frz.). Flora (fossile) von Binowe. 403. — Tertiäre Flora von Feistritz. 345. 
---- von Saaz und Teplitz. 539. Unkhreeht sbe rg  (Ed. R.). Barometrische Höhen
bestimmungen in Mähren. 1, 24.

V i l l a .  Obere Kreide der Lombardie. 490, 492, 495.
W a t s o n .  Floren-Typen der britischen Inseln. 378,579,581. W i l c z ek  (II. Graf). 

Tertiäre Petrefacte. 508. V. 105. W i l k e s  (Cap. Ch.). Wissenschaftliche Seereise. V. 145, 
146. W o l f  (H.). Eisenbahn - Einschnitte zwischen Wien und Linz. V. 83, 94. — Geologie 
von Central-Ungarn. V. 95. — — des Honther und Ncograder Comitates. V. 114, 129, 130.
— Geologische Aufnahme «jm westlichen Mähren. 18. — Höhenmessungen in Ungarn und 
Kärnthen. 160. — Hypsometrie und Orogiaphie von Mähren. V. 42. — Kössener Schichten 
von St. Michele. 479. — Majolica und Scaglia am Garda - See. 492, 494. — Mineralwässer 
im Honther Comitate. V. 152. — Orographie des Beczwa-Gebietes. 20. Wol las ton  (A. B.). 
Bergwerks - Unternehmungen am Cup. V. 24. Wood (Scarles). Jetzige und vorweltliche 
Meeres-Fauna der britischen Inseln. 600, 601. W ü l l e r s t o r f  (Frhr.). Schreiben aus Singa- 
pore. V. 89. Wy ley  (A.). Bergbau-Unternehmungen am Cap. V. 24.

Z a n o l i n i  (Dr. A.). Schwefellager von Rimini und Cesena. V. 105. Zepharov ich  
(V. R.). „Mineralogisches Lexicon für das Kaiserlhum Oesterreich“. V. 124. — Schicht
gebirge der Lombardie. 445, 475, 483, 484, 485, 487, 488, 489, 490, 491, 493, 494, 495. 
Zerrenner  (Dr. R.). Zechstein - Petrefacte aus Thüringen. 177. V. 55. Z ippe (Prof). 
Anthracit mit Kupferglanz. V. 55. Zi ps er (Prof.). Fossile Reste von Säugethieren aus Theiss
holz. V. 122, 147. Zol l  ikofe r. Kreide, Eoeenes und Diluvium in der Lombardie. 493,494,496.
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II. Orts-Register.

A b an z a  (Krain). Trias. 340. Abbad ia  (Lombardie). Dolomit (Petrefactenfüh- 
render). 477. — Liasische Schichten. 473. A bb azia (Lombardie). Dachstein-und Kösse
ner Schichten. 484. Abert l iam (Böhmen). Erz-Lagerstätten. 872, 373. Abstetten (Nie
der-Oesterreich). Eocenes Conglomerat. 136. Aeh tha l  bei Salzburg. Erratische Blöcke der 
eocenen Epoche. 110. Adamsberg (Krain). Erhebungsspalte im Kalkstein. 260 Durchschn., 
275 Durchschn. Ade l sbe rg  (Krain). Alluvien. 357, 358. — Nummuliten-Conglomerat. 355.
— Radiolilen - Kalk. V. 82. Adersbach  (Böhmen). Kreide - Gebilde. 240 Durchschn. 
Ado l f sg r ün  (Böhmen). Felsit. 555. Adrara (Lombardie). Lias-Petrcfacte. 478. — Bolher 
Liaskalk. 485. A lgcr sdo r f  (Böhmen). Eisgruben und Windlöcher. 433 Anmerk. —  Phonolith 
(basaltähnlicher). 413.----(echter). 4t4, 418. Alpen (lornbard.). Obere Trias. 137, 467.
— Schichtenbau. 445 , 453. — (österreichische). Prof. S imony ’s physiognoinischer Atlas. 
V. 53. — (östliche). Secundäre Gebilde. V. 57, 58. —  (südliche). Jurassische Ammoniten. 
V. 47. — (venetianische) Petrefacte. V. 89. AIt-B i el i tz (Oester.-Schlesien). Höhenmes
sungen. 84. Al t-Böhmen (Böhmen). Schieferthon der Basalt - Tuffe. 402. A l t enberg  
(Nieder-Oesterreich). Eoccne Gebilde. 132. A l tend orf (Krain). Neogene Ablagerungen. 
374, 379, 380, 393. V. 8. A l t hammcr  (Krain). Tertiäres. 344. A l t-Hrosenkau (Mäh
ren). Basalt. 60, 64 Plan, 79. Al t-Lenzcl  (Böhmen). Schieferlhone des Basalt-Tuffes. 402. 
A l t s a t t e l  (Böhmen). Tertiäre Flora. 542. Al t-Tabor  (Böhmen). Tertiäres Geröll. 688. 
A l t-The in  (Böhmen). Trapp-Sandstein. 429. Amsterdam (Insel), siehe „Neu-Amster- 
dam“. Andernach  (Rhein - Preussen). Torf (gepresster), techn. Probe. 298. Angera  
(Lombardie). Dolomit und Porphyr. 475, 476. An icowa (Krain). Caprotinen - Kalk. 349. 
Arad er Comitat (Ungarn), Massengesteine. V. 131. Arany Idka (Ungarn). Antimonfüh- 
rende Grauwacke. V. 94. Aranyos-Fluss  (Siebenbürgen). Waschgold. V. 16. Arch 
(Krain). Anthozoen-Schichten. 385. — Neogenes und Diluvium. 368, 369, 376, 391. Ardese 
(Lombardie). Gerrillien-Schichten auf oolilhischem Kalk. V. 33. Ar do (Ungarn). Eruptive 
Gesteine. V. 117, 119. Arkansas (Nord-Amerika). Zink-Lagerstätten. V. 104. Arnosto- 
wi tz (Böhmen). Quarzit- und graphitische Schiefer. 681. Arolo (Lombardie). Majoliea- 
Kalk. 488. Arzl  (Tirol). Sehichtenl'olge bis zum Thaurcr Joch. V. 101. Arzo (Lombardie). 
Rother Lias-Marmor. 481. At lan t i s .  Vegetations - Typus. 589. At lan t i scher  Ocean. 
Tange. 587. Atschau (Böhmen). Grünerde. 435, 436. —  Tertiäre Flora. 403, 547. 
Au-Bach (Böhmen). Saazer tertiäre Schichten. 522. Auen (Krain). Werfener und Gut
tensteiner Scbicbten und Pelrefacle. 267, 271 Durchschn. Auersperg (Krain). Eisen
steine. 267. — Werfener Schiefer. 249. Aunos (Böhmen). Granit. 677. Auscha (Böh
men). Kreide-Pctrefacte. V. 73. Aussig  (Böhmen). Quartärer Lehm. 535. Austersch in  
(Böhmen). Flasrigcr Gneiss. 669. Austral ien .  Neues fossiles Beutelthier. V. 56. Azoren.  
Jetziger Pilanzeife-Typus. 588.

B ab ih o rk a-Berg  (Mähren). Höhenmessungen. 96. Babince (Russisch-Polen). 
Spälhiger Gyps. 147. Babna Gora (Krain). Crinolden-Kalk. 342. Babu t in  (Böhmen). 
Anamesitartiger Basalt. 404. Baca-Thal  (Krain). Alluvien. 357. — Kohlengebilde. 333. 
334. — St. Cassian-Schichten. 335. —  Trias. 334. — Woltschacher und Caprotinen - Kalk.
351. Bärengrund  (Böhmen). Rothliegendes. 240 Durchschn. Bajedo (Lombardie). 
Raibler Schichten. 471. Ba jmöcs (Ungarn). Euccnes. V. .113. — Mineralquellen. V. 113. 
Banka (Insel). Zinn - Bergbau. 284, 285. Bänka (Ungarn). Blätter in eocenem Sandstein, 
V. 113. Banow (Mähren). Höhenmessungen. 9. — Trachyt. 2, 3, 58,59, 63, 64Plan, 71, 74, 
76, 79. V. 44. — Wiener Sandstein. 66, 67. 0 ans kn (Ungarn). Miocene Eisensteine. V. 99. 
Barko (Ungarn). Kössener Schichten und Dachstein-ICalk. V. 97. Bar t f e ld  (Ungarn). 
Mineralquelle. V. 133. — Neocomer Karpathen-Sandstein. V. 144. — Schwarzer Schiefer mit 
Hornstein. V. 97. Batavia. Schreiben von Dr. I Iochstet ter .  V. 102. — — von Dr. 
Scherzer. V. 104. Bayern (Hülicnmessungen an der Gränze zwischen Tirol und). 309. 
V. 56. — Molasse. 107 Anmerk. 2. Beczwa-Tha l  (Mähren). Diluvial-Lehm.51. ■— Gefall. 
20, 21. — Geologische Verhältnisse. 40, 44, 48, 49. — Höhenbestimmungen. 9- — Ober- 
flächen-Gestaltung. 20. V. 42, 43, 44, 51. — Offene Spalten. 40. —  Sauerquellen. 40. 
Bekes er Comitat (Ungarn). Alluvien. V. 132. Bela-Thal (Krain). Nummuliten - Conglo- 
mcrale.355. Bei lecho wi 17. (Böhmen). Porphyrartiger Granit.675,676. BeIveder-Berg 
(Mähren). Höhenmessungen. 88. Bene (Ungarn). Zersetztes Alumit - Gestein. V. 118, 119. 
Bensen (Böhmen). Basallströme. 406. Beraun (Böhmen). Braunstein, Analyse. 295. 
B cregh-Ugocser  Comitat (Ungarn). Geologische Verhältnisse. V. 115. — Krystallinische 
Schiefcr. V. 116. — Trachyt und Tertiäres. V. 119. Bereghszaszer Gebirg (Ungarn). 
Alaunstein und eruptive Gesteine. V. 117, 118, 119. Bergamo (Lombardie). Neocom. 491.



Orts-Register. 719

— Obere Kreide. 493. Berka (Sachsen-Weimar). Bunter Sandstein. 158 Profil. Bern
dor f  (Nieder-Oesterreieh). Eocene Gebilde. 136, 137. Beu te nzo rg  (Java). Bergmännische 
Behörden und Sammlungen. 280. Beyschow (Böhmen). Körniger Kalk mit Schiefcrgcstein. 
686, 687 Fig. 2. B i esk iden-Geb i rge (mährisch- schlesisches). Geologie und Orugra- 
phie. 19. V. S l. B i ha re r  Comitat (Ungarn). Braunkohle und Lignit, techn. Probe. 173.
—  Naturwissenschaftliche Durchforschung. V. 87, 103, 119, 120, 131. Bi la  wsko (Mähren). 
Eocene Gebilde. 49, Sl. B i l in  (Böhmen). Tertiäre Flora. 545. B i l l i ton  (Insel). Geolo
gische Beschaffenheit. 285. —  Zinnerze. 285 , 286. B i l l ow i t z  (Mähren). Wiener Sand
stein. 55. B i l n i t z  (Mähren). Geschiebe und Lehm. 61. Binowc (Böhmen). Basalt. 405, 
410. — Braunkohle. 410, 411, 417, 419, 420. — Tertiäre Flora. 403, 546. — Trachyt-Pho- 
nolith. 415, 417. B i rnbaum er  Wald (Krain). Kreidekalk. 332, 353, 354, 359 Profile.
—  Lagerungs-Verhältnisse. 359 Profile. Bistr i  tz (Mähren). Diluvial-Lehm. 51. — Fisch
schiefer (eocene). 50. —  Trachyt. 2, 3, 58, 59, 64 Plan. Black - Hi l ls (Nord-Amerika). 
Schichtenfolge. V. 107. B l an i t -Berg  (Böhmen). Turmalin-Granit. 667,668,669. Bla- 
n i t z-Fluss  (Böhmen). Wassergebiet. 662. — Serpentine und Eklogite. 673. — Diluvium. 
688. B lankenstein  (Böhmen). Dolerit 411. — Phonolith (basaltähnlicher). 413, 416. 
B l anke r sdo r f  (Böhmen). Braunkohle im Basalt-Tuff. 424. B le t r i a  (Krain). Meer- und 
Siisswasser-MolluskeD. 383. Bobrek (Galizien). Gyps. 144. Bobrka (Galizien). Gyps.
146. Bodenbach (Böhmen). Basaltkuppen und TufT. 409. Bodenstadt(Mähren).  Höhen
messungen.. 93. Böch-Graben  (Ober-Oesterreich). Denkmal für L. v. Buch.  V. 107. 
Böhe im k i r chen  (Nieder - Ocsterreich). Eocener Sandstein und Mergel. 135, 136. Böh 
men. Braunkohlen, techn. Probe. 297 , 298. — Bergmännische Schürfungen. 239. V. 57.
— Eisenerzlager. 245. — Eruptive Gesteine. V. 45. — Rothliegendes. V. 37, 38, 45.
— Steinkohlen - Formation. 239. — (nord-westliches). Kohlenflötze im Rothliegcnden. 241.
Böhmisch-Aicha.  Kreidegebilde. V. 91, 9 2 .-- Leipa.  Quader-Sandstein. 81. Bö l ten
(Mähren). Wasserscheide zwischen Ostsee und schwarzem Meer. 19. B oikow itz (Mähren). 
Höhenbestimmungen. 8. ■— Pflanzenreste im Wiener Sandstein. 56. —  Trachyt. 58. Bol- 
dogkö (Ungarn). Bimsstein-Trümmergestein. V. 98. Bo lesch in  (Böhmen). Lager-Granit. 
676, 677. Bori  (Ungarn). Mineralquelle. V. 114, 152. Borneo.  Fossile Brennstoffe. 287, 
288, 289, 294. —  Geognostisch - bergmännische Durchforschung. 175, 286, 294. —  Metall
führende Lagerstätten. 289. Bo ro t in  (Böhmen). Granit. 676, 677, 680. — Körniger Kalk 
mit Pegmatit. 681, 682 Fig. 1, 683, 684. Borowat  (Krain). Hallstätter Schichten. 269 
Durchschn. Borsabänya (Ungarn). Grünstein. V. 144. Borsen-Berg (Krain). Kohlen
gebilde. 334. —  Mergel (thonschieferähnlicher). 353. — St. Cassian-Schichten. 335. Bor- 
soder Comitat (Ungarn). Braunkohlen, techn. Probe. 696. Bos Burun (Klein - Asien). 
Melaphyr. V. 86. B oschow i tz  (Mähren). Eisenerze, Analyse. 506. Bosco (Lombardie). 
Obere Kreide. 492. Bosporus.  Grauwacken - Gebirge. V. 85. Bovegno (Lombardie). 
Rothes Trias-Conglomerat. 462. — Unterer Trias-Kalk. 464. Bozet in (Böhmen). Körniger 
Kalk mit Schiefcrgestein und Pegmatit. 686. Brand l-Alpe  (Steiermark). Anthracit-Mulde. 
211. Branzi  (Lombardie). Verrucano. 460. Braunsherg-Wald  (Nieder - Oesterreich). 
Eocene Schichten. 108 Profil. Brebbia  (Lombardie). Störungen der Neocom - Schichten. 
489. B re i t enbe rg  (Böhmen). Phonolith. 530 Profil. Brennberg  (Ungarn). Braunkohle, 
techn. Probe. 173. — Pflanzenreste. V. 55. Brenta (Lombardie). Majolica-Kalk. 488, 489. 
Brescia (Lombardie). Eocenes. 495. — Unterer Lias-Kalk. 479 Prof. 485. Bresic (Krain). 
Neogenes Conglomerat. 377. — Nulliporen-Kalk. 385. Bresie (Krain). St. Cassian-Schich
ten. 268. Br ianza (Lombardie). Mioccncs. 496. — Neocom. 490. — Obere Kreide. 492. 
Br i t i sche  Inseln.  Jetzige und vorweltliche Fauna und Flora nach Forbes. 575, 577, 660.
—  Meeres-Fauna. 591, 593, 607, 609, 612, 621,660. B r ix legg  (Tirol). Gebirgsarten und 
Erzlager. V. 69. Brogyän (Ungarn). Reste von Säugethieren. V. 113. Brozzo (Lombar
die). Dachstein - Kalk. 465, 466. Bruch  (Böhmen). Saazer Schichten. 530 Profil, 532. 
B ründ l  (Krain). Gurkfelder Schichten. V. 137. Brüx (Böhmen). Ausläufer des Mittel
gebirges. 439. — Braunkohle. 528, 530 Profil, 531. — Erdbrände. 440, 534. — Phonolith. 
439, 528. — Quartärer Lehm. 535. — Tertiäre Flora. 548. Bruderndor f  (Nieder-Oester- 
reich). Eocene Gebilde. 109. Brumow (Mähren). Orographie. 54. — Sandstein. 56. Brun
nersdorf (Böhmen). Tertiäre Braunkohle. 529, 532. Buch-Berg (Nieder - Oesterreich). 
Eocencs Conglomerat. 134, 136. Bürg (Nieder-Oesterreich). Eisenerze, Analyse. 504, 505. 
Bürge l  bei OfTenbach. Schlangeneier im Litorinellen - Kalk. V. 35. Rukowetz (Ungarn). 
Diluvium. V. 83. Bukowina.  Gliederung der tertiären Gebilde. 150, 152, 155. Bunz- 
laue r  Kreis (Böhmen). Schürfungen. 239, 245. V. 57. Burow (Mähren). Keckia annulala.
47. Buschenpe l z  (Böhmen). Tertiäre Braunkohle. 528, 530 Profil.

Ca le p in o  (Lombardie). Fucoiden - Kalk. 494 Profil. Camenza-Tha l  (Krain). 
Tertiärer Schotter. 356. Cameosa-Thal  (Krain). Caprotinen-Kalk.347. Canale(Krain). 
Caprotinen-Kalk. 348. — Gebirgshau. 327. Canar is che  Inseln. Jetztzeitige Flora. 588. 
Can teo ra  (Lombardie). Megalodus - Kalk. 475. Cap der guten  Hoffnung.  Bergbau-

K. k. geologische Reicbsanslall. 9. Jahrgang 1858. IV. 92
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Unternehmungen. V. 24. — Schreiben der Herren Dr. Hochstet ter  und Dr. Scherzer .  V. 9,
20. —  Wissenschaftliche Institute. V. 22, 26. Caro na (Lombardie). Thonscliiefer. 455, 
460. — Thon- und Spatli-Eisenstein. 455. Castel lo de l l ' A s i no  (Lombardie). Dach
steinkalk. 463, 466. Castua bei Fiume. Geologische Verhältnisse. V. 112. Catcne-Thal  
(Krain). Trias und deren Dolomit. 361 Profil V. Cattaro (Dalmatien). Braunkohle, techn. 
Probe. 504.,,— Geologische Verhältnisse. V. 111, 112. Cech t i t z  (Böhmen). Quarzitschie
fer. 674. Cekoni  tz (Böhmen). Quarzfels im Gneiss. 666. CeIebes (Insel). Braunkohlen. 
290. Cemme (Lombardie). Conglomerate der unteren Trias. 461. — Guttensteincr Kalk. 
464. Ce rnagora-Berg  (Krain). Oolithische Kalke. 343. Ce rnow i t z  (Böhmen). Gneiss. 
666. Cerro (Lombardie). Dachstein-Dolomit. 475. Cesena (Kirchenstaat). Braunkohlen. 
V. 54. — Schwefellager. V. 54, 105. Chabhana-Karah is sar  (Klein-Asien). Trachyti- 
schcs Gebirge. V. 123. Cheynow  (Böhmen). Körniger Kalk im Gneiss. 661, 670, 671.
—  Geröll (tertiäTes). 688. — Gneiss. 665, 666. — Rothliegendcs. 664, 688. Chiapovano- 
Tha l  (Krain). Conglomerate des Plassen - Kalkes. 346. Öh lebow i t z  (Mähren). Stram- 
berger Sandstein. 49. Ch 1 um (Böhmen). Granit. 677. Chmie ln ik  (Galizien). Gyps. 144. 
Choc imicrz  (Galizien). Erdlalle im Gyps. 148. C h o t i e t i t z  (Böhmen). Lager - Granit. 
676. Chotym (Bessarabien). Gyps. 145, 147. Ch r i s to phen  (Nieder - Oesterreich). 
Eocener Sandstein mit Kohle. 135, 136. Cieskowi tz  (Galizien). Galmei und Eisensteine, 
Probe. 296. Ci II i  (Steiermark). Braunkohlen, techn. Probe. 696. — Gebirgsarten, Petre
facte und Blciglanz. 176. Ci rkn iza-Tha l  (Krain). Kohlengebilde und Trias. 360 Profil III. 
C i t t i g l io  (Lombardie). Dachstein-Kalk. 475. — Majolica. 488. C l uzane (Lombardie). 
Majolica. ;491, 492. Coburg.  Petrefacte des Zechsteines. V. 55. Col di Sabb ia  (Lom
bardie). Dachstein-Kalk. 465 Profil. CoI I io (Lombardie). Rothes Trias-Conglomerat. 462. 
Comabb io-See (Lombardie). Nummuliten^-Gestein. 494. Comer-See (Lombardie). Ammo- 
niten-Kalk (rother). 482. —  Dachstein- und Kössener Schichten. 475, 477. — Dolomit über 
dem Verrucano. 464. —  Orographische Verhältnisse. 454. —  Untere Trias. 459, 463.
—  Verrucano. 458. Cor i tenza (Krain). Kesselthal. 356, 357. — Kreidegebilde. 344.
— Tertiärer Schotter. 356. —  Triasische Kalke. 335, 336. Crevcnna (Lombardie). Lias- 
Kalk. 482. Croce-Domini-Pass (Lombardie). Werfener Schiefer. 461. Cunkow (Böh
men). Granit-Plateau. 677. Cserhat-G ebirge (Ungarn). Basalt. V. 96, 129. — Kohlen- 
flötze. V. 130. Cs icsva-A l ja  (Ungarn). Dachstcin-Kalk und Kössener Schichten. V. 143. 
Cuvio (Lombardie). Dachstein - Kalk. 476. —  Untere Trias. 457. Cza rnokon i cc  (Rus- 
sich-Podolien). Lagerfolge des Gypsgebirges. 150. Czarny Potok (Ressarabien). Tertiäre 
Schichten. 153, 154. Czernawa-Berg (Mähren). Schiefriger Jura-Kalk. 44. Czerne- 
l i t za  (Russisch-Polen). Erdfälle im Gyps. 148. Czernowi tz  (Bukowina). Tertiärer ooli- 
thischer Kalk. 152. — Tertiäre Sandsteine mit Blätterabdrücken. 156. Cze rwen i tza  
(Ungarn). Opal im Trachyt. V. 84, Cz ikwaska (Böhmen). Kohlentlötze im Rothliegeuden. 
242,243. Czor towiec (Galizien). Erdfälle im Gyps. 148.

D a l  mad (Ungarn). Kalkabsätze jetztzeitiger Quellen. V. 114. Dam i tz  (Böhmen). 
Basalt und Granulit. 438. D av i ds tha l  (Böhmen). Tertiäre Flora. 543. Debeuz-Berg  
(Krain). Gurkfelder Kalke und Grossdorner Schichten. 270. 271. D eme the  (Ungarn). 
Wiener Sandstein. V. 97. Desc l a  (Krain). Caprotinen-Kalk. 349. — Radiolithen. 350.
— Rothe Schiefer und Sandsteine. 355. D eu t sch l and .  Zonen der Jura- und Trias- 
Gebilde. V. 58. Deutsch-Kahn (Böhmen). Basaltströme. 407. D e u t s c h r u t h  (Krain). 
Caprotinen-Schiehten. 353. — Triasische Kalke. 336. D i etka u (Böhmen). Porphyrartiger 
Granit. 675. — Schiefergebirge. 680. D il l ach  (Steiermark). Basaltschlacken. V. 109. 
D i s l i ng-See  (Steiermark). Auswitterungskluft im Stangalpner Schiefer. 206, 207. — Roh
wand im Kalk der unteren Schiefer. 206. Dniester-Thal .  Gvps-Formation. 145,146,147,
148, 150, 154, 155. Dobb (Krain). Tertiärer Hügel. 369. Dobegne (Krain). Caprotinen- 
Kalk. 349. Do hl ar (Krain). Woltschacher Kalk. 347. D ob scha u (Ungarn). Geologische 
Verhältnisse. V. 115, 128. Donau.  Waschgold. V. 15. D o pp i t z  (Böhmen). Doleritartiger 
Basalt. 412. Dossena (Lombardie). Kalke und Dolomite. 469, 470, 472,474. Dozen- 
bach (Nieder-Oesterreich). Eocene Schichten. 136. Draga (Krain). St. Cassian-Schich
ten. 268. Dr as sberg (Krain). Trias. 340. Dra u. Waschgold. V. 16. Drenkowa (Banat). 
Waschgold. V. 16. Dresden (Ge in i t z ’s Beschreibung des kön. mineralogischen Museums 
zu). V. 106. D rhow i t z  (Böhmen). Gang - Granit. 678, 679. Drohowvze  (Galizien). 
Sandiger Grobkalk. 152, 153. Drwoh law (Böhmen). Flasriger Gneiss. 669. Dubowa- 
Berg (Mähren). Schiefriger Jura-Kalk. 44. Duk la  (Galizien). Höhenbcstimmungen. V. 84. 
Duor  (Krain). Werfener und Guttensteincr Petrcfacte. 267. Dwor is t  (Böhmen). Tertiärer 
Lehm. 688. Dzw in ia czka  (Galizien). Tertiäre Schichten. 154.

E b e r s b e r g  (Nieder-Oesterrcicli). Kohle im eocenen Conglomerate. 135. Ede leny 
(Ungarn). Tertiäre Austernbänke. V. 129. Eger.  Fossile Flora. 542, 547. — Tertiäres 
Becken. 520, 522, 536, 538, 540, 541. — Thalbildung. 519. E ibenstock  (Kön. Sachsen). 
Zinnführender Granit. 562, 573. E ich-Berg (Böhmen). Basaltähnlicher Phonolith. 413,418.
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E ichwa ld  (Böhmen). Felsit - Porphyr und Tertiäres. 530 Profil 2. E id l i t z  (Böhmen). 
Braunkohle. 528. Ei nsiedel  -Berg (Nieder - Oesterreich). Eocenes Conglomerat. 136. 
E isenhut-Gelrt rge (Steiermark). Fossile Pflanzen. 223. — Untere Schiefer und Stang- 
alpen-Gruppe. 202, 203, 204, 206. E lbe-Tha l  (Leitmeritzer). Basaltströme. 407. — Glim
merschiefer und rother Gneiss. 43f, 530. —  Phonolith. 414. — Syenit. 430. —• Trachyt.
419. E l f d a l c n  (Schweden). Granite und Porphyre. V. 134, 145. E l l b ogen  (Böhmen). 
Tertiäre Flora. 542, 543, 547. Eng land .  Jetztzeitige Fauna. 580. — Flora. 579. — Zech- 
stein-Petrefacte. 175. Enna (Lombardie). Dolomit. 478. — Raibler Schichten. 472. Entrn- 
t ico (Lombardie). Rother Kalk. 484. Eper ies (Ungarn). Eocener Karpathen-Sandstein. 
V. 144. — Trachylischcs Gebirge. V. 84, 98. Erba (Lombardie). Aptychen in Hornstein.
487. —  Majolica. 490. — Rother Kalk des oberen Lias. 480, 481, 482. Erbano (Lom
bardie). Yerrueano. 461. Erdöbenye (Ungarn). Trachyt und Tertiäres. V. 98. E r eg l i  
(Klein-Asien). Rothliegendes mit Pflanzenresten V. 85, 86. Erve (Lombardie). Lias. 477,
483. E r zgeb i rge  (böhmisches). Vertheilung der Erz-Zonen. V. 42. — siehe auch „Leit- 
mer i t z“. Esino (Lombardie). Obere Trias. 137, 138, 468, 473. V. 32, 33. E t tersberg  
bei Weimar. Durchschn. 158. Eu lau (Böhmen). Dolcrilartiger Basalt. 412. Europa  
(Papen-Ravenste in ’sche Höhensehichten-Karte von). V. 123, 124, 134.

F a l k en au  (Böhmen). Tertiäre Pflanzen. 548. Fa t ra-Geb i rge  (Ungarn). Granit 
und geschichtetes Gestein. V. 129. Fau le r  Berg (Röhmen). Basalt in Pfeilern. 408. Fei 
sten berg (Krain). Petrefacte der Turritellcn-Schichten. 379 V. 8. F e i s t r i t z  (Krain). 
Tertiäre Pflanzen. 344, 345. Fe ldsberg  (Mähren). Tertiäre Petrefacte. V. 67. F la dn i t z  
(Steiermark). Bergbau auf Eisen. 201, 202. — Haupt-Kalklager der Stangalpen-Schichten. 
190, 191, 192, 225 Durchschn. F lahae (Böhmen). Braunkohle. 529, 532. F l i t s che r  
Geb i r ge  (Krain). Acussere Gestaltung. 328. — Dachstein-Kalk. 341. — Kreidcgebilde.-344.
— Neogenes Conglomerat. 345. — Thalverengung (Flitscher Klause). 356, 357. Fo l la  
(Lombardie). Subappeninische Gebilde. 496. — Fonat zka-Höh Ic  (Banat). Reste von 
Felis. V. 148. Fopo lo  (Lombardie). Spath - Eisenstein im Thonschiefer. 455. F o r n ac i  
(Lombardie). Kalk mit Pecten. 484. F ra i n  (Krain). Werfener Schiefer. 336. Frank
s t ad t  (Mähren). Obere Teschner Schiefer. 42. Fre i berg  (Kön. Sachsen). Gesetz der Erz- 
vertheilung auf den Gängen. V. 39. F r e i b e r g  (Mähren). Conglomerat des Karpathen- 
Sandsteines. 48. Fre iens te in  (Steiermark). Braunkohle, techn. Probe. 503. F re is t ad t l  
(Mähren). Karpathen-Sandstein. 47. — Kohlenführender Eocen-Sandstein. 49. —  Quellen 
(eisenhaltige). 46. F reudenbe rg  (Krain). Werfener Schichten. 267. F reudenha in  
(Böhmen). Kohle im Basalt - Tuff. 425. Freu d ent h al (Oester, Schlesien). Basalt. 14, 52. 
V. 49, 30. — Höhcnbeslimmungcn. 16. — Krater eines erloschenen Vulcans. 14, 15. V. 36. 
F r i e d l a n d  (Böhmen). Basalt. V. 111. — Granit und Granulit. V. 110, 111. — Kohlen
schichten. 240Durchschn. Fr i ts chcndor fe r  Berg (Mähren). Höhenmessungen.91. Fü lek  
(Ungarn). Basalt. V. 129, 130. Fün fhundcn  (Böhmen). Braunkohle. 529, 532. Fiinf- 
k i r ch cn  (Ungarn). Eisenerze, Metallhalt. 296. — Feuerfester Thon, Analyse. 172. —  Koh
lenführende Schichten. V. 111.

G a b e l  (Böhmen). Oberer Quader und Pläner. V. 111. Gag g io  (Lombardie). Obere 
Trias. 473. Ga iseck-Graben (Steiermark). Schiefer. 205. Gal i z ien .  Asphalt-Proben. 
505. —  Mineralien und Petrefacte. 175. — (östliches). Gyps - Formation. 145, 149, 157.
— (westliches). Blauer Thon. 157, 158. — — Gyps - Formation. 144, 145, 149, 157. 
G a l l i g n a n a  (Istrien). Lithographischer Schiefer. V. 123. G a l t h o f  (Mähren). Brunn- 
wasser, Analyse. 129. Ga Ize in (Tirol). Geolog. Durchschn. V. 101. Gandozzo  (Lom
bardie). Obere Kreide. 493,494 Profil 5. Garda-See (Lombardie). Nummulitische Schich
ten. 496. Ga r t sch ar ieuz  (Krain). Schwarzer Kalk. 354. Gav i ra te  (Lombardie). 
Neocom. 488, 489. Gazda-Berg (Böhmen). Rothliegendes. 688. Gaya  (Mähren). Sphä
rosiderit, Analyse. 174. Gei ersbu rg  (Böhmen). Grauer und rother Gneiss. 550. Geltsch- 
Berg (Böhmen). Vorbasaltische Tertiär-Gebilde. 429. G er e s d  o r  f (Nieder - Oesterreich). 
Eocenes Conglomerat. 134. Gcreser Berg (Ungarn). Trachyt. V. 156. Geschl ief- 
Graben (Ober-Oesterreich). Eocener Sandstein. 104, 116. G i s tebn i t z  (Böhmen). Por
phyrartiger Granit. 676, 678. —  Schicfergestein und körniger Kalk. 686. G lobna  (Krain). 
Conglomerat-Kalk. 347. G 1 ockni tz  (Nieder-Oesterreich).Eocener Sandstein. 136. G öd i n g  
(Mähren), Höhenbestimmungen. 94. G ö l l n i t z  (Ungarn). Gesteine und Erzlager. V. 83. 
Göncz (Ungarn). Perlstcin. V. 150, 151. Gör iach  (Krain). Trias. 335, 360 Profil III. 
Görkau  (Böhmen). Braunkohle. 528, 329, 531. — Eisenquelle. 535. Görz. Conglomerate. 
356. — Geologischer Bau. 346. — Nummuliten - Gebilde. 353. Gösen (Böhmen). Grün
erde. 435. Go ldenhöhe (Böhmen). Erzgänge. 572, 573. Go l denö ls  (Böhmen). Hcbungs- 
spalte. 239, 240. — Steinkohlen-Formation. 239. Go l lek (Krain). Lignit im Süsswasser- 
Thon. 393. Go reni Glawa (Krain). Jura-Kalke. 343. Gor ia  n z-Berg (Krain). Kreide- 
Kalkstein. 269. —  Tertiäre Gebilde. 369. Goren javas  (Krain). Cardium Deshayesi. 384. 
Go ri tsc h e (Krain). Nummuliten - Gebilde. 355. Gorno (Lombardie). Rauchwacken der

92 '
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Raibler Schichten. 472. — Trias (obere). 138, 140. Gosau-Thal  (Ober - Oesterreich). 
Cephalopoden. V. 75, 76. Go t tesgab (Böhmen). Silbergänge. 572. Go ttsch-ee (Krain): 
Diluvialer Lehm. 248, 249 Profil, 251. — Kalk auf Trias. V. 49. —  Kreidegebilde. V. 69, 70.
— Schicbtenspaltungen. 2C0, 261. —  Süsswasser-Absatz von Braunkohle. 371, 374, 394, 395. 
Goveno (Lombardie). Eneriniten-Kalk. 464. G räbe r  (Böhmen). Sehieferlhone des Basalt- 
Tufles. 402. G raeilo wa (Krain). St. Cassian - Schichten. 335. — Triassiacher Kaik. 335, 
336. Gran-Fluss (Ungarn). Waschgold. V. 16. Grancona  (Yenet.). Anthracotherium 
magnum. V. 121. Gra sse lli (Böhmen). Tertiäre Flora. 547. Gr a u p en (Böhmen). Gneiss.
352. — Gränze zwischen Gneiss und Porphyr. 550. — Zinnführende Gänge. 562, 564. 
Gre i fens te i n  bei Wien. Eocener Wienei; Sandstein. 123, 124, 125,126. Gr iechenland.  
Kohlen, tcchn. Probe, 295. Gr iI Ia (Lombardie). Conglomerat an Granit. 460. Grintouz- 
Berg (Krain). Hallstätter Kalk. V. 126, 127 Profil. G r inz ing  bei Wien. Tertiäre Schich
ten. 107. Gr i tscha (Krain). Oolithischer Kalk mit Rhynchonella. 353. Grod ie tz  (Mäh
ren). Höhenbestimmungen. 83. Grod zs i sko-Be rg  (Galizien). Gyps. 144. Gröger l- 
No c k (Steiermark). Schiefer. 204, 218, 225 Durchschn. Grön länd isches  Meer. Fauna.
605, 606. Grone (Lomhardie). Dachstein- und Kössener Schichten. 478. Gross-Br itan
nien (Greg’s und Lettsom’s Mineralogie von). V. 66. — siehe auch „Br it ische I nse ln “. 
Gross-Czernosek  (Böhmen). Gneiss und Glimmerschiefer. 430,551. Gross-Dol ina  
(Krain). Leitha - Kalk. V. 9. — Neogenes. 377,383, 384, 386. G r o s s - D o r n  (Krain). 
Gebirgszug. 367. — Schiefer und Sandsteine. 271,272. Gross-Jaworn ik-Berg  (Mäh
ren). Berggruppe und Höhen. 25, 28. Gross-Jobener Berg (Böhmen). Phonolith in 
Strömen. 417. Gross - Laak (Krain). Unterirdischer Bach. 262. Gross  - Malenze 
(Krain). Neogenes. 370, 376. Gros sau (Nieder-Oesterreich). Gneiss, erratisch in Eocencm.
110. G ross wa r d ci n (Ungarn). Eisensteine, Probe. 295, 296. G ro ssweide n (Krain). 
Hallstätter Petrefacte. 269. Gruden  (Krain). Kreidckalk. 359 Profil I und II. Grünbach 
(Ober-Oesterreich). Mergel über den Gosau-Schichten. V. 75. Güm pe l-Be rg  (Mähren). 
Basalt mit Diorit. 52. Gu rdau  (Mähren). Nummuliten - Schichten. 111. Gurk-Fluss  
(Krain). Kalkslein. 260 Profil, 275 Profil. — Ursprungsquelle. 263. —  Verlauf. 263, 26£.
— Zug der Tertiär-Gebilde. 369. Gu rk fe l d  (Krain). Diluvialer Schotter. 270. —  Platten
kalk. 270, 272, 369. — Vermuthliche Neocom - Schichten. V. 127. Gu tten fe I d (Krain). 
Kesselthal. 265. Gyoma (Ungarn). Säugethicr-Reste in diluvialem Sand. Y. 132. Gyügy  
(Ungarn). Absätze aus Thermalquellen. V. 114, 153.

H a b  ran (Böhmen). Tertiäre Braunkohle. 527, 528. Hagenau (Nieder-Oesterreich). 
Eoeene Braunkohle. 134. Hagensdor f  (Böhmen). Sauerquelle. 536. Ha indo r f  (Böh
men). Granit und Granilit. V. HO, 111. Ha l ic z  (Galizien). Gyps. 146. Ha l l e r  Sa lzbe rg  
(Tirol). Ammoniten. V. 101. — Einstürze durch Auslaugungen. V. 101. Honnbusch-Berg 
(Böhmen). Basalt - Mandelstein. 405. —  Basaltströme. 406. — Phonolith - Trachyt. 415. 
Hann ibauer  (Steiermark). Amphibol - Gesteine und Granat - Glimmerschiefer. 187. Han
nover (Königreich). H. l tömer ’s geologische Karte. V. 40, 41. Hanusfa lva  (Ungarn). 
Dachstein - Kalk und Kössener Schichten. V. 143. — Eocener Karpathen - Sandstein. V. 144. 
tla rmannsdo rf  (Ober - Oesterreich). Braunkohle, techn. Probe. 504. Haschn itz  (Böh
men). Stenglich abgesonderte Brandschiefer. 534. Haselhach (Krain). Tertiäres und Dilu
vium. 368. — (Nieder-Ocsterreich). Erratische Gesteine im Eocenen. 131. Hauenste in  
(Böhmen). Phonolith mit Zeolithen. 439. H egy a II y a-Ge bi rge (Ungarn). Eisenerze. 
V. 99. — Kieselerde-Schicliten. V. 99. — Trachyt. V. 98. H ei d el-Berg (Böhmen). Tra
chyt. 418. — H e i d e n - B e r g  (Böhmen). Trachyt. 418. H e ide np i I ts ch (Mähren). 
Höhenbcstimmungeu. 16. Hc i l igen-Kreu  tz (Krain). Lehm des alten Alluviums. 433.
— Tertiäre Gebilde. 369. H ei m e (Krain). Neogener Kalk-Sandstein. 381. He i ne rsd o r f  
(Böhmen). Augitiseher, liasall-Porphyr. 438. H e l kow i l z  (B öh m en ). Pistazit-Gcstein. V. 18. 
Hel lyko pe Iz-Berg (Mähren). Begränzung und Höben. 26, 37. H ermsdo r f  (Böhmen). 
Glanzkuhle. 424. H e r re nh a us-Ber g (Böhmen). Basalt. V. 111. Hi nt er-Alpe (Steier
mark). Eisenerz-Lager. 192, 195, 198, 201. — Gneiss. 189. — Kalk und Glimmerschiefer. 
187. —  Quarzsand (eisenschüssiger). 189. — Thonschiefer. 194, 222, 223. —  Urkalk. 190. 
H i nie r-Te 11 ni tz (Böhmen). Felsil-Porphyr. 555. H in te r-Z in nwa ld  (Böhmen). Basalt 
im Porphyr. 571. —  Zinn im Felsit-Porphyr. 564. — — im Greisen. 566. H i r schberg  
(Schlesien). Endpunkt des Erdbebens vom 15. Januar 1858. V. 37. Hl incy (Böhmen). 
Glanzkohle im Basalt-Tuffe. 427. Hluek (Mähren). Geologische Beschaffenheit. 53. Hoch
wald (Böhmen). Porphyr der Steinkohlen - Formation. 239, 240 Profil. Hof (Krain). 
Benutzung der Eisenerze der Diluvial-Lehme. 256, 257. — Kalkstein. 260 Profil, 275 Profil. 
Hof (Oester.-Sclilesien). Basaltbcrge. V. 49, 50. — Höhenhestimmungen. 15, 16. Hof- 
Berg (Böhmen). Anamesitartiger Basalt. 404. Hohe Riese (Steiermark). Dolomit. 219, 
220. Hohentann (Böhmen). Tertiäre Sandsteine. 521. Hola i-Kluk  (Böhmen). Pflan- 
zenrcsle. 403, 546. —  Trachyt und Basalt - Tuff. 417. Hol lek (Krain). Braunkohle. 393, 
394. Ho Ileseha u (Mähren). Fisch-Schiefer. 50. — Karpathen-Sandstein. 45. — Löss. 51.
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—  Neocome Schiefer. 43. — Nurnmuliten. 49. Ho l l in gs te in e r  Berg (Nieder-Oester
reich). Erratische Gesteine im Eoeen. 109, 131. — Nurnmuliten - Gebilde. 112, 131. Holy 
Kopec (Mähren). Untere Eocen-Gebilde. 48, 49. Holy Vrh (Mähren). EocenerSandstein. 
103, 111. Homonnct (Ungarn). Eocener Karpathen - Sandstein. V. 144. —  Kössener 
Schichten und Daclistein-Kalk' V. 97, 143. Hon the r  Comi ta t  (Ungarn). Diluvialer Kiesel
kalk. V. 153. — Geognostisclie Aufnahme. V. 114. — Mineralquellen. V. 152. Hore-Horni- 
Berg (Mahren). Höhenbestimmungen. 94. Horodenka (Bukowina). Schichtenfolge vom 
alten Roth - Sandstein bis zum Gyps- 155. Hoskowa (Ungarn). Werfener Schiefer und 
Dolomit. V. 129. Hostein-Berg (Mähren). Höhenbestimmungen. 86. Hosztovicza 
(Ungarn). NeocomerKarpathen-Sandstein. V. 144. H i t t o w i t z  (Böhmen). Braunkohle.533.
— Erdbrände. 534. Hot zendor f  (Mähren). Diorit über Sandstein. 52. — Neocom. 42. 
Hrabova-Berg (Ungarn). Jurassischer Kalk. V. 143. Hrabowka (Mähren). Spalte zwi
schen den Karpathen und Sudeten. 19,23. Hradischer Kre i s  (Mähren). Höhenbestim
mungen. 27. Hras tnik (Steiermark). Braunkohle, techn. Probe. 696. Hron ow (Böhmen). 
Hebungsspalte. 239, 240. — Steinkohlen-Formation. 239. Hrosenkau (Mähren). Basalt.79.
— Trachyt. 73. Hrusch i tze  (Krain). ßudisten. 354. —  Urgonien - Kalk. 359 Profil I. 
Hüt ten-Berg (Böhmen). Gneiss und Felsit - Porphyr. 554. — Zinngänge. 564. Hum 
(Krain). Encriniten. 335. Humbach (Krain). Caprotinen- und Woltschacher Kalk. 362 
Profil VI. Huminetz-Berg (Mähren). Begränzung und Höhen. 26, 33. Humi t z-Berg  
(Böhmen). Basalt-Mandelstein. 438. Hungerkasten  (Böhmen). Zinngänge. 564. Hust iko 
(Mähren). Jura-Kalk. 44. Hutta (Ungarn). Erloschener Krater. V. 128.

J a b l o n i t z  (Ungar. Küstenland). Cerithien - Kalk. V. 112. Jab lunkau  (Mähren). 
Bieskiden - Gebirge. 19. Jach ina-Bach (Mähren). Jura-Kalk. 44. J ager se  (Krain). 
Augit-Porphyr. 338. J ass enitz (Mähren). Weisser Jura-Kalk. 41. Java. Bereisung des 
Innern. V. 102, 103. — Geognostisch - bergmännische Durchforschung. 290. —  Nachrichten 
der Novara - Expedition. V. 102, 104. — Tertiäre Kohlengebilde. 293, 294. Javor ina- 
Berg (Mähren). Wiener Sandstein. 56. J aworn i k-Berg  (Mähren). Begrenzung und 
Höhen. 26, 31, 34. I d r i a  (Krain). Dolomit. 361 Profil IV. — Eocene Schichten. V. 18.
— Guttensteiner Kalk. 338. — Pflanzenreste. V. 18. — flhynchonellen-Kalk. 353. — Schwarze 
Kalke. 340, 360 Profil III. — Thalbildung. 326. —  Trias- 334, 336. J e l ou t  z a-G ebirge 
(Krain). Hierlatz - Kalk. 331. J e l o vo  (Krain). Tertiäres Conglomerat. 386. Jereka  
(Krain). Crinoiden-Kalk. 342. Jeschken-Berg (Böhmen). Granit. V. 92. —  Krystalli- 
nische Gesteine. V. 111. Jescr i  tz-Seen (Krain). Kother Kalk. 343. Jesseney (Böh
men). Braun-Eisenstein in Thonschiefer. 245. Jesseni tz  (Krain). St. Cassian - Schichten. 
268,336. — Crinoiden-Kalk.336. Jezow (Mähren). Sandstein, Analyse. 505. J i t sch i ne r  
Kreis  (Böhmen). Bergmännische Schärfungen. 239. V. 57. — Kohleiiilölze. 240. Ind ien 
(Niederländisch). Bergwesen. 277, 278, 280, 281. V. 122, 123. — Braunkohlen, techn. Probe.
173. — Geologisch - montanistische Aufnahmen. 284. Induno (Lombardie). Jura- und 
Lias-Kalk. 481. — Sandstein. 458. — In t r obb io  (Lombardie). Dolomit. 477. —  Raiblcr 
Schichten. 473. — Verrucano. 458, 460. In wald (Galizien). Menilit- Schiefer mit Fisch
abdrücken. 50, 51, 104. J oach im s tha I  (Böhmen). Erz-Lagerstätten. 572,573. Jobener  
Berg (Böhmen). Phonolith. 414, 417. Johanncstha l  (Steiermark). Quarzsand und feuer
fester Thon, techn. Probe. 172. Irland. Gluciale Gebilde. 619. — Jetztlebende Fauna. 580,
581, 583.----Flora. 578, 579, 586. Irma (Lombardie). Obere Trias. 465Profill. Ischl .
Soolenrückstände, Analyse. 295. Iseo-See (Lombardie). Dachstein-Kalk. 478. — Esino- 
Schichtcn. 470. —■ Neocom-Seaglia. 491. — Obere Trias. 469. — Raiblcr Schichten. 471,
473. — St. Cassian-Schichten. 468. — Untere Trias. 464. I sonzo-Fluss (Krain). Capro- 
tincn-Kalk. 348, 361 Profil V, 362. — Diluvium. 356 Profil VI. — Rudisten-Schichten. 347.
— Verlauf und Flussthal. 324. — Wasserscheide. 328. 329. — Woltschacher Kalk. 361 
Profil V. I spro (Lombardie). Kalk des unteren Lias. 475. Judenberg  (Böhmen). Amphi
bol-Schiefer im Gneiss.672. Jüdendo r f  (Böhmen). Syenit-Porphyr. 555. J u ng f e r n do r f  
(Böhmen). Felsit-Porphyr. 554. — Quader-Sandstein. 570. Ju ng-Wosch i tz  (Böhmen). 
Einsenkung des Bodens. 662, 663. — Gneiss mit Quarzit. 664, 667, 673, 674. — Geröll des 
Diluviums. 664, 688. — Körniger Kalk. 665, 672. — Serpentin-Eklogit. 672, 673.

K a a d e n  (Böhmen). Basaltische Tuffe und Conglomerate. 434. — Grünerde. 435.
— Quader. 520. —  Tertiärer Quarz - Sandstein. 521. Kürntl ien.  Höhenmessungen. 160, 
164. Ka i nach-Tha I  (Steiermark). Basaltschlac.kcn. V. 109. Kakowa (Banat). Meteor
stein. V. 130, 141. Kalamak i (Griechenland). Solfatare. V. 87. Ka lkofen (Böhmen). 
Glimmerschiefer. 552. — Grauer Gneiss. 530. — Körniger Kalk. 553. — Porphyr (grüner). 
553, 554. Ka l ten fe l d  (Krain). Kalk und Dolomit der Kreide. 354, 359 Profit II, 360. 
Kal ten Ieutgeben bei Wien. Lias-Kalk. 108 Profil. Kn lusz  (Galizien). Blaues Steinsalz. 
175. V. 74. Kamen (Böhmen). Serpentinartiger Amphibolit. 672. Ka menica (Galizien). 
Braunkohle, techn. Probe. 504. Kameni tz  (Böhmen). Braun - Eisenstein im Thonschiefer 
und Urkalk.245. Kamni tzer  Sch lossberg  (Böhmen). Basaltkegel.409. Kamp-Wände
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(Steiermark). Schiefer über dem Hauptkalk. 203. Kanker-Rach (Krain). Gailthaler 
Kalk. V. 129 Profil. Kappel  (Kärnthen). Petrefacte der unteren Gailthaler Schichten. V. 59. 
K a r a s c h-Flnss (Banat). Waschgold. V. i6 . Kar low i tz  (Mahren). Mergelschiefer des 
Karpatben-Siindsteins. 46. Kar lsbad (Böhmen). Saazer Schichten. 536. —  Verbindung 
mit dem Erzgebirge. 537. Kar lsbad (Strmk.). Haupt-Kalklagcr. 225 Durchschn. Kar l s 
berg (Mähren). Hölienhestimmungen. 16. Ka rnab runn  (Nieder - Oesterreich). Tertiäre 
Schichten. 108 Profil. — Wiener Sandstein (eocener). 123. K ar pa then  (kleine). Höhen
messungen. 161. — (nördliche). Blauer Thon. 157. — —  Erdbeben vom 15. Januar 1858. 
V. 30. — — Gyps - Formation. 143 .---- Schichtenstürzung. 155, 156. — —  Verzwei
gungen in Mähren. V. 43, 44. Karst  (Istrianischer). Kreide-, Eocen- und Dilurial-Gebilde. 
V. 92. —  (Unter-Krainer). Höhenverhältnissc. 374. — — Kalksteine. 275 Profil, 276, 366.
---- Oberflächen - Charakter. 366, 373. —  — Tertiäre Süsswasser - Ablagerungen. 394.
Kauth (Böhmen). Quarzit-Schiefer. 680, 681. Ke 1 enye (Ungarn). Jung-neogene Gebilde. 
V. 114. Kere tye  (Ungarn). Braunkohle, techn. Probe. 504. K indberg  (Steiermark). 
Arsenik, Kies und Eisenerze, Analyse. 294. Kiraly-II  elmec z (Ungarn). Trachyt. V. 130, 
156. Ki rchhe im (Krain). Höhenverhältnisse. 330. — Steinkohlen - Formation. 332, 333, 
334. K i r l ing  hei Wien. Eoeener Wiener Sandstein. 126. K i t zbüch  1 (Tirol). Geogno- 
stische Beschaffenheit. V. 69. K ladrub  (Böhmen). Amphibol - Schiefer im Gneiss. 672. 
K lana  (Ungar. Küstenland). Nummuliten- und Eocen - Gebilde. V. 112. K lausenbu rg  
(Siebenbürgen). Concretionen im tertiären Sandstein. 156. K le in-As ien .  Geologische 
Durchforschung. V. 85, 86. — Kohlen, techn. Probe. 295. —  Trachytgebirge. V. 123. 
Kle' in-Augczd (Böhmen). Tertiärer Quarz-Sandstein. 521. — Kle in-Czernosek (Böh
men). Rother Gneiss.551. — Kle in-Karb i t z  (Böhmen). Saazer Schichten. 529, 530 Profil 1.
— Tertiäre Letten. 534. Kl ei n-Ki rch heim (Kärnthen). Mineralquelle. V. 133. Klein- 
P u r h e r g  (Böhmen). Quader - Sandstein. 520, 537. — Tertiäre Flora. 521, 539, 
544. K lobauk  (Mähren). Duttenmergel. 57. —  Eocener Wiener Sandstein. 122. — 
Fuoo'iden. 56. — Gebirgsbau und Thäler. 54. —  Höhenbestimmungen. 98. — Wiener Sand
stein. 55, 56, 57, 122. K lo t t en  (Mahren). Höhenbestimmungen. 92. Klokocs (Ungarn). 
Erloschener Krater.V. 128. K los te rg rab  (Böhmen). Erz-Lagerstätten. 556,572. —  Grauer 
Gneiss. 550, 552. — Quader-Sandstein. 571. — Roth-Eisenstein. 570. Kncschitza(Krain) .  
Süsswasser-Kalk. 372. Knisch in-Berg (Mähren). Begrenzung und Höhen. 25,29. Knies- 
pole-Berg (Mähren). Höhenbestimmmigon. 97. Knö te  1 - Geb i rge  (Böhmen). Zinn
gänge. 563. K ob i l in e t z  (Mähren). Höhcnbestiinmungen. 98. K obolo-Po jana (Ungarn). 
Grauwacke und Werfener Schiefer. V. 143. Köf lach (Steiermark). Fossile Flora. V. 3. 
K öhler-B erg (Mähren). ErloschenerVulcan. 14. V. 36. Kön i ggr ätz er Kreis (Böhmen). 
Bergmännische Schürfungen. 239. V. 57. — — Kohlen-Formation. 239. Kön ig s t e t t en  
(Nieder-Oesterreich). Eocene Schichten. 133. Kön igss tuh l  (Steiermark). Pflanzenschie
fer. 210. Koge l i t z  (Böhmen). Pläner-Mergel. 429, 430. Koh l-Berg (Böhmen). Tertiäre 
Braunkohle. 527. Ko i t i t z  (Böhmen). Sauerquelle. 536. Kol lmen (Böhmen). Bau auf 
Braunkohle. 425, 426. Kolomea (Galizien). Kohlenlager. 156. Kommo tau  (Böhmen). 
Mineralquellen. 536. Komnia (Mähren). Kupferkies. 76. — Natrolith. 76. — Trachyt. 59, 
64 Plan, 67 , 71, 76. — —  (verwitterter). 77. Konc i ta-Geb i rge  (Mähren). Wiener 
Sandstein. 56. Kondrau  bei Regensburg. Mineralwasser, Analyse. 297. Kopa iz a-Bach  
(Krain). Lauf. 261, 262, 263. Kopertsch (Böhmen). Tertiäre Braunkohle. 527. Kopriu- 
nig (Krain). Ammoniten - Mergel und Crinoi'den - Kalk. 342. Kor in th .  Jüngeres Tertiäres. 
V. 86. Kori t  sch au (Mähren). Höhenbestimmungen. 102. Korvt n i ca  (Ungarn). Sauer
quelle. V. 133. — Secundäre Gesteine. V. 129. Kossöw (Galizien). Grüne Conglomerate.
155, 156. — Nummuliten und fossile Fische. 156. Kost i a low-Oels  (Böhmen). Kupfer
schiefer. 243, 244. V. 57. Kouk (Krain). Rhynchoncllcn-Kalk. 353. Ko wila-G I a h a- 
Berg (Krain). Mergelkalk. 351. Kra in (Unter-). Diluvial-Lehme mit Eisenstein. 246, 249. 
V. 5. — Geologische Aufnahme. 257, 259, 273. V. 60. — Höhenbestimmungen. 258, 327, 330.
—  Höhlen und Trichter. 261, 327, 357, 338, 366. — Krcidcgebildc. V. 69, 70. — Neogene 
Gebilde. 366. 386. V. 8. —  Oberflächen - Gestaltung. 367. — Schichten zwischen Trias und 
Neogenem. V. 48, 49. — Thalbildungen. 329. — Trias-, Gailthaler und Dachstein-Schichten. 
V. 38. Krakau.  Gyps. 144. — (Anwendung berggesetzlicher Bestimmungen auf das 
Gebiet von). 699. Kran ich fe ld  (Steiermark). Braunkohle, techn. Probe. 172. Kra- 
pi n a-Töp I i tz (Croatien). Mineralquellen. 229, 276. K ra s ik o w i tz (Böhmen). Flasriger 
Gneiss, 669. — Schrift-Granit. 669. Krntzau (Oester. Schlesien). Gebirgsknoten. V. 111. 
K rau twa ld  (Nieder-Oesterreich). Aelterer Wiener Sandstein. 108 Profil. Kreinsgraben 
(Steiermark). Kalk und Gneiss. 191. —  ThonschiePer. 222. Krenow icek  (Böhmen). 
Granit. 676. Krepi tz (Mähren). Menilit-Schiefer. 127. Kreu tzberg  (Krain). Gebirgs
bildung. 326, 332. — Hallstätter Petrefacte. 268. ■— Oolithischer Kalk. 332, 353. Kreutzen- 
stein (Nieder-Oesterreich). Eocener Wiener Sandstein. 122. Krl iowa (Mähren). Conglo- 
meratartiger Karpathen - Sandstein. 47. K r i t z e ndo r f  bei Wien. Nummuliten - Sandstein.



Orls-Rcgister. 725

103, 124. K rmel in-Berg  (Mähren). Hölienbestimmungen. 91. K r n- G e b i r g e  (Krain). 
Dachstein-Kalk. 341, 364 Profil 7. Kro t tensee (Böhmen). Tertiäre Flora. 547. Kubänka  
(Mähren). Trachyt im Wiener Sandstein. 67. Kudrynce (Galizien). Gyps. 147, 134. 
Küs ten land  (Istrianisches)'. Kreide- und Eocen- Gebilde. V. 81, 02. — (Ungarisches). 
Nummuliten-Kalk und eocener Sandstein. V. 112. Kumb erg (Krain). Dachstein-Schichlen. 
269 Profil. —  Kalktuff. 270. Kundr&ti tz  (Böhmen). Polirsehiefer. 402. Kungerad  
(Ungarn). Thonschiefer mit Pflanzen. V. 114. Kupferbau  (Steiermark). Conglomerate 
und Schiefer. 218. — Dolomit. 219, 225 Durchschn. — Eiseuspath. 222, 228. Kupfer 
berg (Böhmen). Erz-Lagerstätten. 573. — Saazer Schichten. 536. Kurowi  tz (Mähren). 
Aptychen - Kalk. 43. Kurzwa ld-Berg  (Mähren). Höhenbestimmungen. 84. Kwasi tz 
(Mähren). Keckia annulata. 47. Kwastow (Böhmen). Krystallin. Schiefer. 680.

L a a k  (Krain). Höhenverhältnisse. 330. — Pflanzenreste. V. 18, 19. Lacharn  
(Krain). Augit-Porphyr. 338. Lago Maggiore.  Dolomit. 468. — Neocom und Majolica.
488. — Obere Kreide. 492. — Verrucano und Serrino. 457. La ibach  (Krain). Gailthaler 
Schichten. 266. V. 87. Lanczyn (Galizien). Grüne Conglomerate. 155, 156. Landstrass  
(Krain). Diluvium. 270. —  Petrefacte des neogenen Kalks. 382. V. 9. — Tertiäre Mulde. 
269,387, 393. Lange r  Berg (Böhmen). Basaltwacke. 405. Lasc zek-Gebirge(Krain). 
Plassen-Kalk. 331, 346. Las iz  (Krain). Guttensteiner Kalk. 338. — Schwarzer Kalk. 260 
Profil. Lauczka-Berg (Mähren). Höhenbestimmungen. 96. Laud i lka  (Böhmen). Quarzit- 
Schiefer. 680, 681. Laudiner (Mähren). Höhenbestimmungen. 93. Laufen (Ober- 
Oesterreich). Eocener Sandstein und Mergel. 136. — Nummulitische Gesteine. 119, 120. 
Luunowi t z  (Böhmen). Einsenkung des Bodens. 662. Laveno (Lombardie). Kalk des 
unteren Lias. 475. — Neocom und Majolica. 488, 489. La wren ce Co u nty (Nord - Ame
rika). Zinkerze. V. 104. La zan (Böhmen). Körniger Kalk im Gneiss. 671. Lecco (Lom
bardie). Dolomit. 477. — Kössener Petrefacte. 477. — Lias-Kalk (rother). 483. —  Raibler 
Schichten. 473. —  Unterer Lias. 475. Lechen-Berg (Böhmen). Dolerit. 411. Lcdro- 
See (Lombardie). Kössener Petrefacte. 479. Le ipn i k  (Mähren). Grauwacke. 40, 41. 
L e i tm e r i l z  (Böhmen). Erzgebirge. 549. V. 41. — Erz-Lagerstätten. 556, 571. — Kreide- 
gcbilde. V. 72, 73. —  Orographie. 398, 399. — Tertiärer Quarz-Sandstein. 521. — Vulca- 
nisches Mittelgebirge. 398. — Zinnerze. 562. Lemberg.  Gyps. 145. — Tertiäre Gebilde.
152, 153, 156. Lenna (Lombardie). Kalksteine. V. 32, 124. — Obere Trias. 137, 141,142. 
Leoben (Steiermark). Kohlen, techn.Probe. 295. Leoben-Graben (Steiermark). Ilaupt- 
Conglomerat. 207. — Haupt - Kalklager. 190, 191, 225 Profil. —  Urschiefer. 186, 188. 
Lesch t i n  (Böhmen). Dolerit. 411. — Phonolithartiger Trachyt. 415, 416, 419. Lenkers 
d o r f  (Böhmen). Basaltähnlicher Phonolith. 413. — Schiefrige Basalt-Tuffe. 402. — Tra
chyt. 416. Leu tsch  (Krain). Kesselthal. 265. Lewin (Böhmen). Basaltströme. 407. — 
Doleritischer Basalt. 412. —  Trapp-Sandstein. 429. Lho t t a  (Böhmen). Granit mit Quarz
gängen. 669. L ibanka-Berg (Ungarn). Opalgruben. V. 84. L i d e l k o  (Mähren). Geolo
gische Beschaffenheit. 53. — Kryslallinische Gesteine in losen Gerollen. 62. — Wiener 
Sandstein. 57. L icbenau  (Böhmen). Kreidegebilde. V. 91, 92. L ie be sch i t z  (Böhmen). 
Tertiäre Flora. 522. L i e b isc h (Böhmen). Erdbrände. 534. —  Tertiärer Sand und Thon. 522. 
L ic bo t i t z  (Böhmen). Tertiäre Flora. 522, 545. L iebs tad l  (Böhmen). Calamiten mit 
Kupfergrün. V. 55. —  Kohlenflötze. 240, 241. L ie sdo r f  (Böhmen). Erz - Lagerstätten. 
561. L iesener  Geb irge (Böhmen). Durchbruch der Elbe. 535.—  Kreidegebilde. 537.
— Tertiärer Quarz-Sandstein. 521. L i l i e n d o r f  (Mähren). Höhenbestimmnngen. 94. Lin
de nau (Mähren). Höhenbestimmungen. 93. L ipkowawoda (Böhmen). Granit im Gneiss.
668. Lipo wa (Mähren). Höhenbestimmungen. 85. L i p po w i t z  (Krain). Kalksteine. 275 
Profil, 276. L i p t a u e r  Comitat  (Ungarn). Geologische Aufnahme. V. 129. L is ch ne i  
(Böhmen). Bleiglanz im Thonschiefer. 246. L ischn i tz  (Böhmen). Gebrannte Thonc. 440. 
L i t t a y  (Itrain). Gailthaler, Guttensteiner und Werfener Schichten. 266, 267. Lockcn- 
haus  (Ungarn). Braun-Eisenstein. V. 149. L ö l l in g  (Kärnthen). Skorodit. 155. Loibers
do r f  (Nieder-Oesterreich). Eocene Sandsteine und Mergel. 136. Lo i tsch  (Krain). Höhlen.
356. — Kalk und Dolomit der Kreide. 353, 354. —  Rudisten-Kalk. V. 82. Lombard ie .  
Alpine Geologie. V. 33. —  Flussspath-Gänge. V. 33. —  Geologische Literatur. 446. — Ge
staltung der Oberfläche. 453. — Schichtgebirge. 445. — Schichtenfolge des unteren Lias. 
474, 475. — (Prof. S t oppan i ’s geologische Studien über die). V. 31, 32, 124. London.  
Geologische Publicationen und Vorträge. V. 55, 56. Lop eniker Wald  (Mähren). Trachyt. 
59, 64 Plan, 65. — Wiener Sandstein. 56. Lo i jua (Krain). Crinoiden-Kalk. 346. Losch- 
wi tz  (Böhmen). Anamesitartiger Basalt. 404. Losinc (Lombardie). Dolomit. 478.—  Gyps 
im Guttensteiner Kalk. 464. Losoncz (Ungarn). Sandstein des Bothliegenden. V. 82.93. 
Lovere (Lombardie). Gyps. 462, 464. ■— Raibler Schichten. 471, 472. Lub ina  (Ungarn). 
Klippenkalk und Wiener Sandstein. V. 94. Lu bl au (Ungarn). Jurassische Kalke. V. 143. 
L ubn i t z e r  Graben (Steiermark). Neogene Petrefacte. 176. Lucn i tz-F luss (Böhmen). 
Wassergebiet.622. Luczki(Ungarn),GeschichteteSecundär-Gesteine.V. 129.—Warmquelle.
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V. 129,133. Lu gan er S e c. Dachstein- und Kössener Kalk. 476. — Dolomit. 463. —  Mela- 
phyr. 488. — Verrucano und Servino. 487. 488. Luh als ch o wi tz (Mähren). Höhenbestim- 
inungen. 9, 97, 99. — Wiener Sandstein. 84. Lukow-Bcrg (Mähren). Basalt. 60, 61. 
Lukow i t z  (Böhmen). Braunkohlen -Flötze. 428. L u p p i t z  (Böhmen). Trachyt. 417. 
Lusch i tz  (Böhmen). Tertiärer Letten. 534. Lu zn itz-Fl uss (Böhmen). Turmalin-Granit.
679. — Wassergebiet. 679. Lyut ta-Tha l  (Ungarn). Eocencs Conglomerat. V. 115, 144.

M ad e i r a .  Jetztlebende Mollusken. 589. —  Pflanzen. 588. Madura  (Insel bei 
Java). Eocene Gebilde. 291. Mähren.  Ausläufer der Karpathen. V. 43, 44. — Erlosehenc 
Vulcane. 1. V .34,38. — Hüllenbestimmungen. 15,16. — (östliches und nordöstliches). Höhen
bestimmungen 80. — (südliches). Menilitschiefer. 127. — (westliches). Geognostische 
Aufnahme. 17. V. 42, ö l. Männe lsdor f  (Böhmen). Tertiäre Flora. 547. Mag ya rad  
(Ungarn). Mineralquelle. V. 151. Mai land.  Geologische Gesellschaft. V. 153. Mainz. 
Tertiäre Flora. 540, 542, 543, 544, 845, 846, 547, 548. Maisbierba um (Nieder - Oester
reich). Eocene Gebilde. 105. Malenik-Berg (Mähren). Begrenzung und Höhenbestim
mungen. 26, 36. —  (Ungarn). Cephalopoden desNeocoms. V.94. Malcnik-Wald (Mähren). 
Grauwacke und deren Kalk. 40, 41. Ma lkowi tz  (Böhmen). Lager-Granit. 676, 677. Mal- 
potok-Bach  (Krain). Verlauf. 2G2. Mande l lo  (Lombardie). Dachsteia - Kalk. 469. 
March (Wasserscheide zwischen den Flüssen Waag und). 55. Marchene (Lombardie). 
Muschelkalk. 465. Mar i ampol  (Galizien). Gyps. 146. Mar i a tha l  (Krain). Hallstätter 
Schichten. 268. Markausche (Böhmen). Kohlenflötze des Rolhliegenden. 240 Profil. 
Marmaros (Ungarn). Eocener Karpathen - Sandstein. V. 144. —  Geologische Aufnahme. 
V. 115, 116, 119, 130, 143. — Glimmerschiefer. V. 143. — Jura. V. 143. — Karpathen- 
Sandstein. V. 130. — Massennesteine. V. 144. — Salz - Formation. V. 119, 144. Maros- 
Fluss (Banat). Waschgold. V. 16. Marschow (Böhmen). Granit. 679. Mars-Geb irge 
(Mähren). Menilitschiefer. 50. Mar t in i t z  (Böhmen). Turmalin - Granit. 676. Martins- 
wand (Tirol). Trias und Lias - Dolomit. V. 100, 101. Marz (Ungarn). Erratische Blöcke 
marinen Ursprungs. V. 101. Marza t i t z  (Mähren). Wiener Sandstein. 55, 56. Masowi tz  
(Böhmen). Tertiäres. 688. Massachusets (Nord-Amerika). Meeres-Fauna. 605-. Mater- 
n is erTha l  (Böhmen). Kohlentlötz. 241. Mat te rsdor f  (Ungarn). Marine Gebilde. V. 101. 
Mat tsee (Ober-Oesterreich). Nummuliten-Gebilde. 104, 118, 119.121. M autern (Nieder- 
Oosterreich). Elephaa primigenius. V. 05. Melk (Nieder-Ocsterreich). Oligoeene Austern
bank. V. 95. Mcndr is io  (Schweiz). Dachstein- und Kössener Schichten. 476. — Lias- 
Kalk (rother). 482. Meni na P lan ina  (Krain). Hallstätter Kalk. V. 127. Men t aue rTha l  
(Böhmen). Fossile. Pflanzen. 403,546. — Polirschiefer. V. 33. Mersavec (Krain). Kalk mit 
Hornstein. 346. M erte ndo r f (Böhmen). Tertiäre Gebilde. 429. Messendor f (Mähren). 
ErloschenerVulcan. 13. Metcza (Krain). HallstätterSchichten.269Profil. Mezzoldo (Lom
bardie). VerrucanoundPorphyr.460. Mi chel sberg(Nied.-Oester.). Eocener Sandstein. 103, 
113,131,132. —  Erratische Gesteine. 131. Michzen (Böhmen). Trachyt - Conglomerat 
416. Mieschi tz  (Böhmen). Quarzfels. 666. Milcin (Böhmen). Erhöhung des Bodens. 662. 
Mi l leschauer  Berg (Böhmen). Phonolith. 440. Milsau (Böhmen). Tertiärer Letten. 534. 
Mincow-Berg (Ungarn). Urgestein. V. 114. Miss 1 i t z-Grabcn .  Urkalk. 187, 188. 
Missouri  (Nord-Amerika). Erzvorkommen. V. 104, 105. M i t t e l geb i r ge  (böhmisches). 
Aeltere sedimentäre Gesteine. 429. — Quartäres. 432. —• Tertiäres. 428. — Thermal- 
Quellen. 432. — Vulcanische Gebilde. 398. — Westliche Ausläufer. 433. Mi t te l l änd i-  
schesMeer.  Fauna. 605. Mi t te l-Tel In i t z  (Böhmen). Erz-Lagerstätten. 561. — Felsit- 
Porphyr. 854. Mixn itz (Steiermark). Sphärosiderit, Eisenprobe. 173. Mlynowka (Gali
zien). Alabaster. 154. Modern  (Ungarn). Geologischer Bau. V. 82. Modrea (Krain). 
Woltschacher Kalk. 347, 351. Modre iza  (Krain). Neogener Schotter und Lehm. 386. 
Mör i t schau  (Böhmen). Basalt - Mandelstein. 438. Möt t l ing  (Krain). Kreidegebilde. 
V. 70. 71. —  Lignite im Tertiären. 398. Möt tn iger  Geb i rge  (Krain). Hallstätter Kalk. 
127. Mogyo rod  (Ungarn). Schlackigcr Basalt und Lapilli. V. 120. Mo ldau-Fluss  
(Böhmen). Wassergebiet im Taborer Kreise. 622. Monib e11 o (Lombardie). Kreidegebilde.
489. Monfa lcone  bei Triest. Warme Quelle. 497. V. 99. Mon iga (Lombardie). Num- 
mulitische Schichten. 496. Monte A lbeu  (Lombardie). Raibler Schichten. 471. — Ar io 
(Lombardie). Dachstein - Kalk. 465 Profil. — Azza r in i  (Lombardie). Thonsehiefer. 485.
— Baba Grande (Krain). Rother Kalk. 343, 344. — Badia (Lombardie). Eocfene Schich
ten. 495. — Uro nzone (Lombardie). Schichtenstörung des oberen Lias - Kalkes. 485.
— Can in  (Krain). Dachstein-Kalk. 364 Profil VIII. — Canto a l to (Lombardie). Dolomit 
und Kalk des oberen Lias. 483. —  — Majolica. 490. — Foppa (Lombardie). Dolomit. 469.
— Frerone  (Lombardie). Grauer Schiefer und Kalk. 461. —  G a l b i g a  (Lombardie). 
Dachstein - Kalk und Kössener Schichten. 476. — Ge ne roso (Lombardie). Kössener 
Brachiopoden. 476. — Gl emo (Lombardie). Dolomit. 478. — Kuk (Krain). Woltschacher 
Kalk. 347. —  Mata jur  (Krain). Dachstein-Kalk. 341. —  Medole di Bo t t i c i na  (Lom
bardie). Kalk des unteren Lius. 479 Profil 480. — Misma (Lombardie). Kalk mit Hornstein.
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484, 485. — — Majolica. 490. — Mont ieel lo (Lombardie). Lias-Kalk (grauer). 485.
— — Majolica. 492. —  M u f f e t t o  (Lombardie). Gneiss im Verrucano. 459. —• Or fano 
(Lombardie). Eocenes Conglomerat. 491». — P e r t i c a j a  (Kirchenstaat). Krystallisirter 
Schwefel. V. 54,105. — Ponteran ica  (Lombardie). Verrucano. 466. — Pora (Lombardie). 
Schichten mit Pecten filosus. V. 33. — Presolana (Lombardie). Flussspath-Gang. V. 33.
— —  St. Cassian-Schichten. 467. — Sa l va tore  (Lombardie). Dolomit- 463,468. — —
Verrticano. 458. — Santo (Görz). Eocenes. 332 .----Numraulitische Gebilde. 355 .-----
Oberes Neocom. 331. — — Sandstein und Kalk. 349. —  Torczzo  (Lombardie). Dach
stein- und Kössener Schichten. 478. — di Torri  (Toscana). Zinnober im Verrucano. 456,
457. — Tredenos (Lombardie). Grauer Schiefer. 461.----Verrueano und Granit. 459. —
Vaccio (Lombardie). Raibler Schichten. 467. — Venerco lo (Lombardie). Thonschiefcr. 
455. — Venturoso (Lombardie). Raibler Schichten. 472. Montecch io  (Lombardie). 
Verrueano. 461. Morosolo (Lombardie). Eocenes. 495. Mosni tza-Thal  (Krain). Dach
stein-Schichten. 341. Mozzo (Lombardie). Obere Kreide. 493. M rako t i t z  (Böhmen). 
Lager-Granit. 676, 677. Munkendor f  (Krain). Neogener Kolk. 376. Mur-Fluss (Steier
mark). Krystallinischc Schiefer. 186. Muscony  (Ungarn). Tertiäre Austernbänke. V. 129. 
Muszay (Ungarn). Alaunstein. V. 117. Myszyn (Galizien). Kohlenlager. 156.

Nabres ina  bei Triest. Bituminöse Schiefer. V. 82. Nachod (Böhmen). Granit. 
678,679. Nadas (Ungarn). Stramberger Kalk. V. 82. Nag lern  (Nieder- Oesterreich). 
Eocener Wiener Sandstein. 104, 105, 122. Nagyag (Siebenbürgen). (J. G r im m ’s Bei
träge zur geognostisch-bergmännischen Kenntniss von). V. 2, 3. — Trachyt. V. 15. Nagy- 
Mihä ly  (Ungarn). Miocene Eisenerze, V. 99. NaLaz  (Krain). Guttensteiner Kalk und 
Dolomit. 339. Nanos i t za  (Krain). Grossdorner Schichten. 271. — Gurkfelder Kalke. 270.
— Nummuliten-Sandstein. 359 Profil II, 360. Napaged l  (Mähren). Flussgebiet der March.
21. — Gelber Schotter. 61. — Höhenbestimmungen. 100. Na Plan ine  (Krain). Dolomit. 
354. — Geologischer Durchschnitt. 360. — Raibler Schichten. 339. —  Werfener Schiefer. 
359 Profil II. Na Rebra (Krain). Caprotinen- und Woltschacher Kalk. 361 Profil V, 362. 
Nassenfuss (Krain). Eisensteinführender Diluvial-Lehm. 248. — Guttensteiner Petrefacte. 
267. — Koninckina Leonardi. 268. — Turritellen-Schichten. 371, 372. Na Sto l e-Be rg  
(Krain). Dachstein - Bivalve. 341. — Jurassischer Kalk. 343, 364 Profil VIII. Naszal- 
Berg (Ungarn). Jura-Kalk. V. 95,120. Natisone-Fluss (Krain). Alluvien. 364ProfilVIII.
— Dachstein-Kalk. 341, 364 Profil VIII. —  Neogener Kalkschotter. 355, 356. — Wasser
scheide gegen den Isonzo. 328, 329. Na 11 er er-Gr ab en (Ungarn). Marine erratische 
Gebilde. V. 101. Na z d itz (Böhmen). Porphyrartiger Granit. 675. — Schiefer (krystalli
nische). 680. Nechwasitz (Böhmen). Lager - Granit. 676. Ne ckenmark t  (Ungarn). 
Tertiäre Flora. V. 148, 149. Nedwies (Böhmen). Steinkohlenzug. 242, 243. V. 57. Nel- 
kenstein-Berg (Böhmen). Basalt in Pfeilern. 408. Nembro (Lombardie). Majolica. 490. 
Nemelkau (Böhmen). Alluvien. 441. — Basaltische Gangspaltc imTertiären. 439. — Braun
kohle. 441. — Tuflartiger Thon. 440. Nemot i t z (Mähren). Höhenbestimmungen. 102. 
Neograde r  Co m i t a t  (Ungarn). Geologische Aufnahme. V. 129, 130. —  Braunkohlen, 
techn. Probe. 695. — Eisensteine, techn. Probe. 697. Nera-Fluss (Banat). Waschgold. 
V. 16. Nes t lg raben  (Steiermark). Dolomit der oberen Schiefer. 219. Nestomi tz  
(Böhmen). Phonolith. 414. —  Trachyt. 416. N eu - Amsterda m (Dr. S ch er zer’s Bericht 
über die Insel). V. 26, 28. Neube rg  (Steiermark). Gosau-Cephalopoden.V. 75, 76. Neu- 
Cerek we (Böhmen). Granit im Gneiss. 668. Neudeck (Böhmen). Granit (zinnführender).
562,573. — Magnet-Eisenerz. 573. Neudegg  (Krain). Diluvialer Lehm. 249. —  Gross
dorner Schichten. 271. — Hallstätter Ammoniten. 268. — Neogenes Becken. 371, 388. — 
Thon mit Lignit. 393, 394. Neudo r f  (Böhmen). Rotliliegendes. 688. Neuhof  (Böhmen). 
Quader-Sandstein. 570. — Urkalk im Gneiss. 671. Neu-Koste le tz  (Böhmen). Lager- 
Granit. 676. Neu lengbach  (Nieder - Oesterreich). Einschnitt der Elisabeth-Westbahn. 
V. 95. — Eocener Braunkohlen - Sandstein. 134, 135. — Granitblöcke im Eocenen. 109. 
Neur ing-Bach (Krein). Gebirgszüge. 367. — Gränze des neogenen Beckens. 370. — Gurk
felder Kalke. 270. Neustadt !  (Krain). Bodenbildung. 259, 260,389. —  Eisensteinfüh
render Diluvial-Lehm. 248. — Neocome Gebilde. V. 72. —  Neogenes Becken. 371, 388, 389.
— Turrilellen-Schiebten. 371, 372. Neu t i t s che in  (Mähren). Basalt. 52. — Conglomerat 
des Karpathen-Sandsteins. 48. — Diorit. 51, 52. — Grünstein. 52. V. 50. —  Jura-Kalk. 41.
— Sandige Mergel des Karpathen-Sandsteins. 48. —  Teschner und Wernsdorfer Schiefer.42. 
Neutraer Comi t a t  (Ungarn). Geologische Aufnahme. V. 112. Nezden i t z  (Mähren). 
Höhenbestimmungen. 8. — Magneteisen. 76. — Mergel mit Fucofden unter Trachyt. 66, 67.
— Saucrquelle. 78. — Trachyt. 60, 64 Plan, 66, 71, 73, 78, 79. Nezd i tz  (Böhmen). Tur
malin-Granit. 676. N ic ke l sdo r f  (Böhmen). Plastischer Thon. 437. Nicowa-Graben 
(Krain). Eocene Schichten. V. 18. N ieder-Fe l labrunn  (Nieder-Oesterreich). Nummu- 
liten-Schichten. 111. — Sande und Mergel (eocene). 130. N ieder-Hol labrunn  (Nieder- 
Oesterreich). Nummuliten - Schichten. 112. Nieder-Rhein.  Flora der tertiären Becken.

K. k, geologische ReiehsaDsUlt. 9. Jahrgang 1658. IV. 93
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541, 342,543,344, 543, 546, 347, 548. Niemes (Böhmen). Quader-Sandstein. V. 81. 
N igo l ine  (Lombardie). Lias - Kalk. 485. Nik lasberg (Böhmen). Basaltgänge. 571. — 
Glimmerschiefer. 552. — Gneiss. 330. — Metallführende Gänge. 558. V. 41. —  Porphyr. 
353, 554. — Steinkohlen-Sandstein. 570. N i ko lsch i t z  (Mähren). Menilit-Sehicfer. 104, 
127,128. — Nassgallen. 129. Niwra (Russisch - Polen). Nördliche Gränze des Gypses.
147. Nob ia l lo  (Lombardie). Dolomit. 403. — Gyps. 403. — Verrucano. 458. Nollen- 
dor f  (Böhmen). Basaltgiingc. 571. — Gneiss. 532. —  Granit. 353. —  Hochfläche des 
Erzgebirges. 549. — Quader - Sandstein. 570. Nor d-Amerikä .  Zinkerze, Analyse. 504.
— (Vereinigte Staaten von). Agass iz ’s „Conlributions“ zu deren Naturgeschichte. V. 65.
— Meeres-Fauna. 615. Nord-See  (Inselkette der). V. 104. — Meeresbewegung nin
5. Junius 1858. V. 123. Nowake (Krain). Kohlcnkalk. 334. Nowos iolka  (Galizien). 
Kohlenführender tertiärer Sandstein. 156. Nussdo r f  bei Wien. Tertiäre Schichten. 107. 
Nyek (Ungarn). Trachyt - Conglomerat. V. 114. Ny i t r aszegh  (Ungarn). Bohnerze. 
V. 113.

O  ber-Be czwa (Mähren). Mergelschiefer des Karpathen - Sandsteins. 46. Ober- 
Fel  au (Krain). Leitha-Kalk. 371. Ober-Graupen  (Böhmen). Gänge von Zinnerzen.562. 
Oherhals (Böhmen). Magnet - Eisenerz. 373. O ber-Ja wo rsch i tz (Istrien). Dachstein- 
Bivalve. V. 93. — Ober-Laibach (Krain). Neocomer Kalk. 354. Ober-Laus i t z  (Prof. 
G locker ’s Beschreibung der preussisehen). V. 106. — Granit. 353, 573. O b er-Le i tens- 
dor f  (Böhmen). Lignitführende Thone. V. 61. — Mineralquellen. 535. — Tertiäre Gebilde.
522, 524.--- - Pflanzen. 548. Oberndor f  (Böhmen). Braunkohle. 529. — Tertiärer Quarz-
Sandstein. 521. — (Krain). Neogene Süsswasscr-Gebilde.,V. 49. — Thon mit Lignit. 394. 
Ober-Nösel  (Böhmen). Basaltische Sehieferthone. 402. Ober-Pr ie sen  (Böhmen). 
Braunkohle. 529, 531. Ober-Roeh l i tz :  siehe „Roch l i t z “. Ober-Scheini  tz (Krain). 
Labirynthodon. 268. Ober-Tenzel (Böhmen). Basaltische Schieferthone. 402. — Trapp- 
Sandstein. 429. Ob erweis (Ober-Oesterreich). Nummulitische Gesteine. 116. Ober-Wel- 
hotten (Böhmen). Metamorphosirte Schiefer. 430. Oblak (Krain). Sandstein - Tuff. 335. 
O chsenkar (Steiermark). Verwitterter Kalk. 188. Oder. Q uellen in Mähren. 20, 22. — 
(Wasserscheide zwischen der March nnd). 19. Oedenbu rg  (Ungarn). Blätterabdrücke. 
V. 55. — Fossile Pflanzen. V. 148. Oekermczö (Ungarn), jurassischer Kalk. V. 143. — 
Karpathen - Sandstein. V. 116. Oesterreich (Erzherzogthum). Eocene Gebilde. 103. — 
(Kaiserstaat). Erschütterungsgebiet des Erdbebens vom 15. Januar 1858. V. 29,30,31,32,37.
— Fr. v. Hauer’s „Beiträge zur Paläontographie“. V, 75, 76. —  Tertiäre Floren. 539, 342, 
543, 544, 545, 546, 547, 548. V. 148. — Verordnung über die Berghauptmannschafls-Bezirke. 
702. — v. Zepharovich’s mineralogisches Lexikon. V. 124. — (Nieder-). Menilit-Schiefer 
mit Fischen. 104. Ofen. Höhenbestimmungen. 164. Of fenbach bei Frankfurt a. M. 
Schlangeneier im Littorinellen - Kalk. V. 35. Ogl io-F luss (Lombardie). Diluvium. 494 
Profil 4. —■ Kreide. 494 Profil 4. — Verrucano. 461. Ohrcner Berg (Böhmen). Dolerit- 
artiger Basalt. 412. Okrog (Krain). Cassianer Petrefacte. 268. Okru lanka-Berg 
(Mähren). Thon-Eisenstein im Karpathen-Sandstein. 46. Oiera (Lombardie). Grauer Kalk 
und Dolomit. 483. —  Majolica. 490. Ol iero (Venet ). Zeitweiliges Versiegen einer Quelle. 
V. 65, 66. Olmütz.  Höhenbestimmungen. 15, 16, 24. O lschowetz (Mähren). Höhen
bestimmungen. 95. Olsowa-Thal  (Mähren). Löss auf Bergkuppen. 61,62. — Reste von 
Säugethieren. 62. Ondr cj o w (Böhmen). Flasriger Gneiss. 669. O rdeow: siehe „O rg io f“. 
Ordgeow: siehe „Org io f “. Orecca (Krain). Trias. 333, 333. Org io f  (Mähren). Erlo
schener Vulcan. 1, 3, 10, 66, 67, 75, 79. V. 34. — Höhenbestimmungen. 9. — Lava. 71, 74, 
75. — Mergel in Lava eingehiillt. 78. — Trachyt. 59,73, 75. Or ine (Lombardie). Majo
lica. 488, 489 Profil 3. Orl e (Krain). Hallstätter Schichten. 271 Profil 4. Orlowe (Ungarn). 
Exogyren-Schichten. V. 113. Orosz-Mokra (Ungarn). Trachyt im Karpathen-Sandstein. 
V. 116. Orpus (Böhmen). Erz-Lagerstätten. 573. Orlhar  (Krain). St. Cassian-Schich
ten. 335. Osseg (Böhmen). Tertiäre Ablagerungen. 521. Osterz (Krain). Rudisten- 
Schichten. 2C9. Ostrau (Oesterr. Schlesien). Erdbeben vom 15. Januar 1858. V. 37. 
Ostrawitza-Bach (Mähren). Sandige Schiefer mit ßaciiliten. 48. Ost rovski  Vrh. 
Weisser Kreidekalk. 339 Profil II. Osva-Thal (Ungarn). Wachs-Opale. V. 151. Oswie- 
czym (Galizien). Gyps. 144. Otta les (Krain). Guttensteiner Kalk. 338. Ot t endor f  
(Nieder-Oesterrcich). Eoeene Sande und Mergel. 130. Oujezd  (Böhmen). Porphyre des 
Rothliegenden. V. 45.

P a a l  (Steiermark). Gneiss. 188, 189. — Urschiefer. 186. Pacowa Hora (Böh
men). Amphibol und körniger Kalk im Gneiss. 670. Pahlet  (Böhmen). Braunkohle. 528,
531. Palocsa (Ungarn). Klippen- und CrinoTden-Kalk. V. 97. Para tkow (Böhmen). 
Krystallinische Schiefer. 680. Paris.  Bericht über die allgemeine Ausstellung von 1835. 
V. 10. Par lasco (Lombardie). Rauchwacke. 460. Patzau (Böhmen). Quarzit im Gneiss.
664,674. Paw low (Böhmen). Serpentinartiger Amphibol. 672, 673. Pawlowi tz  (Mäh
ren). Ilöhenbestimmungen. 85. Pechgraben (Nicd.-Oesterr.). Blöcke von krystallinischen
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Gesteinen im Eocenen. 11Ü. — Nummulitcn-Kalk. 115. Pelsöcs (Ungarn). Traehytisches 
Gebirge. V. 128. Penzeskut (Ungarn). Nerilina conoidea. V. 53. Perkuba (Ungarn). 
Werfener Schiefer. V. 128. Perledo (Lombardie). Dunkle Kalkschiefer. 459,468. — Esino- 
Kalk. 468. Perschl ing-Bach (Nieder-Oesterreich). Eocener Sandstein. 135. Perse- 
n i t za (Krain). Kalk der Trias. 336. Peru. v. Helms’sche Sammlung von Erzen und ande
ren Mineralien. V. 54. Pesth. Preise der Bergproducte. 183, 307, 517, 711. Pe te rsdo r f  
(Böhmen). Melaphyr der Kohlenschichten. 241. — Trapp-Sandstein. 429. Pe terswald  
(Böhmen). Eisenerze. 574. — Gneiss. 552. Petrobcrda (Krain). Bunter Sandstein. 363.
— Einsenkung. 331, 350. — Kohlen - Thonschiefer. 334. — Woltschacher Kalk. 353. 
Petrucz (Ungarn). Eisensteine, Probe. 296. Petzka (Böhmen). Porphyr des Rothliegen- 
den. V. 45, 46. Pczzazze (Lombardie). Kalk der unteren Trias. 464. — Verrucano und 
Werfener Schiefer. 462. P fa f fenho lz  (Nieder- Oesterreich). Nurnmuliten - Kalk. 112. 
P funer  Joch  (Tirol). Lias-Sandstein. V. 121. P i lgr am  (Böhmen). Einsenkung desBodens. 
663. — Granit im Gneiss. 663. — Gneiss. 666, 667. — Körniger Kalk im Gneiss. 663. — 
Quarzit im Gneiss. 674. P i l l i c hbc rg  (Krain). Bau auf diluviale Eisenerze. 252. — Blei
erze. 267. — Gailthaler Schichten. 266. P i l ska-Bach (Böhmen). Turmalin-Granit. 679. 
Pinczow (Galizien). Gypsspath. 144. Pi rken  (Böhmen). Tertiärer Quarz-Sandstein.521. 
Pizzo Reg ina  (Lombardie). Kössener Schichten. 477. Pizzo Rosso (Lombardie). Kalk 
des jüngeren Lias. 483. Pizzo dei tre S ig no r i  (Lombardie). Verrucano. 458. Plan 
(Böhmen). Tertiärer Schotter und Lehm. 664, 688. P 1ana-Hora-Berg (Mähren). Was
serscheide zwischen March und Waag. 55. P lan ina (Krain). Alluvien. 357,358. — Kalk 
der Trias. 336. —  Rudisten-Kalk. 354. P la t ten  (Böhmen). Erzgänge. 572. — Zinnfüh- 
rönder Granit. 573. Plawa (Krain). Terrassen - Diluvium. 356. P l a w u t s c h - B e r g  
(Istrien). Fucoi'den. V. 77. P leschc-Berg (Böhmen). Phonolith. 414. — Trapp-Sand
stein. 429. Poch low i tz  (Böhmen). Tertiäre Pflanzen. 547. Pod-Baba (Krain> Rother 
Kalk des Jura-343. Podberda  (Krain). Stcinkohlen-Fucoiden. 333. V. 77. — Steinkoh- 
len-Thonsehiefer. 334. Podhayce  (Galizien). Süsswasser-Kalk mit Chara und Cypris. 152,
153. Podkra j  (Krain). Kalk ober'den Nummuliten-Schichten. 353. Pod lub i no  (Krain). 
Woltschacher Kalk. 331. Po dmeuz  (Krain). Bodenbildung. 331. — Mergelkalke. 332, 
351. — Trias. 334, 363. — Woltschacher Kalk. 353, 362 Profil VI. Podol ien.  Gyps- 
Formation. 145, 146. P o d P e d e c h  (Krain). C onglom erat - Kalk. 347, 349. Pömmerle 
(Böhmen). Mctamorphosirte Gesteine. 430. — Phonolith und Tuffe. 415, 416. — Trachyt in 
Gängen. 419. Pohl i t z  (Mähren). Eocen-Sandstein mit Kohlen. 49. Pohor tou t z  (Buko
wina). Tertiäre Schichten mit Gyps. 153, 154. Pohorzan (Böhmen). Basaltartiger Phono
lith. 413. — Kreideschichten an eruptiven Gesteinen. 429. — Trapp - Sandstein. 429. 
Pohorz-Berg (Mähren). Conglomeratartiger Wiener Sandstein. 47. Poik-Fluss (Krain). 
Alluvien. 358, 359. — Unterirdischer Lauf. 327. Po in t  de Gal le (Ceylon). Schreiben 
von Dr. Hochstel ter .  V. 22. Poklnka (Krain). Hierla tz - Kalk. 331, 341. —  Plattfen- 
gebirge. 347. Po lana (Ungarn). Trachyt. V. 128. Po lehrad (Böhmen). Basalt-TufT. 
439. — Braunkohle. 527. — Bunter Thon. 440. — Oropion. 440. Po len (Russisches). 
Gyps-Formation. 145, 146, 147, 149, 150. Polen-Berg (Böhmen). Körniger Kalk, Phyllit 
und Pegmatit. 684, 685. Po l je  (Krain). Woltschacher Kalk. 347. Po l la na  (Krain). 
Kohlenkalk. 334. Po l l e h rad i t z  (Mähren). Eocener Wiener Sandstein. 104. Po l l i t z  
(Krain). Guttensteiner Petrefacte. 267. Po lzoner  Sec (Lombardie). Flussspaih - Gang. 
V. 33. Pommern .  Jurassische Petrefacte. V. 88. Ponte  d’A j a le  (Lombardie). Kalk der 
unteren Trias. 466. Ponte al to (Lombardie). Kalk mit Hornstein. 485, 486. Ponzate 
(Lombardie). Ammoniten-Kalk. 482. Pope l i sna (Böhmen). G ran it mit Quarzgängen. 669. 
Poratsch  (Böhmen). Tertiärer Sandstein von Basalten durchbrochen. 521. Po r t i co la  
(Lombardie). Dolomit. 478. — Kössener Schichten. 472, 477. Po r to lc  (Istrien). Nummu- 
liten-Kalk. 127. Por to  dei Torco lo (Lombardie). Nurnmuliten - Kalk. 496. Poruba 
(Mähren). Sandstein mit Pecten und Ostrea. 50. Poste lb erg (Böhmen). Durchbruch der 
Elbe. 535. Pouche (Krain). Trias. 333, 335. Pr ad a lu nga  (Lombardie). Wetzschiefer. 
484. Prag.  Preise der Bergproducte. 183, 307, 517, 711. Prahn (Böhmen). Braunkohle. 
S29. Prawot in  (Böhmen). Turmalin - Pegmatit. 669. P rc i c  (Böhmen). Lager-Granit. 
676, 677. — Quarzit. 680. — Schiefer (krystallinische). 680. P red l i t z  (Steiermark). 
Diluviales Geröll. 225, 226. — Granat - Glimmerschiefer und Amphibolit. 187. — Krystalli— 
nische Schiefer. 186. — Urkalk. 187. Predmir (Ungarn). Mergel mit Cardien. V. 113. 
Prega r t cn  (Tirol). Johann ’s-Alpenhüttc. V. 53. Prcisse 1-Berg (Böhmen). Gänge von 
Zinnerzen. 564. Premolo  (Lombardie). Raibler Schichten. 471. Prerau  (Mähren). 
Flussgebiet der March. 31. —  Kalktnff auf devonischem Kalk. 51. — Menilit-Sehiefer. 50. 
Pressburger  Comi tat  (Ungarn). Höhen der kleinen Karpathen. 161. Pressern  (Böh
men). Braunkohle. 529, 532. — Ober - tertiärer Thon. 534. Pr essnitz (Böhmen). Erz- 
Lagerstätten. 573. Pre th  (Krain). Verengung des Coritenza-Thales. 356, 357. Prewald 
(Krain). Nummulitische Gesteine. 335. P f  i br am (Böhmen). Gediegenes Silber.299. Priesen
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(Böhmen). Braunkohle. 329, 330 Profil 331. — Erdbrände. 534. — Sauerquelle. 536. — 
Tertiäres. 522, 524. Pri luk (Mähren). Diorit. 32. — Ende der oberen Teschner Schiefer. 
43. Pr i tschappc l  (Böhmen). Braunkohle. 528. Probost  (Böhmen). Kreideschichten in 
eruptivem Gestein. 429. — (Mähren). Spalte in der Grauwacke (sog. Gevatterloch). 40. 
Prohn  (Böhmen). Phonolith. 439, 440. Pros sein (Böhmen). Phonolithartiger Trachyt.
415. — Sandstein mit Anodonten. 428. r r  ügg l i t z  (Nieder-Oesterreich). Eisenerze, Ana
lyse. 505. Prowodow (Mähren). Conglomerate und Mergel des Wiener Sandsteins. 57. 
Pru th-Tha l  (Galizien). Tertiäre Gebilde. 132, 153. Przemis l  (Galizien). Gyps. 145.
— Menilit-Schicfer. 50. Puchow (Ungarn). Hippuriten-Kalk.V. 113. — Inoccramen-Mergel. 
V 114. P udpo l ö c z  (Ungarn). Neocome Conglomerate. V. 144. Pül lna (Böhmen). 
Bittersalz in Gesteinen und Wässern. 441, 442. — Tertiärer Quarz-Sandstein. 521. Pu l i i n  
(Mähren). Gerölle krystallinischer Gesteine. 62. Pu l le (Krain). Neogenes Becken. 370, 
376, 377, 382, 383, 387, 390. — Piauzit. 394. V. 49. — Tegel mit Braunkohle. 392, 394. 
Pu lsn i tz-Thal  (Böhmen). Basalt in Säulen gesondert. 408, 409. — Basalt in Strömen.406.
— Basaltische Tuffe und Conglomerate. 401, 409. — Kreideschichtcn unter Basalt. 429. — 
Quartärer Lehm. 432. Pu lu  Datu bei Borneo. Serpentin und Gabbro. 289. Pulu Lübek 
bei Java. Pechkohle und vulcanische Gesteine. 291. Punta di Bel lagio (Lombardie). 
Kalk der oberen Trias. 477. Pur-Berg (Böhmen). Basalt und Tuff. 434. —  Olivin-Basalt. 
438. — Phonolith. 439. P usi a no (Lombardie). Ammoniten-Kalk. 483.

Q u  a li 110 (Lombardie). Kalk und Mergel der Raibler Schichten. 472. Qua li sch 
(Böhmen). Rothliegendes und Kohlciigcbilde. 240 Profil. Quieto-Fluss (Istrien). Rudi- 
sten-Kalk. V. 127.

Raab-F lu ss  (Ungarn). Schädel von Bus priscus. V. 88. R a b e n-Gebi rg e (Böh
men). Porphyre der Kohlenformation. 239. R a b e n s te i n-B erg (Böhmen). Basalt-Mandel- 
stein. 405. — Basalt in Pfeilern. 408. — Phonolith in Strömen. 417. Rachel  (Böhmen). 
Kalkmergcl des Süsswassers. 436, 437. R ad i s k a- Be rg  (Böhmen). Phonolith. 414. 
Radomla-Tha l  (Istrien). Raibler Dolomite und Kalke. V. 93. Radoscht-Berg (Mäh
ren). Höhenbestimmungen. 89. Radot in  (Mähren). Sandstein der Grauwacke. 41. Uudo- 
wena (Böhmen). Steinkohlen-Ablagerung. 239, 240, 241 Durchschn. —  Versteinerter Wald. 
V. 1, 136. Radt-Bcrg (Mähren). Karpathen - Sandstein. 45. Radula-Bach (Krain). 
Tertiäre Hügel. 369,375,377,384. Rahö  (Ungarn). Grauwacke und Werfener Schiefer. 
V. 143. — Grünstein. V. 144. R a ib l  (Kärnthen). Fische und Crustaceen von Prof. Bronn 
beschrieben. V. 40. — Krebse von Prof. Reuss beschrieben. V. 75. R a j c c z  (Ungarn). 
Thonschiefer mit Pflanzenresten. V. 114. Ramingste in  (Steiermark). Chloritschiefer. 187.
—  Eisenerze. 188. — Silberhaltiger Blciglanz in Glimmerschiefer. 186. R ap i tz  (Böhmen). 
Krystallisirter Pyrit. V. 64. Rappo 1 lenk i r chen  (Nieder-Oesterrcich). Granitblock im 
Eoccnen. 135. Rasseln (Böhmen). Gneiss mit Granit und Ur-Thonschiefer. 550, 551. 
Rat iebo r i t z  (Böhmen). Gneiss. 663. — Metallische Lagerstätten. 666. Ratschach 
(Krain). Bau auf diluviale Eisenerze. 252. —  Bau auf Eisenlager der Werfener und Gutten
steiner Schichtcn. 267. — Werfener Schichten. 267. Rat zker  Berg (Böhmen). Erhe
bungs-Krater im Trachyt. 418. Rauna (Krain). Dolomit der Trias. 339. — Pflanzenreste. 
345. Rau tenberg (Mähren). Erloschener Vulcan. 11. V. 35. — Höhenbestimmungen. 15. 
Rayca  (Mähren). Fisch-Schiefer. 50. — Nummuliten - Sandstein. 49. R aynochow i t z  
(Mähren). Conglomerat des Karpathen - Sandsteins. 48. — Nummulitische Schichten. 49. 
Recca-Fluss  (Krain). Unterirdischer Lauf. 326. — -Thal (Istrien). Kalk zwischen 
Rudisten-und Nummuliten-Schichten. V. 93. Rego ledo  (Lombardie). Schichtenfolge. 459, 
460. R e ichenauc r  T ha l  (Steiermark). Dachschiefer. 228. —  Obere Schiefer. 219. — 
Pflanzenreste. 223. Rc ieher-A lp e (Steiermark). Terrassen - Diluvium. 225. Reiss eck 
(Steiermark). Schiefer mit Blattabdrücken. 210. Renk (Krain). Dachstein-Schichten. 269. 
Reut te  (Tirol). Gcognostischer Bau. V. 16. R ezkowi-Kop ec (Mähren). Höhenbestim
mungen. 95. R ic bn i ck  (Preussisch-Schlesien). Schwarzkohle, techn. Probe. 173. R ie
sengeb i rge  (Böhmisches). Krystallinische Schiefer. V. 17. R ie t z i ng  (Ungarn). Süss- 
wasser-Tegel mit Lignit. V. 149. R ik ow  (Böhmen). Quarzit-Schiefer. 681. Riina-Szom- 
bath (Ungarn). Jüngeres Tertiäres V. 129. — Knochenhöhle. V. 147. R im in i  (Kirchen
staat). Gediegener Schwefel in Lagern. V. 105. R insen-Nock (Steiermark). Untere 
Schiefer. 204. R i t t ne r  Horn (Tirol). Panorama. V. 15. Riva (Lombardie). Dachstein- 
Kalk. 476. — Sandstein. 458. Roch l i t z  (Böhmen). Erzvorkommen. V. 91. —  Feldspath 
mit Disthen und Malakolith. V. 18, 91. Rocky Mounta ins  (Nord-Amerika). Geognostische 
Beschaffenheit. V. 107. Rohner-Alpe  (Steiermark). Eisenstein - Lager. 196. Rohr- 
Wald  (Nieder-Oesterreich). Eocener Wiener Sandstein. 104, 105, 108 Profil 1, 122. Rom- 
bon-Berg (Krain). Kreidegebilde. 344. Ronchi  (Lombardie). Ammoniten-Kalk. 486. 
Rongstock  (Böhmen). Phonolith. 414, 415, 416. — Syenit. 430. — Trachyt in Gängen. 
418. R onzina (Krain). Terrassen-Diluvium. 356. Rosal ien- Gebirge.  Erratische Abla
gerungen auf dessen östlichen (ungarischen) Gehänge. V. 101. Rosenau (Ungarn).
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Spath - Eisenstein. V. 128. Rosengar ten (Böhmen). Basalt - Tuff. 434. Rosssehlag 
(Tirol). Petrefacte der Cardita - Schichten. V. 17. Rostok (Böhmen). Eisenlagcr. 246. 
Rothenstein (Krain). Krciile-Petrefacte. V. 71. Rothkofe l  (Steiermark). Dolomit der 
oberen Schiefer. 219. — Haupt - Conglomerat. 207. — Obere Schiefer. 'il8. Rothfec i t z  
(Böhmen). Granit mit Quarzgängen. 669. Rot ta lowi tz  (Mähren). Aptychen - Kalk des 
Wiener Sandsteins. 44. V. 52. Roveto (Lombardie). Hornsteinkalk. 483. Rowney (Böh
men). Phonolith. 414, 415,417. R oy (Ocsterr.-Schlesien). Höhenbestimmungen. 82. Roz- 
nau (Mähren). Conglomeratartiger Karpathen-Sandstein. 47. — Höhenbestimmungen. 89, 90.
— Pflanzcnabdrücke. 47. — Wiener Sandstein. V. 52. Rozwadow (Russisch-Polen). San
diger Grobkalk. 152. Ruckenstein (Kraiu). St. Cassian - Schichten. 271 Profil 3. Roda 
(Galizien). Bryozoen-Sand. 153. Rude ls do r f  (Böhmen). Basalt. 439. Rudenza-Bcrg 
(Krain). Neogener Sandstein. 344. Rud i tz  (Mähren). Höhenbestimmungen. 97. — Sphäro- 
siderit im Wiener Sandstein. 57, 58. Rudne po le (Krain). Eisenerze des Dachstein-Kalkes. 
V. 126. Rudn ig  (Krain). Pflanzen der Gailthaler Schichten. 266. Rübendör f l  (Böhmen). 
Traehytischer Phonolith. 415. Russland. Euklas. V. 29. Rycerka (Mähren). Numinu- 
liten-Sandstein. 49. Rzepn i tz  (Böhmen). Schieferthon des Basalt-Tuffes. 402. — Trachyt.
416. Rzetcchow (Möhren). Höhenbestimmungen. 07. Rzczn ia ruska bei Lemberg. 
Gyps. 145.

S aaga  (Krain). Ncogenes Geröll. 355. —  Rother Hornstein-Kalk. 343, 344. Saaz 
(Böhmen). Tertiäres Becken. 519, 521, 522, 523, 530 Profil, 537. V. 61. — Tertiäre Flora. 
548. — Tertiärer Quarz - Sandstein. 428, 521. Sabn itz  (Böhmen). Braunkohle. 527,528. 
Saidschi tz (Böhmen). Mineralquellen. 535, 536. Sagor (Krain). Fischreste in Braunkohle. 
V. 49. Sajo-Thal  (Ungarn). Antiinonführende Grauwacke. V. 94. Sakrog (Krain). 
Kalkmergcl des bunten Sandsteins. 338. Salcano (Istrien). Kreidegebildc. 347. —  Thal 
des Isonzo. 325. Salesius-Hölie (Böhmen). Unterer Quader. 521, 530 Profil. Salesl 
(Böhmen). Basalt in Gängen. 410, 411. — Braunkohle. 419 , 420. — Phonolith. 416. 
Sa l iszhe (Krain). Caprotinen-Kalk. 330. Sa lzbu rg  (Herzogthum). Eocene Gebilde. 103.
— Granit in erratischen Blöcken. 110. Sainoskö (Ungarn). Basalt. V. 130. Samsun 
(Klein-Asien). Nachrichten von P. v. Tehihatcheff .  V. 89, 90. Sanarka-Fluss (Ural). 
Euklas. V. 29. St. Andrea (Krain). Kreidegesteine. 349. — Nummuliten - Sandstein. 355. 
St. Barbara  (Krain). Dolomit. 359 Profil 2. St. Bartolomes (Krain). Encriniten-Kalk. 
334. St. Br ig i t ta  (Krain). Caprotinen-Kalk. 351. St. Canzian (Krain). Dolomit. 
V. 33. — Tertiäres. 368, 375, 384, 387. V. 9. St. Catcr ina (Lombardie). Dachstein- 
Kalk. 475. St. Cathar ina (Krain). Tertiäres Conglomerat. 377, 386, 387, 388, 389, 390. 
St. Croee (Venet.). Scaglia über llippuriten-Kalk. 349, 350. St. Bufemia (Lombardie). 
Jurassischer Kalk. 487. St. Fel ice (Lombardie). Nummuliten-Kalk. 496. St. Gal lo (Lom
bardie). Aptychen-Kalk. 479 Profil. St. Giovanni (Lombardie). Kössener Schichten. 477.
— biunco (Lombardie). Raibler Schichten. 472. —  dcl le Formiche (Lombardie). 
Scaglia. 474 Profil 5. St. Jehann  (Krain). Tertiäres. 344, 345. — im Tha l  (Krain). 
Tertiäre Gebilde. 370, 371, 375, 380, 382, 385, 387, 389, 390. St. Lorenzo (Krain). Dolo
mit. 359 Profil, 354. St. Luc i a  (Krain). Alluvien. 357. — Caprotinen-Kalk. 348, 351. — 
Tertiärer Schotter. 356. St. Marco-Pass (Lombardie). Thonschiefer und Kalk. 455, 456.
— Verrucano und Porphyr. 460. St. Margarethen (Krain). Tertiäre Gebilde. 377, 378, 
379, 380, 384, 393. V. 8. St. Maria (Krain). St. Cassian - Schichten. 361. — del Monte 
(Lombardie). Dachstein-Kalk. 476. St. Martin (Steiermark). Porzellanerde. V. 49. St. Mar- 
t ino (Lombardie). Dachstein - Kalk. 475. St. Mohor (Krain). Tertiäres. 391. St. Pan- 
graz (Salzburg). Nummulitischcr Sandstein. 119, 120. —  Petrefacte. 120, 121. St. Paul 
(Dr. Scherzer ’s Bericht über die Insel). V. 26. St. Pe I l eg r ino  (Lombardie). Raibler 
Schichten. 472. S t. Peter (Nieder - Oesterreich). Tertiärer Thon (Schlier). V. 95. — di 
Lo ia  (Krain). St. Cassian - Schichten. 362 Profil VI. St. Pöl ten (Nieder - Oesterreich). 
Molasse und Mergel. 106. — Sand mit Melanopsis und Venus. 107. St. l l ochus-Kape l le  
(Mähren). Höhenbestimmungen. 101. St. Ruprecht  (Krain). Jung-Tertiäres. 370, 371, 382, 
385,387,390,391. St. S te fano  (Istrien). Schweflige Wannquelle. 689, 691, 695 Fig. 2. 
V. 100, 127. — Tertiäre (Nummuliten-) Schichten. 694 Fig. 1. St. St ienq (Krain). Capro
tinen-Kalk. 352. St. U l r ich (Krain). Nummuliten-Kalk. 355. St. Veit (Krain). Schichten 
ober der Trias. V. 49. St. V igi l io (Lombardie). Guttensteiner Kalk. 464. St. Wol f gang 
(Böhmen). Felsit im Gneiss. 555. Sandau (Böhmen). Reste von Basaltströmen. 407. — 
Tertiärer Sandstein. 429. Sapotka-Bach (Krain). Werfener Schichten. 269 Profil. Sar 
dinien (Gen. de 1h Marmor a’s Beschreibung der Insel). V. 4. Sa ros er Comi ta t  
(Ungarn). Geologische Aufnahme. V. 143. — Grauwacken - Gebirge. V. 94, 143. — Wiener 
Sandstefn. V. 97, 144. Sa rose r  Sch l os sberg  (Ungarn). Trachyt. V. 84. Sasso Matto- 
l ino (Lombardie). Gervillien-Kalk auf Dolomit. 471. Saubach (Ober-Oesterreich). Eocenes 
Conglomerat. 118 Profil. Sauereck  - Graben (Steiermark). Brauner Schiefer. 194. 
Save-Fluss (Krain). Gcbirgssystem. 372, 389. — Neogenes. 374. — Schichten über der
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Trias. V. 48. — Süsswasser - Gebilde. 393. — Waschgold. V. 16. — Werfener Schichten. 
269 Profil. Schi i lheim (Ober - Oeslerrcich). Eocenes Conglomerat. 118 Profil. Schal 
lten do r t  (Krain). Kreide-Petrefacte. V. 71. Sc l ia rfens tein  (Böhmen). Basalt nnd Tuff. 
409. Scha tz lar  (Böhmen). Steinkohlen - Formation. 240. S c h a uerl  ei ten (Nieder- 
Oesterreich). Braunkohle, techn. Probe. 172. Scbeb i row (Böhmen). Diluvium. 688. 
S c h e i n i t z  (Krain). Tertiäre Braunkohle. 393. Schenousche (Krain). Tertiärer Kalk. 
376. Scherho wna-Berg (Mähren). Höhenbestimmungen. 31. —  Lage und Begränzung. 26. 
Scherzowin (Krain). Tertiäres Conglomerat. 377. Sch iessg lock  (Böhmen). Braun
kohle. 527. S chiest el-Nock (Steiermark). Obere Stangalpner Schiefer. 220. Schit- 
hor z i t z  (Mähren). Menilit-Schiefer. 104, 127. Sch l ackcnwert h  (Böhmen). Basalt-Tuff. 
434. Schles ien (Oesterreiehisch-). Basaltberge. V. 49, 50. — Erdbeben vom 15. Jänner 
1858. V. 37. — Höhenmessungen. 80. — Vulcanische Berge. V. 35. — (Preussisch-). Gyps- 
Formation. 143, 148. —  Steinkohlen-Formation. 239. Schneeberger  W a l d  (Istrien). 
Oberste Trias. V. 128. S chneppendor f  (Böhmen). Braunkohle. 422. — Quartärer Lehm. 
433. — Trachylischer Krater. 418. Schober-Riege l  (Steiermark). Dolomit. 219. — Slang- 
alpner Haupt-Conglomerat. 208. Schöba-Berg  (Böhmen). Basalt. 435, 438. Schönau 
bei Teplitz (Böhmen). Porphyr. 431. Schönbe i  g (Böhmen). Serpentin und Eklogit. 664,
673. Schönborn  (Böhmen). Basaltkegel. 409. — T ertiärer Sandstein mit Pläner. 429. — 
Trachyt. 416. Schot t la nd .  Jetztlebendc Flora. 580. — — Thicre. 584. Schrecken
stein- Berg (Böhmen). Phonolith. 417. Schwadow i tz  (Böhmen). Fossile Baumstämme. 
V. 64, 105. — Steinkohlen - Zug. 240'. Schwalben dor f  (Krain). Tertiäre Braunkohle. 
371. Sehw arzenberg  (Krain). Dachstein - Kalk. 341, 342, 360 Profil 4. — Kreidekalke. 
332. — Oolithischer Jura - Kalk. 343. Schwa tz  (Tirol). Fahlerz - Schliche, Probe. 296. 
Schweden.  Porphyr. V. 134, 145. — Stahl -Fabrication. V. 134. Schweiz.  Fossile 
Fucoiden. V. 135. — Tertiäre Flora. 542, 543, 544, 546, 547, 548, 588. V. 134. Scof ie 
W rh  (Krain). Kohlcnkalk. 333, 334. — Werfener Schiefer. 336. Sdrcgna  (Istrien). 
Rudisten-Schichlen. V. 127. S c b ro l l i a  (Ivrain). Pietra verde. 338. Sed la ska-Tha l  
(Krain). Brachiopoden. 351. Sed lc t z  (Böhmen). Granit. 677. Scebach - Graben 
(Steiermark). Erhebungsspalten in dem oberen Stangalpner Schiefer. 218. —  Untere Slang- 
alpner Schiefer. 225 Profil. Seegrund (Böhmen). Zinn - Lagerstätten. 564. Seeham 
(Oher-Oesterreich). Nummuliten - Sandstein iin Wiener Sandstein. 119. Seidowi tz  (Böh
men). Basalt. 439. — Erdbrände. 440. Sel la  (Krain). St. Cassian- Schichten. 335, 361 
Profil V. Se 11 o (Krain). Terebratel-Schichten unter Kreidekalken. 274, 275 Profil. Seno- 
schetz (Istrien). Eoccnes und Kreide. V. 93. Serp i na-Tha  1 (Böhmen). Bittersalzfiih- 
rende Alluvien. 441. Set tenz (Böhmen). Porphyr. 431, 530 Profil. Siauze (Krain). 
Dolomit. 338. — Werfener Schiefer. 336. S iche r l  (Krain). Turritellen-Kalk. 354. Sie
benbürgen .  Kupfererze, Probe. 504. — (westliches). Geologische Aufnahme. V. 131. 
S i e g e rsdo r f  (Nieder-Oesterreich). Granit in erratischen Blöcken. 109. 136. — Löss und 
eocener Mergel. 108 Profil. S ie gha r t sk i r c hcn  (Nieder-Oesterreich). Eocener Mergel 
und Sandsteine. 133, 134. S ie rn in g  (Nieder - Oesterreich). Eocene Schichten. V. 95. 
S i l l e i n  (Ungarn). Erbeben vom 15. Januar 1858. V. 30. S ingapore .  Nachrichten von 
der Novara-Expcdition. V. 89. S i t z enbe rg  (Nieder- Ocsterrcich). Sand mit Venus und 
Cardium. 107. Skala (Böhmen). Basalt in Pfeilern. 408. — Polirschiefer. 402. —  Ter
tiärer Sandstein. 429. S k a l i t z k a  (Mähren). Jura-Kalk. 41. V. 52. S k l a t i h r i b  (Krain). 
Caprotinen - Kalk. V. 71. Sk ronn ig  (Krain). Kalk mit Koninckina Leonardi. 268. Sla- 
wiein (Mähren). Sphärosideril und Fucoiden-Mergcl. 56. S l i cme  Wrh (Krain). Rother 
Kalkschiefer. 344. Smi lowy Hury (Böhmen). Boden - Erhöhung. 663. S m o len i t z  
(Ungarn). Tegelsand mit Pmtopaea. V. 83. Sno i le (Krain). St. Cassian - Schichten. 335.
— Woltschachcr Kalk. 353. Sob ieuh l cb  (Mähren). Menilit - Schiefer. 50. Sob iesak  
(Böhmen). Braunkohlen - Schichten. 529. Sog l ia no  (Kirchenstaat). Braunkohlen, techn. 
Probe. 173. Sohler  Comi ta t  (Ungarn). Geologische Aufnahme. V. 128, 129, 130. Sola- 
netz (Mähren). Kuollenkalk. 44. Soovä r  (Ungarn). Tertiäres Salzlager. V. 97. Sorg- 
Meierhof (Böhmen). Tertiäre Pflanzen. 547. Solscha (Krain)- Rother Ammoniten-Kalk. 
343. Sotschna (Krain). Gebirgsschlucht. 329. S per Ii ngs tc in (Böhmen). Phonolith. 
414, 416. Sp i go l o  (Lombardie). Raibler Schichten. 471, 472. Srnak (Krain). Schwarzer 
Kreidekalk. 359 Profil 2. S tab ig  (Böhmen). Basaltische Wacke. 40ö. S lah l c t z  (Böh
men). Körniger Kalk. 671, 672. S tang-Alpe  (Steiermark). Anthracit-Formation. 185, 
210, 211, 212. 214, 215, 227. V. 57. — Geologische Stellung. 222. — Haupt-Conglomerat. 
207, 227, 228. — Kalklager. 190. —  Pflanzenschieler. 210, 223. — Schiefer (untere). 202.
---- (obere). 218. —  Steinkohlen - Mulde. 190. Stang-Nock (Steiermark). Dolomit.
219, 225 Profil. — Pflanzcnschiefer. 210. S t ankow i tz  (Böhmen). Tertiärer Sandstein. 
429,522, 523. S ta rose l la  (Krain). Wasserscheide zwischen Isonzo und Natisone. 328, 
329. S tarsk i  Wrh  (Krain). Rother Hornsteinkalk. 343. S tary  Swie t la  (Mähren). 
Trachyt. 59, 60. 64 Plan, 67, 71. 73. 77. S tary  Zanick (Böhmen). Körniger Kalk, PhyIlit
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und Pegmatit. 681. S t ar z ing  (Nieder-Oesterreich). Braunkohlen. 134. — Eocenes Con
glomerat. 108 Profil, 134. Stefano Hrib (Krain). Kreidekalk. 359 ProfiH. Steiermark.  
Gebirgsarten und Petrefacte. 175, 176. — Steinkohlen, techn. Probe. 296. S te inab runn  
(Nieder-Oesterreich). Petrefacte des Tegels. V. 67. S te inbach (Steiermark). Bergbau auf 
Eisenerze. 196, 199, 200, 201. S teinbach-Gra ben (Steiermark). Thonschiefer. 189. 
Stein-Berg (Böhmen). Trachyt. 416. S te i nbrücken  (Steiermark). Leitha-Kalk. V. 9. 
S te l lenbosch  (Cap der guten Hoffnung). Reste von Dicynodon. V. 25. S teyrowi tz  
(Mähren). Eocener Wiener Sandstein. 104. S tockerau (Nieder - Oesterreich). Eocene 
Mergel und Sande. 129, 130. — Erratische Blöcke. 130, 131 Profil. S ton i  Hrib (Krain). 
Kalk - Conglomerat. 346. Stou-G ebirge (Krain). Ammoniten - Kalk. 343,364. —  Dach
stein-Kalk. 341. S t ramberc ik-Bcrg  (Oesterr. Schlesien). Höhenbestimmungen. 90. 
S tramberg (Oesterr.-Schlesien). Jurassische Schichten. V. 57, 58, 59. S t ran ik  (Mähren). 
Thon-Eisenstein in Teschner Schiefer. 43, 64 Plan. S trasce-Berg (Mähren). Höhenbestim
mungen. 87. S t r a u p i t z  (Böhmen). Tertiäre Gesteine. 523. S t r a i i s t-Be rg  (Böhmen). 
Meereshöhe. 663. — Quarzit. 674. S t r a zow i t z  (Mähren). Eisensteine, Anal.507. — Roh
eisen, Probe auf Silicium. 174. S t re i t ho fen  (Nieder-Oesterreich). Eocene Sandsteine und 
Mergel. 136. S t r i t es ch  (Mähren). Höhenbestimmungen. 88. St ri zo wi tz-Berg (Böh
men). Basallähnlicher Phonolith. 413. — Doleritischer Basalt. 412. S l r ö s sau  (Böhmen). 
Basalt. 439, 550 Profil. S t r up  (Krain). Tertiäre Hügel. 369. S tuchanow  (Böhmen). 
Grobkörniger Granit. 677. Suchal  os a (Mähren). Höhenbestimmungen. 9. — Trachyt. 64 
Plan. S u cho do l n i n g  (Krain). Guttensteiner Kalk und Porphyr. V. 127 Profil. Sudome- 
r i tz  (Böhmen). Gneiss. 667. — Pegmatit mit Turmalin und Granat. 687. Suel lo (Lom
bardie). Rother Ammoniten - Kalk. 483. Su l zdo r f  (Steiermark). Sauerquelle. V. 133. 
Sumatra.  Geognostisch - bergmännische Untersuchungen. 292. S um pe r-A lpe  (Steier
mark). Eisenerz-Lager im Kalk. 196. S u ruba j a  (Java). Geognostisch - bergmännische 
Forschungen. 290. S waida (Mähren). Pflanzenabdrücke. 47. Swidn  ik-B erg (Böhmen). 
Quarzit-Schiefer. 674. Swinetz-Berg  (Mähren). Hohenbestimmungen. 27. —  Lage und 
Begrenzung. 25. Sw in i t z a  (Militär-Gränze). Kupfererze im Rothliegenden. V. 46. Sza- 
lakusz (Ungarn). Süsswasser-Kalk. V. 113. Sza la tnya (Ungarn). Kieselkalk. V. 153. 
S z in  to (Ungarn). Kohlensäure-Quelle. V. 152. — Vulcanisches Gebirge. V. 98,152. Sze
gedin (Ungarn). Alluvium. V. 132. Szcssa-Berg (Ungarn). Jurassischer Kalk. V. 143. 
Sz inna (Ungarn). Conglomerat im Wiener Sandslcin. V. 115. —  Tertiäre Gebilde. V. 144. 
Sz irk (Ungarn). Spath-Eisenstein. V. 128. S z l n t i n a  (Siebenbürgen). Nummuliten. Y. 132.

T a b o r  (Böhmen). Bergbau. 664, 665. — fieologie der Umgebungen. 661. — Gneiss.
665, 666. — Granit. 663, 675, 678, 679. — Oberflächen-Gestaltung. 662, 663. Talabor- 
Thal  (Ungarn). Kalke des Jura und des Neocoms. V. 130. Taminska-Tha l  (Krain). 
Caprotinen- und Dachstein - Kalk. 362,363. —  Kreidegebilde. 364. Tan inge (Savoyen). 
Pflanzenführender Anthracit. Y. 48. Tannbusch-Berg (Böhmen). Basalt - Porphyr. 405.
— Basaltähnlichcr Phonolith. 413. —  Phonolith in Strömen. 417. Tanz-Berg (Krain). 
Caprotinen-Kalk. V. 71. TarkS (Ungarn). Klippen-, Crmoi'den- und Aptychcn-Kalk. V. 97. 
Tarnowaner W a l d  (Krain). Aeltere secundäre Gebilde. 332. —  Eocenes. 332. — Kalk- 
Conglomerat. 346. — Plassen - Kalk. 346. — Plattengebirge. 326, 327, 346. Tarnower  
Kreis (Galizien). Gyps. 144. — Sphärosiderit, Analyse. 503. Tarnt ha ler  Kofel  (Tirol). 
Serpentin in sedimentären Gesteinen. V. 120, 121. Tarvis (Krain). Kohle und Eisensteine, 
teclin. Probe. 172. Tata renhüge l  (Oesterr.-Schlesien). Höhenbestimmungen. 86. Tato- 
b it  (Böhmen). Malachit in Steinkohle. 242. — Steinkohlen-FormaLion. 240,242. Taucher- 
schin (Böhmen). Trachyt. 416. Taverno lc  (Lombardie). Guttensteiner Kalk. 465. — 
Unterer Lias. 475. Te igar t  (Ungarn). Werfener Schiefer. V. 128. Telkybanya (Ungarn). 
Absätze von Kieselerde. Y. 151. — Braunkohle. V. 151. — Trachyt und vulcanisches Gebirge. 
V. 98, 150, 151. T e i l n i t z  (Böhmen). Basalt. 571. — Erzgänge. 561, 573. Temenitz- 
Bach (Krain). Unterirdischer Lauf. 264. Tep l i t z .  Braunkohlen. 532. —  Phonolith. 414.
— Quarz-Sandstein. 521. — Tertiäre Bucht. 519, 530 Profil. — Trapp-Sandstein. 429. — 
Wurmquellen. 432. Tereske (Ungarn). Congerien- und Cerithien - Schichten. V. 120. 
Tereso ld  (Mähren). Eisensteine, Analyse. 506. Tc rg lou-Geb i rg  (Krain). Dachstein- 
Kalk. 329,341. — Trias. 340, 341. Terna la (Lombardie). Nummuliten-Kalk. 494. Ter- 
nig (Krain). Dachstein - Kalk. 350, 353. — Kalk und Schiefer der Kohlen - Formation. 334.
— Oolilhischer Kalk. 353. Te rn i t z  (Steiermark). Eisenerze, Probe. 504, 505,506,507. 
Terno b rand (Böhmen). Trachyt. 415. Te rnowa (Krain). Alluvien. 356. —■ Dachstein- 
Bivalve. 341. — Hohle Geschiebe im Conglomerat. 355. Tersische (Krain). Dachstein- 
Schichten. 269. — Gebirgszug. 367. —  Gurkfeldcr Schichten. 270. Tetschen (Böhmen). 
Basalt. 405, 409. — Schicferthon des Basalt - Tuffes. 402. — Tertiärer Sandstein. 429. Teu
felstein  -Geb irge (Mähren). Organischer und geologischer Bau. 53. — Wiener Sandstein. 
55,56. Tharne r  Joch  (Durchschnitt von Arzl zum). V. 101. Theiss (Waschgold in 
den Nebenflüssen der). V. 16. The issho lz  (Ungarn). Knochenhöhle. V. 122, 147.
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Theres ienstadt  (Böhmen). Quartäre Absätze. 433. Thör l  (Steiermark). Pflanzenschiefer. 
210. Thoma sdorf  (Krain). Turritellen - Tegel. 379, 392. Thurn (Böhmen). Porphyr. 
43t. Thu rot ze r  Comi tat  (Ungrtrn). Geologischer Bau. V. 129. Tiefentha l  (Krain). 
Kesselthal. 265. T j ie l t uk-Ba i  (Java). Eruptive Gesteine. 291, 292. T irol  (Höhen
bestimmungen an der Gränze zwischen Bayern und). 309. Y. 36. —  Geologische Aufnahme. 
V. 131. —  — Uebersichtskarte. V. 74. — Obere Trias. 466. — (nördliches). Unterer Lias.
474. — (südliches). Quarz-Porphyr. V. 7. T i tsc h erza (Krain). Dachstein - Bivalve. 341. 
TIumacz (Galizien). Fasergyps. 148. Tod le nhaue r-Geb i r ge  (Böhmen). Alter Berg
bau. 361. T öp l i t z  (Mähren). Eisen - Sauerquellc im Grauwacken - Kalk. 40. Tokai  
(Ungarn). Trachyt-Gebirge. V. 84, 98, 130. Tol l  in e (Lombardie). Keuper. 468. — Raibler 
Schichten. 473. To lmein (Istrien). Alluviales Geröll. 357. — Einsenkung. 329. — Kreide
gesteine. 347. —  Thal des Isonzo. 323, 347. — Woltschacher Kalk. 361 Profil V, 362. 
Topkow i tz  (Böhmen). Phonolith. 414. Torgo la  (Lombardie). Gang von Flussspath. 
V. 33. Tornowa-Berg (Mähren). Höhenbestimmiingen. 82. Tor r ic e l la  (Lombardie). 
Nummulitcn-Cnnglomerat. 495. Toscana. Fossile Flora. V. 135. T ö th-Györk  (Ungarn). 
Rliinoceros tichorhinm. V. 120. Totzau (Böhmen). Phonolith. 439. T ra t t en  (Steier
mark). Marmor. 226. Travedone (Lombardie). Nummuliten - Kalk. 494. T re f fe n  
(Krain). Pferdezähne im Diluvial-Lchm. 249. V. 5. Trcnt a  (Krain). Dolomit. 341. Tren- 
tschin-Tepl i t z (Ungarn). Schweflige Würmquelle. V. 132. Tr ibuse (Krain). Aeltere 
secundäre Gebilde. 332. — Dolomit. 339. - Rothcr Ammoniten - Kalk. 343. — Schwarzer 
Trias-Kalk. 339. __— Thäler des Isonzo und der Idria. 326. — Trias. 334, 339, 361 Profil. 
Triebisch (Böhmen). Braunkohlen - Schichten. 528, 531. Tr iebsch (Böhmen). Basalt- 
Tuff. 403. — Eisgruben und Windlöchcr. 433 Anmerk. — Phonolith. 414, 416. — Pläner.
430. — Tertiärer Sandstein. 429. — Trachyt. 416. Triest .  Eisenbahn-Durchschnitt. V. 82.
—  Eocen- und Kreide^Gebilde. V. 92. —  Preise der Bergwerks-Productc. 183, 307, 517, 711. 
T r i f a i l  (Steiermark). Braunkohle, techn. Probe. 295. Trobenche (Krain). Weisser 
Kohlenkalk. 334. Trubsch i tz  (Böhmen). Braunkohlen - Schichten. 528, 531. Trümmer  
See (Ober - Oesterreich). Eoeene Gebilde. 120. Tschachw i tz  (Böhmen). Mineralquelle. 
535. —  Opal im Basalt. 433, 437. —■ Sand und Lehm. 534. Tscha tesch  (Krain). St. Cas- 
sian-Schichten. 268. —  Tertiäres. 376, 384. Tsohermich  (Böhmen). Braunkohlen-Schich- 
ten. 532. —  Erdbrände. 534. — Tertiäre Pflanzen. 544. Tschernemb l  (Krain). Eisen
führende Diluvial - Lehme. 248. — Gebirgsspalte. V. 70. — Tertiäres Braunkohlen - Becken. 
371, 372, 374, 395. Tschernowi tz  (Böhmen). Pflanzen im tertiären Sandstein. 521, 544. 
Tschiemschi tz  (Krain). Braunkohle des Tegels. 394. Tsch i tscher  Boden (Istrien). 
Eoeene und Kreide- Gebilde. Y. 93. Tschöpern  (Böhmen). Braunkohlen - Schichten. 328,
531. — Erdbrände. 534. T ul b inger  Kogel  (Nieder-Oesterreich). Erratische Blöcke von 
krystallinischem Gestein. 109. — Aptychen- und Neocom - Gesteine. 133 Profil. T u l l n e r  
Becken bei Wien. Eoeene Gebilde. 105, 106, 107, 132. Tur ia-Remete (Ungarn). Tra- 
chyt und Tertiäres. V. 116. Turo ld-Berg  (Mähren). Meletta longimana. 129. Turo- 
wetz (Böhmen). Rothliegendes und Tertiäres. 688. Tutr a-Berg  (Krain). Krcidekalk. 
359 Profil 1. — Radiolithen. 354, 359. Turrach  (Steiermark). Anthracit. 215, 216, 217, 
227. — Diluvialer Schotter. 225. —  Eisenerze des Haupt - Kalklagers. 193, 199, 200, 201,
227, 228. —  Geologische Verhältnisse. 185. V. 56, 57. — Glimmerschiefer. 186. — Gneiss. 
188,226. —  Haupt - Kalklager. 190, 192. —■ Schiefer (grüne). 203. — — (obere Stang- 
alpner). 218. — Thonschiefer. 189, 190. —  Ziegellehm. 228. Tysmien ica (Galizien). 
Gyps. 148. Tyssa (Böhmen). Leitmeritzer Erzgebirge. V. 41. — Quader - Gebirge. 549, 
570, 571.

Uddeva l la  (Schweden). Glaciale Schalthiere. 601, 602, 603. Ud inc  (Krain). 
Petrefacte der Guttensteiner und Werfener Schichten. 267. Udwitz (Böhmen). Braunkohlen. 
528,531. Ujäk (Ungarn). Aptychen- und Belemniten-Kalk. Y. 97. U j h e ly  (Ungarn). 
Guttensteiner und Werfener Schichten. Y. 99, 143. U l l e r sdo r f  (Böhmen). Braunkohlen.
532. — Tertiärer Sandstein. 321. U l l ge r sdo r f  (Böhmen). Basaltstrom. 406. Unga- 
r isch-Brod (Mähren). Höhenbestimmungen. 8,9. — Lehm mit Helix. 62. Ungar isch- 
Hradisch (Mähren). Duttenmergel. 57. — Wiener Sandstein. 55, 36. Ungarn.  Braun
kohle, techn. Probe. 172, 173, 696, 697. — Eisensteine, techn. Probe. 697. — (Geologische 
Karte von). V. 138, 143. —  (Geologischer Bau des Gränzgebirges zwischen Mähren und). 
V. 94. —  Höhenmessungen. 160, 161, 164. — Kupferkiese, Probe. 296. — (centrales). 
Geognostische Aufnahme V. 95, 102, 120. — (südliches). Galmei, techn. Proben. 697. 
Unghe r-Comi ta t  (Ungarn), ideologische Aufnahme. V. 115, 143. Unje (Klein - Asien). 
Oolithische Sandsteine. V. 86. Uniw (Galizien). Gyps. 146. U nt er - Enke n stein 
(Krain). Gailthaler Schichten. 266. Unter-Felva (Krain). Neogenes Conglomerat. 386. 
Un ter- Idr ia  (Krain). Bunter Sandstein. 338. Unter-Kralo wi tz (Böhmen). Boden-Ein- 
senkung. 663. Unter-Kronau (Krain). Tertiäres. 369. Un ler-Lelöcz (Ungarn). Ara
gonit und Erbsenstein. V. 113. Unter-Loog (Krain). Gailthaler Schichten. 266. Unter-
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Sche in i t z  (Krain). Tertiäres. 371, 394. Unter-Tr ibuse (Krain). Scliwarzer Kalk. 339. 
Unz-Tha l  (Krain). Alluvionen. 357, 358. Urago Mella (Lombardie). Majolica. 492. 
Uskok en-G eb ir g (Krain). Dachstein-Schichten. 269. — Einwirkung auf die Diluvial- 
Strömungen. 251, 367, 368. — Gurkfclder und Grossdorner Schichten. 271. — Schichten 
ober der Trias. V. 48. Uski ib (Klein-Asien). Rothliegendes. V. 86.

V a l Brembana (Lombardie). Dachschiefer. 455. — Kalk der unteren Trias. 463.
— Obere Trias. 469. — Raibler Schichten. 471. — Unterer Lias. 475, 478. — Verrucano. 
460. V a lC ad i n o  (Lombardie). Servino und Verrucano. 461. Val Camon ica  (Lombar
die). Kalk der unteren Trias. 463, 464. — Obere Trias. 469. —  St. Cassian-Schichten. 467.
— Verrucano. 458,459,461. Val Cand i le  (Lombardie). Kössener Schichten. 478. Val 
Cava l l ina (Lombardie). Dachstein- und Kössener Schichten. 475,478. — Majolica. 490, 
491. — Oberer Lias. 484. Val Gandina (Lombardie). Untere Trias. 464. Val Imagna  
(Lombardie). Kössener Schichten. 477. — Zechstein. 473. Val Madrera (Lombardie). 
Kössener Petrefacte. 477. Val dei Orsi (Lombardie). Guttensteiner Kalk. 464. Val 
Sabb ia  (Lombardie). Megalodus -  Kalk. 479. — Unterer Lias. 475, 479. Val Sass ina 
(Lombardie). Dachschiefer. 456. —  Verrucano. 458. — Werfener und Guttensteiner Schich
ten. 459, 463, 464. Val di Sca lve  (Lombardie). Gänge von Flussspath. V. 33. —  Gutten
steiner Kalk. 464. — Verrucano. 458. — Werfener Schiefer. 461. Val Ser i ana  (Lombar
die). Kalk der unteren Trias. 463. — Majolica. 490, 491. — Myophorien-Mergel. V. 33.
—  Obere Trias. 469. — Rauchwacke. 472. —  St. Cassian-Schichten. 467. — Unterer Lias.
475, 478. — Verrucano. 458. Val Ser ina (Lombardie). Kössener Schichten. 477. — Zech
stein. 473. Val S t ab i na  (Lombardie). Raibler Schichten. 471. Val Sup i na  (Lombardie). 
Pecten filosus. V. 33. Val Ta 1 eggio (Lombardie). Kössener Schichten. 477. Val Tonta 
(Lombardie). Raibler Schichten. 471. Val Trompia (Lombardie). Flussspath in Gängen. 
V. 33. — Majolica. 492. —  Oberer Lias-Kalk. 485. — Rothes Conglomerat. 462. —  Spath- 
Eisenstein. 455. — Unterer Lias. 475, 479. — Untere Trias. 464, 465 Profil. Va lgana  
(Lombardie). Sandstein. 458. Val la l ta  (Venet.). Quecksilber - Bergbau. 442, 443. V. 122. 
Varanno (Ungarn). Guttensteiner Kalk. V. 143. Varenna (Lombardie). Conglomerate.
459. —  Dolomit. 477. — Esino-Kalk. 468, 469. — Verrucano. 458. Varese (Lombardie). 
Dachstein - Kalk. 476. Vareser See (Lombardie). Eocenes. 493. —  Obere Kreide. 492.
— Subapenniner Thon. 496. Veil ach (Krain). Trilobiten. V. 127. Vel lo (Lombardie). 
Dachstein-Kalk. 478. Ven c diger-Berg (Tirol). Johann ’s-Hütte. V. 73. Venina-Thal  
(Lombardie). Spath - Eisenstein. 455. — Thonschiefer der Steinkohlen - Formation. 455. 
Venus-Berg (Oesterr.-Schlesien). Basalt. 13, 14. V. 36, 50. Verhost (Krain). Werfener 
Schiefer. 336. V idra (Siebenbürgen). Gosau - Schichten. V. 131. V ihor le t-Geb i rg  
(Ungarn). Trachyt. V. 116. Vinic (Krain). Petrefacte. 267. — Werfener Schichten. 267. 
Vini  Vrh (Krain). Neogenes. 375. Vörösvagas (Ungarn). Opalgruben. V. 84. Voits- 
d orf  (Böhmen). Basalt in Strömen. 407. —  Rother Gneiss. 552. — Syenit - Porphyr. 555.
— Tertiärer Sandstein. 429. Volpiana (Lombardie). Raibler Schichten. 472. Vo lp ino  
(Lombardie). Gyps und Anhydrit. 462, 464. Vomp (Tirol). Trias und liassischer Dolomit. 
V. 100, 101. Vorar lberg.  Schichtenfolge des unteren Lias. 474. V orderber  g (Mähren). 
Höhenbestimmungen. 37. — Lage und Begrenzung. 26. Voyn icz (Galizien). Sphärosiderit, 
Analyse. 503.

W a a g  (Wasserscheide zwischen den Flüssen March und).55. — Flussgebiet.V. 129.
— Gebirgsarten an den Ufern. V. 82, 113. — Löss - Terrassen. V. 83. — Waschgold. V. 16. 
Waidhofen  (Nieder-Oesterreich). Granitit in erratischen Blöcken. 110. W ai tzen(Ungarn). 
Löss mit Schnecken. V. 95. Wales. Jelztlebende Gebirgs - Flora. 580. Wal lach isch- 
Meseritsch(Mährcn). Kohlenführender Karpathen-Sandstein. 49. ■— Querlhal des Beczwa- 
Thales. V. 43. Wa l schn i t z  (Böhmen). Phonolith. 414. — Trachyt - Dolerit. 412. Wal- 
ti re (Böhmen). Nephelin - Dolerit. 412. —  Phonolith. 414. Wal tsch (Böhmen). Pflanzen 
im Basalt-Tuff. 403, 547. Wapenka-Be rg  (Böhmen). Braun-Eisenstein mit Quarzit. 681.
— (Mähren). Knollcnkalk. 44. —  Thon - Eisenstein im Wiener Sandstein. V. 52. Waras- 
d in-Tepl it z (Croatien). Braunkohle, techn. Probe. 296. —  Schwefelquelle. 165. V. 68. 
War ta  (Böhmen). Phonolith. 416. Wa rtstein-B erg (Ober-Ocstcrreich). Nummulilische 
Schichten. 118 Profil, 119. Waschberg (Nieder-Oesterreich). Blöcke von krystallinischera 
Gestein. 109, 113. —  Korallenkalk (tertiärer). 112, 113, 114. —  Trümmer von Urgesteinen.
113. Weber-Graben bei Idria. Pflanzen des Keupers. V. 18. W ei mar. Trias. 158. V. 17. 
Wei nbach  (Oesterr. Schlesien). Granit und Granitit. V. 110, 111. W e in i t z  (Krain). 
Gebirgsspalte. V. 70. Weins te ig  (Nieder-Oesterreich). Neogener Tegel. 108 Profil. W ie- 
pert  (Böhmen). Silbererze. 572. W e i ssberger  Alpe (Steiermark). Kalkstöcke. 191. 
Weissenste in  (Krain). Eisenführende Diluvial-Lehme. 248. Weissk i r chen  (Krain). 
Diluviale Ebene. 368. — Neogenes. 375, 383, 384. — Süsswasspr - Conglomerat. 393. V. 9.
— (Mähren). Grauwacken-Gebilde. 38, 39. V. 51. — Jura-Kalk. 41. — Wasserscheide zwi
schen Oder und March. 11. Wei ssk i r ch l i t z  (Böhmen). Braunkohlen. 533.— Porphyr im
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Tertiären. 431. Wcixe lbu rg  (Krain). Guttensteiner Schichten. 267. — Werfener Schie
fer. 267. Welb i ne  (Böhmen). Braunkohle. 427. W e lbud i t z  (Böhmen). Erdbrände. 334.
— Thon des Basalt-Tuffes. 440, 441. We 1 lio tta (Böhmen). Metainorphiseher Pläner. 430.
— Trachyt - Phonolith. 415, 416, 418, 419. Welka (Mähren). Kalktuff. 62. — Schotter- 
Ablagerung. 39. Welmsch loss (Böhmen). Braunkohlen - Schichten. 327. Wel t sbe rg  
(Krain). Süsswasser- Gebilde. 372. Wengerska-Gorska (Galizien). Conglomerate des 
Karpathen-Sandsteines. 48. Werchz ir rn-Alpe (Steiermark). Anthracit. 227. — Anthra- 
cit-Schicfer. 211 Profil, 212, 213. — Diluvialer Schotter. 211 Profil, 225. — Eisen-Bergbau. 
223. — Formsand. 228. W erch z i rm-Graben  (Steiermark). Chloritische Schiefer. 203.
— Haupt-Conglomerat. 211 Profil. — Kalklager. 206, 226. Wernsdor f  (Mahren). Obere 
Teschner Schiefer. 42. Wern  s tad t  (Böhmen). Braunkohle. 421, 422. — Phonolith. 413.
—  Schieferthon des Basalt - Tuffes. 402. W cx fo rd  (Irland). Glaciale Fauna. 613. W ie 
del i tz (Böhmen). Braunkohlen. 329, 532. W ie l ic zk a  (Galizien). Alter des Salzgebirges.
151. Wien (Eisenbahn - Durchschnitt von Linz nach). V. 83, 94, 95. — (Dr. Hörnes’ 
Bivalven des tertiären Beckens von). V. 139. — Kalksteine, Analyse. 173, 174, 297. — Preise 
der Bergwerks-Producte. 183, 307,317,711. — Säugthiere der tertiären Schichten. V. 87, 
88. — Versammlung der Berg- und Hüttenmänner im Mai 1838. V. 46,80. W i l d a nge r  
(Steiermark). Lagerzug von Eisenerzen. 196. — Thonsehiefer. 189. W i l l n a c h  (Krain). 
Hierlatz-und Jura-Kalk. 343. W in t e rn i t z  (Böhmen). Braunkohlen. S29. —* Fossile Kno
chen. 534. W in t e r t h  al-Nock (Steiermark). Untere Stangalpner Schiefer. 203, 225 Profil.
—  Fahlerze. 206, 207. — Gebirgsspalte. 206. W ip pa ch  (Krain). Eoccnes und Kreide. 
V. 93. — Nummulitische Gesteine. 335, 339 Profil I, 365. —  Oolithischer Kalk. 352. — Plat
tengebirg. 326,327. — Rudisten - Kalk. 354. W i rm l a  (Nieder-Oesterreich). Löss und 
Eocenes.136. Wirs  ehdo rf (Krain). Eisenstein-Lager in diluvialem Lehm. 252. Wisehenza- 
Bach (Krain). Verlauf. 262. W is l i t z  (Mähren). Höhenbestimmungen. 83. Wisoka-Berg 
(Mähren). Höhenbestimmungen. 30. — Lage und Begrenzung. 25. Wis ter schan  (Böhmen). 
Felsit-Porphyr. 431. W is t n i t z  (Böhmen). Basalt. 571. W i t t in  (Böhmen). Dolerit. 411.
— Traehyt-Phonolith. 415. Wi t t osses  (Böhmen). Braunkohlen - Schichten. 526. Wlo- 
chowi tz  (Mähren). Höhenbestimmungen. 98. Wochein (Krain). Kesselthal. 331. — Kno- 
chenfiihrende Bohnerze. 366. — Plattengebirg. 327. — Tertiäres. 344. — Trias. 340. 
W od ie r a d  (Böhmen). Braunkohlen - Schichten. 323. — Fossile Pflanzen. 544. Wogkau  
(Böhmen). Granit. 675. Woh razenka  (Böhmen). Turmalin - Granit. 676. Woleschka- 
Bach (Böhmen). Malachit in Steinkohle. 244. Wol lenan  (Mähren). Trachyt. 64 Plan, 71, 
74. W o l t i n  (Böhmen). Graphitischer Gneiss. 666. Wol t sc hach  (Krain). Caprotinen- 
Kalk. 347. — Kalkgehilde. 332, 347, 330,362, 363. Wopa rne r  Thal (Böhmen). Erhe- 
bungsspalte der Porphyre. 554. Woro na-Flu s s (Galizien). Gyps. 148. Wo st rey-B er g 
(Böhmen). Basalt. 409. Wo t itz (Böhmen). Erhöhung des Bodens. 660, 662. — Gneiss.
666. —  Granit. 663, 675. — Körniger Kalk mit Phyllit und Pegmatit. 685. 686. Wotsch  
(Böhmen). Basaltgänge in Granulit. 438. Woyny low  (Galizien). Gyps. 148. W r a t i c h  
(Krain). Kalk-Conglomerat. 346. Wrat ischow (Böhmen). Granitische Ausscheidungen im 
Gneiss. 679. Wra tny  Wrh (Krain). Dachstein - Kalk. 341. Wresetz (Böhmen). Gneiss. 
665. Wr iska  (Krain). Dachstein - Dolomit. 341. Wte l na  (Böhmen). Braunkohlen und 
Erdbrände. 440, 534. Wurzmes  (Röhmen). Braunkohlen. 528, 531. Wu tschka  (Krain). 
Dachstein-Schichten. 269. — Gurkfelder und Grossdorner Schichten. 271. — Tertiäres. 368.

Z ahonn i- Berg  (Mähren). Höhenbestimmungen. 85,100. Zahorzan  (Böhmen). 
Phonolith. 413. Zal iur i-Berg (Mähren). Knollenkalk. 44. Zakriz (Kruin). Gailthaler 
Schiefer. 360 Profil III. Zakv iza  (Krain). St. Cassian - Schichten. 335. Za le sze zyk i  
(Galizien). Mergel - Sandstein (petrofactenreieher). 132. V. 14. — Tertiärer Gyps. 130. 
Za l uz i  (Böhmen). Gneis9. 665. — QuarzFels. 666. Zamarsk (Mähren). Höhenbestim
mungen. 82. — Jura - Kalk. 41. V. 32. Zainhla (Lombardie). Raibler Schichten. 472. 
Zar dei s (Krain). Dachstein - Bivalve. 269. Zast iena (Krain). Woltschacher und Capro- 
tinen-Kalk. 362. Zbecn ik  (Böhmen). Steinkohlen - Lager. 241. Zbraschau (Mähren). 
Graunracken-Kalk. 40, 41. Zbruez-Fluss  (Galizien). Gyps. 145, 146, 147, 154. V. 14. 
Zechen-Berg (Böhmen). Felsif. 555. — Zinnerze. 565. Zech ner Biichl (Steiermark). 
Stangalpner Haupt-Conglomerat. 211 Profil. —  Graben  (Steiermark). Anthracit. 213, 214, 
213. Zelezn i k-B e rg (Ungarn). Lager von Eisenstein. V. 94. L e I i wka-Fluss (Böh
men). Wassergebiet. 662. Zemp l iner  Comitat (Ungarn). Geologische Aufnahme. V. 143.
— Karpathen - Sandstein (neocomer). V. 144. — Trachyt. 156. Zerotsehna  (Krain). 
Sandsteine und Mergel der Kreide. 344. Zhor (Böhmen). Taborcr Granit 679. Zibo- 
Bach (Ungarn). Eocener Karpathen-Sandstein. V. 130. Z i br idawi tz (Böhmen). Körniger 
Kalk. 672. Z ieb isch  (Böhmen). Plastischer Thon. 437. Z ierde (Böhmen). Polirschiefer.
402. Zi nkenste i n-B erg (Böhmen). Basalt-Porphyr. 404. Zi nn wal d (Böhmen). Zinn
erz-Lagerstätten. 562,564,566.570,573. V. 41. Z i rni tz - G « b i rg (Krain). Dachslein- 
Schichteo. 269. Z i tkowa (Mähren). Trachyt. 64 Plan. Z iz igho i  (Krain). Woltschacher



Sach-Register. 737

Kalk.348, 363. Zlechau (Mähren). Höhenbcstimmungen. 101. Zna im (Mähren). Eocener 
Fischmcrgel. 129. Zössn i t z  (Böhmen). Trapp-Sandstein. 429, Zol l  (Krain). Kalkstein.
353. Zovencedo (Venet.). Braunkohle mit Resten von Anthracotherium.. V. 121. Zrn- 
G eb i rge (Krain). Gebirgsbildung. 328. Zubrzy (Mähren). Karpathen-Sandstein. 47. 
Zuk la (Krain). Tertiäres. 369. Zuscha (Böhmen). Braunkohle. 528. Zwet tn i t z  (Böh
men). Felsit-Porphyr. 431. Zwickau .  Basalte und Phonolithe. V. 111. Zwisch lern  
(Krain). Kreide-Petrefacte. V. 71. Zw i t t e rmüh l  (Böhmen). Silber- und Zinn-Gänge. 
572, 573.

III. Sach-Register.

A b r a  alba. 639. — Boysii. 626. — intermedia. 639. •— obovalis. 626. — pris- 
malica. 639. Acepha len-Sch i ch ten  von Unter-Krain. 382, 383, 384, 391. Accr  tri- 
lobatum. V. 148. Achat  - Mandeln aus Rhein - Preussen. V. 55. Ac taeone l la  gi- 
gantea. V. 131. Adne the r  Sch ich ten  im Isonzo-Thale. 342. Aeger  crassipes. V. 40. 
Ae th oph y l l u m  speciosum. 460. Agar ic ia  alveolina. 115. — infundibnliformis. 115. 
A labas te r  der Nord-Karpathen-Länder. 146. A I b i t -Ges te in  des Riesen-Gebirges. 
V. 18. Algen imAlaunschiefer. V. 78. —  (jetzt lebende) der britischen Meere. 593. Allu- 
vien in Central-Ungarn. V. 132. — im Isonzo-Thale. 356, 357, 361 Prof. V, 364 Prof. VII 
u. VIII. A l pen-F lo r a  (jetzt lebende) der britischen Inseln. 580, 591. A lpenhü t t o  
(Johanns-Hütte) am Venediger. V. 53. A lu m it des Bereghszaszer Gebirges. V. 117,118,119. 
Alveo l ina longa. 115. Ama lgam irwcrk  bei Klostergrab. 557 Anmerk. 1. Ammoniten-
K alk d. südl. Alpen. V .47.--- (jurassischer) vonZadnya. V. 116.---- (rother) v. Arzo.480,
482.----(rother v. Mendrisio.482.-----(rother) v. Pian d’Erba. 480, 482. Ammoni tes
anceps. V. 48. — Aon. 268, 335, 338, 468. V. 18, 33. — Alhleta. V. 48. — bifrons. 481,
484, 486. —  biruncinatus. V. 48. — Cadomcnsis. 483. —  Calypso. 482. — Ccras. 483.
— Comensis. 482, 484. —  complanatus. 484. — cryptoceras. 45. — Czjzeki. 482. — Dcs- 
placei. 482. — Erbaensis. 482. — Eudesianus. V. 48. — eximius. 482. — exomatus. V. 58.
— fasciatus. V. 48. — fimbriatus. 482, 483, 484. — Gervillci. 482. — Gosauicus. V. 75.
— granulatus. V. 47. —  Grasianus. 45. — heliacus. 489. — heterophyllus. 482, 484, 486.
— Hommairei. 343. — Humphriesianus. V. 48. — inflatus. V. 48. — Infundibulum. 45. — 
Lavizarii. 482. — Mercati. 482, 484. — Mimatensis. 482. — mucronatus. 482. — Neu- 
hergicus. V. 75. — oolithicus. V. 48. — Partschi. 482, 486. — peramplus. V. 73, 75. — 
Pettos. 486. — polygyratus. 481. — ptychoicus. V. 47. — radians. 481, 482, 484, 486.
— raricostatus. V. 94. — Requiemanus. 482. — subarmatus. 481, 484. — Tatricus. 343,
481, 482, 483, 484,486. V. 48, 82. — Tcxanus. V. 75. —  tortisulcatus. V. 48. — Zetes.
482, 486. — Zignodianus. V. 47. — sp. (Globosi). 470. —  sp. V. 76. Amph ibo l  im 
Trachyt von ßanow. 69, 77. — (Gemeng aus Serpentin und) 671, 672. — (Arfredsonit- 
ähnlicher) im Phonolith. 413 Anmerk. — (Nester von) im Basalt. V. 46. — -Gestein  in 
ki ystallin. Schiefern bei Turrach. 189. — — in der Umgebung von Tabor. 671, 672, 673,
6 7 4 .--- Gneiss bei Tabor. 665, 670. — -Schiefer  (dioritartiger) im Glimmerschiefer.
431. — — mit körnigem Kalk und Pegmatit. 685, 686. Amphisy le  Heinrichi. 50. Ana- 
mesi t  im Leitmeritzer Mittelgebirge. 405. Anunchy tcs  ovata. 116. Anat in a  Prae- 
cursor. 478. A n h y d r i t  in d. Lombardie 462, 464. Anker i l ,  Analyse. 506. Anomia  
aculeata. 606. — Ephippium. 606, 626, 627, 649. — Squamula. 649. Anthozoen- 
Sch ich ten  von Unter-Krain. 385. An th r ac i t  von Turrach (Stang-Alpe). 185,210,211 
Prof. 3, 212, 213, 214, 215, 227. V. 5 7 .--------- - Analysen. 214, 215. — mit Kupfer
glanz. 244. V. 55. An th r a c i t -Sch ie fe rv .  Savoyen. V. 48. An th raco the r i um  v. Zo- 
vencedo. V. 89, 121. — hippoideum. V. 121. — magnum. V. 121, 135. Apocynophy l-  
lum Sotzkianum. V. 19. Aporhai 's Pcs Pelecani. 606, 627, 652. A p tyc hen-Horn 
s tein v. Erba. 487 .--- Kalk im nordöstl. Ungarn. V. 142 .---- im Saroser Comi-
tate. V. 96. — — in d. Thurocz. V. 129. — — (schiefriger) v. Kurowitz. 43, 45.
— -Mergel  mit Belemniten. V. 82. Ap tychus  applanatus. 43. V. 52. — Didayi. 45,
479, 488. — imbricatus. 43. —  lamcllosus. 343 , 487. — striato-punctatus. 43. V. 52. 
A r a go n i t  in Süsswasser-Absätzen. V. 113. Araucar i te s  Sternbergi. 345. — Brand- 
lingi. V. 1. —  Schrollianus. V. 1, 64, 105. Area Diluvii. 379, 380, 382, 383, 385. — 
Genei. 115. — glabra. V. 73. — Ligeriensis. V. 73. —  Mathcroniana. V. 73. — sp. 385. 
Archegosaurus .  V. 96. Arkose im  nord-östlichen Böhmen. V. 38. Arsen ik-Kics ,  
Analyse. 294. Ar temis  exoleta. 605, 644. — lincta. 644. Aspha l t  (galizisclier), tech
nische Probe. 507. As ta r te  borealis. 606, 607, 626, 627. — compressa. 605, 607, 626, 
627, 643 .---- var. nullicostata. 606. — Danmoniensis. 605, 642. — clliptica. 606, 607,
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620, 642. — Gayrensis. 642. —• Laurentiana. 643. — pisiformis. 626, 643. — sp. nova. 
627. —  sp. 642. As Lerophy I l i tes charaeformis. 403. Ast raea funesta. 115. — nu- 
dis. 115. Aug i  t im Trachyt v. Banow. 69. — im Basalt d. Leitmeritzer Mittelgebirges. 404. 
A us te rnbänke  (tertiiire) in UDgarn. V. 114, 129. Avicula bidorsata. 335. — eontorta. 
477. —  inaequivalvis. 176. — Venetiana. 267. —  Zeuschneri. 267. — sp. 267, 268, 478. 
Ax inus angulatus. 641 Anmerk. — ohscurus. 641 Anmerk.

B a e u l i t e s  Faujasi. 48, Ba i r d i a  proeera. 159. — Pyrus. 159. — teres. 159. 
Ba laena  Mysticetus (fossil). 636. B ala enop icra boops (fossil). 636. Balanen (neo- 
gene) v. St. Canzian. 381. Baianus balanoides. 627, 658. —  communis. 658. — miser. 
658. —  Seoticus. 595, 602. — sulcatus. 603. — Uddevallensis. 658. Basa l t  (anamesit- 
artiger). 404, 407. — mit Ausscheidungen von Amphibol. V. 46. — in Berührung mit ter
tiären Gebilden. 428, 429. — (blasiger). V. 130. — v. Brüx. 439. — des Cserhät-Ge- 
birges. V. 96, 129. — (doleritartiger). 405, 412. — in Gängen. 408, 409, 410, 411, 427 
Fig. 11. — Grauwacke durchbrechend. V. 49. —  von Hrosenkau. 79. — in Kegeln und 
Stöcken. 408, 427 Fig. 11. — vom Köhlerberg. 14. — (kugliger) 14, 408. —  des Leit— 
meritzer Mittelgebirges. 399, 400. — des Liesener Gebirges. 433, 434 Fig. 12, 435 Fig. 13, 
437. — bei Neutitschein. 52. — in Oestern-Schlesien. V. 35, 49, 50. — im Quadergebirge. 
V. 111. — vom Rautenberg. 11. — im Rothliegenden des nord-östl. Böhmens. Y. 46. —  
im Saazer Tert.-Becken. 524, 525, 530 Profile, 537, 539, 540. V. 61, 62. —  (säulenförmiger) 
408, 409 Fig. 4. — (stromfönnig gelagerter). 406, 407, 408 Fig. 3, 409 Fig. 4. — Ycr- 
hültniss zu Braunkohlen-Flötzcn. 407, 408 Fig. 3, 411 Fig. 7, 419, 427 Fig. 11. — im 
westl. Mähren. 60, 61 .-- Co ng lomera t  mit Gcschicben. 402.----des Leitmeritzer Mittel
gebirges. 401, 409 Fig. 4 .----des Liesener Gebirges. 434 Fig. 12,435 Fig. 13, 438 Fig. 15.
— -Gang (Teufelsmauer) bei Böhmisch - Aicha. V. 92. — -Gänge  im Granulit. 483 
Fig. 15. — — im Trachyt. 410 Fig. 6. — -MandcIstein .  405, 407, 434 Fig. 12. — —
(schlackiger). 405. — -Porphyr. 404. — -Sc hlacken von Köflach. V. 1 0 9 .---- vom
Rautenberg. 11, 12. — -Thone und Wacken. 405 .--- Tuf f  mit Brauneisenstein. 435
Fig. 14. — —  bei Brüx. 439. — -- mit Grünerde. 435, 436. — — mit Opal. 435, 437.
— —  (Pflanzenreste im). 403, 546 Tabelle, 547 Tabelle. — — (Schiefer- und plastischer
Thon im). 402, 427 Fig. H . ---- mit verkieseltem Holz. 437. Be i t räge (F. v. Hauer’s,
Reuss’s und Suess ’s, paläontograpbische). V. 76. Be lemni ten-Brecc i e  der Trias. 
336. Be lemni tcs  bipartitus. 488. — tripartitus. 481, 482. — sp. 334. Belonorhyn- 
chus striolatus. V. 40, 75. Bergbau auf d. Anthracit d. Stang-Alpe (Turrach). 214, 215.
—  auf Braun-Eisenstein im Diluvial-Lehm v. Unter-Krain. 256, 257. — — — bei Kamenitz.
245, 246.------ bei Turrach. 196. — auf Braunkohle im Leitmeritzer Mittelgebirge. 419.
■— — — im Saazer Becken. 529, 530, 531. —  aut' Grünerde bei Kaaden. 436. — auf 
Kupfererze bei Kostialow-Oels. 243, 244. — im Leitmeritzer Erzgebirge. 556. —  in Nieder
ländisch-Ostindien. 288. — auf Quecksilber in Vallalta. 442, 443, 444. V. 122. — auf Stein
kohle bei Radowenz. 240, 241, 242, 243. — auf Zinn im Leitmeritzer Erzgebirge. 562. 
Berg- Gruppen  im westlichen Mähren. 25, 26. Bergw erkes (GeschichtedesNagyäger). 
V. 3. B erg werks-Abgab en (Verordnung über). 511. Bergwerks-Producte (Preise 
der). 183, 307, 517,711. Bernstein aus Galizien. V. 59. Betula prisca. V. 149. Bims- 
s te in-Cong lomera t und Tuff. V. 117, 120, 128, 151. B i ra d i o l i t e s  fissicosta. 349. 
B i t t e r sa l z-Sch i ch ten  vonPüllna, Saidschitz undSedlitz. 441. — -Quel len von Said- 
schitz und Püllna. 442. B l ä t t cr-Abdrücke  von Köflach. V. 3. — im tertiären Sandstein 
d. Bukowina. 156. — im Toscanischen. V. 135. BIät  t er-San ds tein des Mainzer Beckens.
539, 540 Tabelle. Bleierze im Leitmeritzer Erzgebirge. 556, 558, 561, 572, 574. Blei
g lanz  im Eisenlager von Turrach. 196, 201. — im Glimmerschiefer. 186. — auf Su
matra. 293. B l öcke  (erratische) im Eocenen von Oesterreich und Salzburg. 107, 109, 110,
111, 131 Prof. 8 u. 9, 132, 135, 1 3 6 .---- in Nord-Tirol. V. 122 .----- mit Spuren von
Meerthieren. V. 101. B löcke-Thon  („Boulder-Clay“). 601. Bohnerze in Süsswasser- 
Absätzen. V. 113. Bol ina Raibliana. V. 40. Bomben (vulcanischc). 13. V. 36. Bom- 
bur Aonis. V. 40. Bos longifrons. 628. — priinigenius. 628, 630. — priscus. V. 88. 
B rach io podcn  d. Stramberger Schichten. V. 55, 56, 57. B r a c k was ser - Gebi l  d e in 
Unter-Krain. 374, 381, 393. Brandsch ie fer  im Basalt-Tuff. 422, 425, 426. — d. Saazer 
Rraunkohlen-Schichten. 534. — des Rothliegenden. V. 37, 38. Braun-Eisenstein,  Ana
lysen. 295, 296, 506, 697. — im Basalt-Tuff von Atschau. 435 Fig. 14. — in Geoden aus d. 
Diluvial-Lehm von Unter-Krain. 253, 254, 25ä. — im Graphit-Gneiss von Tabor. 666. — 
(miocener). V. 99. — (nierenförmiger) von Eisenhuth. 207. — im Saazer Tcrt.-Becken. 523.
— (tertiärer) von Lockenhaus. V. 149. — im Trachyt v. Banow. 76. — von Turrach. 195. 
B raunkoh le  v. Cattaro. V. 111, 112. — (eoeene) von NeuleDgbach und Starzing. 134, 
135. — im Gebirgs-Systeme des Karstes. 395. — der Landenge von Korinth. V. 86. — im 
Neograder Comitate. V. 130. — in Niederländisch-Ostindien. 289 Prof. 290, 291, 292, 293.
—  mit Püanzenresten von Sagor. V. 49. — des Saazer Tert.-Beckens. 522, 523, 524, 525,
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526, 527, 528, 529, 530 Profile, 531. — im Tegel v. Pulle. 394. — (Verhältniss der) zu 
Basalt und dessen Tuffen. 407, 408 Fig. 3, 4M Fig. 7, 419, 422, 423, 425, 426, 427. — von 
Wtelna und Skiritz. 440, 441. Braunkoh len-P rohen. 172,173, 295, 296, 297, 298, 503,
504.-- Schi ch ten  des Mainzer Bcckens. 539, 540Tabelle. Braunste in ,  Analyse. 295.
Breccie (Belemniten-) der Trias. 336. — (porphyrische) mit säulenförmiger Absonderung. 
V. 8. — (vulcanische) in Ober-Ungarn. V. 117. Brontcus sp. V. 57, 127. Bryozoen- 
Schich ten in Unter-Krain. 385. Buch-Denkma 1. V. 107. Bucc inum ciliatum. 654.
— coslulatum. 383. V. 9. — Dujardini. 379. V. 149. — Humphreysianum. 606, 654. — mu- 
tabile. 379. —  Rosthorni. 339. V. 149. — undatum. 605, 607, 620, 627, 654. — sp. 379. 
Bu lbus  Smithi. 606. Bu l la obtusa. 626. Bun t-Sandste i n  im Isonzo-Thale. 337, 
338, 360 Prof. III, IV. — in Nord-Tirol. V. 101. — von Reutte. V. 16. — (rother) unter 
Guttensteincr Schichten. 337. — bei Weimar. 158. By thot rcph i s  sp. 333. V. 77.

C a l a m i t e a  sp. V. 38. Ca lam i t en-Sch ie fe r  d. Rothliegenden. V. 37. Cala- 
mites arenaceus. 159, 458. V. 18. — communis. 266. —  Transitionis. V. 86. Calyp- 
traea muricata. 383. — sp. 385. Cance l la r ia  costellifera. 600, 627, 656. — lyrata. 
379. V. 8, 67. — varicosa. 379. V. 8. Cancer  hispidif'ormis. 116. — sp. 117. Canis 
sp. (fossil) in England. 629. C ap ro t i n a  amroonia. 347, 354. — Lonsdali. V. 71. — tri- 
lobata. 348. Capro t in en-Ka lk  und Conglomerat im Isonzo-Thale. 347, 348,349,351, 
361 Prof. V, 362 Prof. VI. Capu lus  Hungaricus. 650. C a rcha r ia s  hetcrodon. 120. 
Card in ia Curionii. 140. — Escheri. 140. — Meriani. 140. — Securis. 140. —  sinuosa.
140. — spissa. 140. Ca rd i n ien-Kalk  von Gorno. 140. Ca rd i t a  corbis. 643. — sca- 
laris. 627, 643.-- Schichten  in Nord-Tirol. 466,474. V. 101. Card ium ambiguum. 121.
— apertum. 383. — Austriacum. 477. — Carnuntium. 381, 393. — Deshayesi. 383, 384. 
V. 9. — Dilupii. V. 114. — echinatum. 646. — edule. 620, 626, 645. — exiguum. 646. — 
Groenlandicum. 645. — Guerangeri. V. 73. — hians. 382, 383. — Hillianum. V. 113. — 
Islandicum. 645. —  laevigatum. 646. —  Orbignyanum. 121. —  plicatum. 381, 382, 383,
384, 393. — Rhaeticum. 476, 477, 478. — triquetrum. 139, 474. — Vindobonense. 383.
—  n. sp. 121. — sp. 107, 382, 385, 393. Ca rp inus  grandis. 403. Carya sp. V. 149. 
Cass idar ia  bicarinata. 121. — earinata. 120. — subcarinata. 121. —  tricarinata. 121. 
Cass idu lus  testudinarius. 355. Castanca ataria. Y. 19. — sp. 345. Ce last rus Andro- 
medae. 403. C e l l e po r a  puinicosa. 659. Cc l t i s  sp. 345. Cemoria Noachina. 606, 
650. Cepha lopodcn  d. Gosau-Schichten. V. 75. Cera t i tes  binodosus. 464, 465. — 
Cassianus. 337, 340. —  nodosus. 159. Ce ra tope ta l um  Haeringianum.345. Cera to t ro- 
chus duodeeim-costatus. V. 67. Ce r i t h ie n-Sch i ch ten  von Rietzing. V. 149. Ceri- 
t h iu m  giganteum. 114. — margarit.aceum.34S. — pictum. V. 114. — plicatum. V. 83. — 
punctatum. 626, 652. Cervus Elaphus (fossil). 628. — megaceros. V. 113. — — in 
nach-pliocenen Mergeln. 582, 628, 630. — — in quartärem Lehm. 433. ChaetoSssus 
longimanus. 51. Cha lc edon  im Serpentine. 674. —  im Trachyt v. Banow. 76. Chama 
calcarata. 121. Cha ra  Hclicteres. 152. Cl iara-Me rgcl  v. Podhajce. 152. Chelo- 
n ie r-Fäh r ten  im Wiener Sandstein. 57, 127. Chemni tz i a  Aldrovandi. 137, 142. — 
Escheri. 142, 470. V. 124. — eximia. 341, 477, 478. — gradata. 141. V. 124. — Hadding- 
tonensis. 142. — Haueri. 142. — Ilelix. V. 124. — Obeliscus. 137. —  Pini. 142. — sp. 
novae. 138. Chenopus Pes pelecani. 379, 380, 383. V. 8, 9. Chondr i tc s  Bolleneis. 481.
— inlricatus. 125. Ch ryso t i l  im Serpentin bei Tabor. 673. C i dar is  decorata. 335. — 
dorsata. 335, 339, 361. — subnodosa. 159. C innamomum Scheuchzeri. 403. V. 35. — 
Rossmaessleri. V. 19. —  speclabile. V. 19. C l adocora  sp. V. 71. C laus i l i a  sp. 62. 
V. 95. C lavage l l a  coronata. 121. C lupea  sp. 380, 381. C l y pe as t e r  grandiflorus. 
508. Cö les t in  mit gediegenem Schwefel. V. 54. Co lumbel la  Bellardii. V. 67. —  nas- 
soides. V. 67. — subulata. V. 67. Comp ton ia  angustifolia. 521. Cong lomerate  des 
Basaltes. 401, 402 Fig. 1, 407, 408 Fig. 3, 409 Fig. 4, 420, 421, 422, 424 Fig. 9, 425. — 
über dem Caprotinen-Kalk im Isonzo-Thale. 349. — des Dolerits. 402, 412. — (eoccnes) 
bei Brescia. 495. —  — des Wiener Waldes. 133. Prof. 10, 136, 137. — (grüne) in Gali
zien u. d. Bukowina. 155, 156. —  des Karpathen-Sandsteines. 47, 48, 49, 57. V. 52, 115, 
144. — der Kreideschichten. V. 113. —  des Leilha-Kalkes. V. 9. — (neogene) von Flitsch 
und Sella. 345, 355, 361 Prof. V. — —  in Unter-Krain. 376, 386. — (nummulitische). 118 
Prof. 3, 355. —  der oberen Kreide. 492, 494 Fig. 5. — (Pflanzen führende) v. Laak. V. 19.
—  des Phonolithes. 402, 416. — des Plassen-Kalkcs. 346. —  d. Porphyre Süd-Tirols. V. 8.
— (quarzige) der Grauwacke. V. 143. — (rothe) v. Kostialow-Oels. 243, 244 Prof. 6 u. 7.
— — von Val Trompia. 462.----der Werchzirm-Alpe. 211 Prof. 3. — des Rothliegenden
im nord-östl. Böhmen. V. 37. —  über Scaglia. 355, 356. — mit Süsswasser-Conchylien von 
Weisskirchen. 393. — (tertiäre) der kleinen Karpathen. V. 82. — — des Saazer Beckens. 
52. — des Trachytes. 402, 416. — (trachytische) mit Opalen. V. 84. —• von'Turrach. 
2u7, 208, 209, 227. — des Verrucano. 458, 459, 460, 461, 462. V. 16. — (vulcanische) 
bei Telkibänya. V. 151. Coni feren (Holz v.) mit Balanen. 813. Conoc lypeus
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conuideus. 121. — coslellalus. 121. Conus diversiformis. 120. — sp. V. 114. Corb is  
sp. 384. Corbu la  Austriaca. 114. — lamellosa.114. — Nucleus. 626, 640. — Pectunculus. 
114. — revoluta. 379. — Kostliorni. 139. V. 82. —  rugosa. 378, 379, 381. V. 9. Corio- 
cel la  perspicua. 637. Corna (oolithischer Dachstein-Kalk) beiBrescia. 480. Crag (ame
rikanische Schalthiere im). 617. — (korallenführendcr), dessen Fauna. 600, 601. — •—• plio- 
cener Ursprung. 636. — (rother), Schalthiere darin. 600, 601. —  — pliocener Ursprung.
636. — s. auch „S i iugeth ier-  und Norwich - Crag“). Creusia Verruca. 658. Cri- 
noid en im Hallstätter Kalk. 267. — im Nurnmuliten-Gestein. 115. — -Dolomit am Corner
See. 477. — -Kalk (rother). V. 113, 11 6 .---- (schwarzer) der Trias. 33 6 .-----des
Verrucano. 460. Cr ioccras Duralii. 45. Crocod i lu s  sp. im Brandschiefer des Saazer 
Beckens. 534. Cucul laea Beyrichi. 159. Cyper i tes  plicatus. V. 148. Cypraea  Eu- 
ropaea. 656. —  sp. 114, 121. Cyp r i d i n a  sp. 381. Cypr ina  communis. 607. — lslan- 
dica. 605, 614, 620, 626, 643. Cyrena  trigonalis. 627. — sp. 154, 629. Cy the re  dis— 
par. 159.

D a c h  schiefer in d. Lombardie. 455, 456. — bei Turrach. 228. Dachstein-Bi-
valve. 139, 269, 341, 469, 474, 477, 478, 479. V. 93, 96, 138.---Dolomi t  d. Lombardie.
139. 472, 473, 474, 476, 477, 478, 4 8 4 .---- v. Reutte. V. 1 7 .---- Kalk bei Cnmo. 469.
----des Grintouz. V. 127 P ro f.----- im Isonzo-Thale. 341, 342, 343, 351, 360 Prof. III,
361 Prof. V, 362 Prof. VI, 363, 364 Prof. VII, Vlll, 365 .----der Lombardie (Gruppen im).
139, 473,474, 476, 478, 479 Fig. 2. — —  im nord-östl. Ungarn. V. 143. —  — in Nord- 
Tirol und Vorarlberg. 474. — — im Saroser Comitate. V. 96. —  — im Val Trompia. 465 
Fig. 1. — -Schichten in Unter-Krain. 269, 276. V. 38. Daphnogene polymorplia. 343, 
403. — sp. V. 149. Demant  (Jlarinaroser s. g.). V. 130. —  ( vermeint)icher D u po i s a t ’- 
scher). V. 108. — -Seifenwer ke auf Borneo. 289Prof., 290. Denta l ium Badense.V. 67.
— Entale. 378, 606, 620, 627, 649. — incurvuin. 378. — lacve. 159. Diceras im weissen 
Jura-Kalke. 42. D icynodon .  V. 25. D i luv ia l-Absä tzc  in Neocom (Majolica) einge-
lagcrt. 489 Fig. 3. — um Tabor. 688. — -Ebene von Unter-Krain. V. 8 . ---Fläche des
Saazer Beckens. 519.-- Fos si I i e n im Lehme des Karstes. 366.-- L ehm (Eisenstein füh
render) in Unter-Krain. 246, 247, 248, 249, 250. 270. V. 5. — —  im westl. Mähren. 51, 61,
62. — -Schot ter  d. Ebene von Unter-Krain. 270.----und Lehin im Saazer Tert.-Becken.
526, 527.----bei Turrach. 211 Prof. 3, 225, 226.----Terrassen im Isonzo-Thale. 356,
357, 361 Prof. V, 364 Prof. VIII. D i no th e r iu m  d. Wiener Beckens. V. 48. D io r i t  des 
Biharer Coniilates. V. 129. —  von Neutitschein. 51. 52. — -Blöcke im Eoccnen. 107. 
Dis then  im Urkalk. V. 18. D ole ri t im Leitmeritzer Mittelgebirge. 405, 411, 412. — mit
Nephelin. 405, 412.---Tuf f  und Conglomerat. 402,412. Do lomi t  mit Cardium triquelrum.
474, 477, 478. — des Dachstein-Kalkcs der Lombardie. 139, 141. — — — von Reutte. 
V. 17. — von Dossena. 472. 474. —  (dunkler) in Unter-Krain. 275 Prof. 5. — von Esino. 
468, 469, 475, 476. — mit Fischschiefein. V. 40. — (Guttensteiner). V. 81. — des Keupers 
in der Lombardie. 139. — der Kreide bei Naglanine. 360 Prof. — in den kleinen Karpathen. 
V. 82. — des Keupers und der Trias. 159, 160. —  des Lias. V. 101. — (metamorphischer). 
V. 69. — des Monte Salvatore. 463. — in Nord-Tirol (Haupt-Dolomit). 474, 475. —  des 
oberen Lias. 475. — d. oberen Schiefer von Turrach (Stang-Alpe). 219, 220. — d. oberen 
Trias in d. Lombardie. 463. — d. Plassen-Kalkes. 361 Prof. IV. — von St. Cassian. V. 33.
— der Stang-Alpe. 192, 225 Prof. 4. — (triussischer) im Isouzo-Thale. 338, 339, 340, 360 
Prof. III. — (turonischcr) im Birnbaumer Walde. 354, 355, 359 Prof. II. — auf Verrucano.
463, 464. — des weissen Jura. V. 95. — (zelliger). V. 129. Donax Trunculus. 626, 640. 
Dr if t  (Arktische Formen im). 622, 623. — (Einfluss der Meereswogen und der Eisberge 
auf den). 609. •— von Irland (Organische Reste im). 603, 603, 617, 619, 625. — (nördli
cher). Fossile Formen. 627. — (Reste von Säugethieren im). 629, 631. — von Schottland. 
(Fossile Formen im), 604, 605, 620. Dryand ro ides  acuminatus. V. 19. Dut tenmer- 
gel des mähr. Karpathen-Sandsteines. 57.

K c h i n o l a m p a s  subsimilis. 116. — ellipsoidalis. 121. Ech inus  granulatus. 659.
— neglectus. 659. E isbe rge  (Einfluss der) auf die glacialen Ablagerungen. 619. Eisen
g l immer  von Kamenitz. 246. Eisen-Kies zwischen Kalk und Glimmerschiefer. 188. — 
(krystallisirter) von Rapitz. V. 64, 65 .---S a u e r q u e 11 e n von Bartfeld. V. 144.---- im Kar
pathen-Sandstein. 46. — — von Töplitz (Mähren). 40. E isenspath,  Analysen. 505. — 
in Ankerit und Dolomit übergehend. 220, 221. — mit Skorodit. V. 133. —  in d. Steinkohlen- 
Schiefern d. Lombardie. 453. — im Trachyt. 76. — der Turraoher Lager. 192, 193, 196, 
198, 199, 222, 227, 228. -  (zersetzter). 195, 198. Eisensteine,  Analyse. 293, 286,504,
505, 306, 507, 697. — im Diluvial-Lehm von Unter-Krain. 246, 252, 236. V. 5, 6. — von 
Lockenhaus. V. 149. — (mioeene). V. 99. E isgruben im Basalt-Gebirge. 433. E i s ze i t  
(Allgemeiner Charakter der)nachAgassiz. 1)33 Anmerk. — (Ausdehnung des Meeres in der). 
585, 591, 635. — (Auswanderung der Schalthiere der) in entferntere Meere. 621 (Tabelle).
—  (Erhebung des Meeresbodens der). 582, 583, 620, 623, 624, 627, 628. — (Gebilde der)
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in den britischen Inseln. 601, 603, 604, 619, 620, 624. V. 101. — — Entstehung und Verän
derung. 619, 620. —  — in Schweden. 602. — (Jetztlebende Reste der Meeres-Fauna der). 
624, 625. — (Schluss der). 590, 624, 628, 635. — (Weichthiere in den Ablagerungen der) 
in den britischen Inseln. 604, 605, 606, 621 (Tabelle), 626, 627. E k lo g i t  mit metallischen 
Lagerstätten. 573. — um Tabor. 673,674. E l emen ta rs to f f e  (Wechselverhältnisse der 
Grundzahlen der chemischen) nach Dumas. V. 7. Elephas primigenius.628. V.95. Emar- 
g inu la  crassa. 606, 650. — Fissura. 606. Enc r in i t en-Ka lk  der Gailthaler Schichten. 
334. — der Hierlatz-Schichten. 342. — über den St. Cassian-Schichten. 336, 339. — des 
Val Sassina 460, 464. — bei Weimar. 159. Encr inus liliiformis. 159, £35. 460, 464, 465. 
Eocen-Conglomerate.  49. 108 Fig. 1 u. 2, 118 Fig. 3, 131 Fig. 8 u. 9, 133 Fig. 10, 134,
135, 355, 494, 495.---Gebi l  de auf Borneo. 289 Profi), 294.---- mit erratischen Blöcken.
109. — — im Erzherzogthum Oesterreich und Salzburg. 103. — — bei Görz. 355. — — 
der Lombardie. 494. — — (nuinmulitenfiihrende). 49, 108 Fig. 1, 111, 289 Fig., 355, 359
Fig. I, II, 494, 495, 694 Fig. 1. V. 48, 81, 83, 93, 113, 127, 132, 144 .---- im östlichen
Ungarn. V. 144. — — von St. Stefano. 694 Fig. 1. — — (Schichtenstörungen der). V. 81.
—  — im westlichen Mähren. 48 ,49 .---Kalk in Niederländisr.h-Indien. 291, 293.--- Mer
gel. 50, 105, 108 Fig. 1 u. 2, 129, 130, 131, 133 Fig. 10, 134, 694 Fig. 1 . ---Sand. 129,
133 Fig. 1 0 .---Sandstein .  49, 103, 104, 105, 106, 123, 494, 495, 694 Fig. 1. V. 83.
—■ — mit Braunkohle. 134, 135. Equ ise t i tes  columnaris. 335. — Münstcri. V. 18. 
Equus fossilis. 249, 628. V. 95. Erbsenste in mit Aragon. V. 113. Erdbeben  vom 
15. Januar 1858. V. 29, 30, 37. — (oceanisches) in der Nordsee am 5. Juni 1858. V. 123. 
Erdbr  and-Gesteine im Leitmeritzer Mittelgebirge. 440. — im Saazer Becken und der 
Teplitzer Bucht. 533, 534. Erd fä l le im Gyps. 148, 157. E rhebungs-Krater  des Tra- 
chytcs. 418. Erlässe,  das Bergwesen betreffend. 701. Erupt ions-Kege l  des Trachytes. 
V. 34, 45. E rup t iv -Ges te i  ne des indischen Archipels. 294. — (Verhältniss der) zu 
metallischen Lagerstätten. 572, 574. E r zg än gc  im Leitmeritzer Erzgebirge. 556, 559,563,
564,565,570,572,573, 574. V. 41. E r z- L a ge r s t ä t t e n  von Brixlegg und Kitzbüchl. 
V. 96. —  von Göllnitz. V. 83. — von Rochlitz. V. 91. Erz-Zonen des böhmischen Erzge
birges. 571. V. 42. — der Freiberger Erzgänge. V. 39. Es ino-Sch ichten in  der Lombar
die. 137, 141, 468, 474. V. 32, 33. — von Raibl. V. 41. Es ox Lucius (fossil). 637. Eu kl as 
in Russland. V. 29. Eupat agus  sp. 117, 384 Anmerk. Evonymus Haidingeri. V. 3. 
Exha l a t io ns-Spa l t en  im Alaunstein - Gebirg. V. 119. Exogyra  Columba. 149. V. 73, 
81, 113. Exogyren-Sandste in  in Galizien. 154.

F a g u s  castaneaefolia. 345. V. 148. Fah l erz-Sch l iche ,  Probe. 296. Faluns- 
Ge b il de des Wiener Beckens. V. 67. Farn wedel im Lignit - Tegel. V. 148. Fascicu- 
lar ia  sp. 600. Fauna (alpin-nordische) der britischen Inseln. 580, 584. —  der britischen 
Inseln (eingewanderte). 582,583. — der Eiszeit. 601, 602, 605, 606, 611, 614, 615 (Tabelle), 
617, 618, 623, 624, 625, 626, 636, 659. — (gegenwärtige) der britischen Meere. 594, 595,
597, 600, 607, 608, 609 (Tabelle), 611, 612 (Tabelle). 624, 625 .---- der britischen Inseln
und deren Beziehungen zu den neueren geologischen Veränderungen. 575,632,633.----von
Nord-Amerika. 629, 630. — der nach - glacialen Epoche. 628, 629, 630, 631. — (marine) 
der Ostküste von Nord-Amerika. 613, 614, 615 (Tabelle), 617, 635. — der Raibler Schichten. 
V. 32, 40. Fe l dspa th  in den krystallinischen Schichten des Riesengebirges. V. 18. — im 
Trachyt von Telkihänya. V. 150. — -Greisen.  567. V. 41. Fe l s i t  im Leitmeritzer Erz
gebirge. 555. V. 41. — mit Zinnerzen auf Gängen. 564. V. 41. — -Porphyr  durch einen 
Gang von aufgelöstem Porphyr verschoben. 431. — —  auf grauem Gneiss. 554. — — in
Kugeln, Platten und Pfeilern. 432 .----des Leitmeritzer Basalt - Gebirges. 431. — — auf
rothem Gneiss. 4 3 1 .---- der Teplitz-Karbitzer Bucht. 530 Durchschn. Fes t land  (atlan
tisches) der Mioccn - Periode. 587, 588, 589, 590. — —■ —  — dessen Ostgränze. 587. 
Feu erstein im Exogyren - Sandstein. 154. —  im rothen Ammoniten - Kalk. 481. F is che  
aus der Braunkohle von Sagor. V. 49. —  in triassischen Schichten. 159. F isch-Fauna 
(jetzllebcnde) der britischen Meere. 594,595.----des atlantischen Oceans. 618.--- Sch ie 
fer in Mähren. 50,51,104,127,128.----von Mentnu. V. 35 .---- im Rothliegenden. V. 38.
—  — von Scefeld. V. 40. F is chz ähne  im Neogenen. 380, 381. V. 9. — im Nummuliten- 
Gestein. 113,116,120. F issurcllaG racca.606,650. FleckcnmergelmitAmmoniten.V.94. 
FI ora (allgemeine) der britischen Inseln. 581. — (alpine) der britischen Inseln. 580,584, 
624, 633. — der Azoren, der Canarien und Madeira's. 588, 634. — des Basalt-Tuffes im 
Leitmeritzer Mittelgebirge. 403. — (eingewanderte) der britischen Inseln. 582, 585, 586, 587, 
591, 633. — (gegenwärtige) der britischen Inseln und deren Zusammenhang mit neuen geo
logischen Veränderungen. 575, 632, 633, 650. — — der britischen Meere. 593, 607, 608, 
609 (Tabelle), 610, 611, 612 (Tabelle), 660. — — von Nord-Amerika. 629. — (miocene) 
von Köflach. V. 3. — (tertiäre) der böhmischen Becken. 542 — 548 (Tabelle). — — von 
Feistritz. 345. — — des Mainzer Beckens. 542 — 548 (Tabelle). — — der Molasse in der 
Schweiz. 542 — 548 (Tabelle).---- des nicderrheinischen Beckens. 542 — 548 (Tabelle).
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----der österreichischen Becken. 542—S48 (Tabelle).---- der Schweiz. V. 134. — (Ver
theilung der gegenwärtigen) auf den britischen Inseln. 577, 378, 585, 660. F l u s s spa t h  
mit körnigem Kalk. V. 18. — im rothem Sandstein der lombardischen Alpen. V. 33. Form
sand von Tiirrach. 228. Fuchs (fossiler). V. 147. Fuco iden  in Alaunschiefer. V. 78. 
■— (v. F ischer-0 os te r ’s Werk über die Schweizer). V. 135. — (fossile). V. 77. — in 
Gailthaler Schichten. 333. — in den Gurkfelder Schichten. 271. V. 49. — im Nummuliten- 
Sandstein. 125. — -Mergel mit Aptychen. 479. — — des Neocoms. 492. V. 97. — — der 
oberen Kreide. 493. 494 Fig. 5. — — des oberen Lias. 481. Fucus antiquus. 333. V. 77. 
Fundamenta lz ah l en  der chemischen Grundstoffe (Wechselverhältniss der) nach Dumas. 
V. 7. Fung ia  sp. 600. Fusus antiquus. 603, 605, 613, 626, 653. — Bamfius. 606, 607, 
652. — Barvicensis. 606, 652. —  Basteroti. 380, 385. — cinereus. 606. — contrarius. 606,
614, 620, 626, 653. — corneus. 605. — crispus. 606, 653. — despcctus. 653. — Fabricii.
606.-— Forbesi. 606, 653. — fornicatus. 627. — Glomus. V. 67. — Islandicus. 653.
— muricatus. 652. — reversus. 613. — Sabini. 627, 653. — scalariformis. 602, 606, 652.
— subcarinatus. V. 121. — sp. nova. 653.

O a b b r o  von Göllnitz. V. 83. — auf den niederländisch-ostindischen Inseln. 289, 294.
G a i l t h a l e r  Kalk in Kärnthen. V. 59. — Sch i ch ten  des Grintouz. V. 127 Profil.----
im Isonzo - Thale. 333, 360 Fig. III, IV, 361, 362 Fig. VI. — —  in Istrien. V. 93. — — von 
Laibach. V. 82. — — in Unter - Krain. 266. V. 38. Gal ione l la varians. V. 35. Galmei  
von Arkansas. V. 104. — Proben. 296, 697. Gang-Basal t  in Basalt-Tuff. 408 Fig. 3, 410 
Fig. 5 n. 6, 411 Fig. 7, 424 Fig. 9, 525 Fig. 10, 427 Fig. 11. — im Granulit. 438 Fig. 15.
— im Trachyt. 410 Fig. 6. Gang-Gran it .  679. Gasteropcden-Ka  1k von St. Stefano. 
V. 127. — in Unter - Krain. V. 49. Gaul t  im westlichen Mähren. 39, 45. Ge lb-B le ie r z  
im Tiirracher Eisenlagcr. 196. Gelb-Eisenste in  im Saazer Tertiär-Becken. 525. Geo
de n von Braun - Eisenstein. 253, 254, 255. Gerö l l  (tertiäres) bei Tabor. 688. — (loses) 
von krystallinischen Gesteinen. 62. Gerv i l l i a  bipartita. 140, 470. V. 17, 33. —  costata. 
159. — inflata. 139, 476, 478. — Reich». V. 73. — salvata. 463. — socialis. 159,267. 
V. 111. Glaci  a I-Ab sä tz e: siehe „Dr i f t “ und „Ei sze it“. Glanzk ohl e im Basalt-Tuff.
420, 421, 422, 424 Fig. 9. 425 Fig. 10, 427 Fig. 11. ■— von Gang-Basalt durchschnitten. 408 
Fig. 3, 411 Fig. 7. — im Saazer Becken. 528, 538. G l askop f  der Krainer Diluvial-Lehme. 
253, 254 Fig. 6 u. 7, 255 Fig. 8. G le tscherspuren  im Natterer-Graben. V. 101. Gl ie
der th i e r-Fa u n a (jetztlebcnde) der britischen Meere. 595. G l immer  im Gneiss von
Tabor. 664, 665. — im Karpathen-Sandstein. 56. — im Taborer Granit. 678 .-- Greisen
566,567. — -Sandste in  der unteren Schiefer von Turrach. 203. G l immersch ie fe r  
mit Amphibol-Gestein. 187, 431. — mit Bleiglanz bei Turrach. 186. —  im böhmischen Rie- 
sengebirge. V. 17, 18. — am Corner See. 438. — mit Granaten. 430. — mit Kalklagern. 
187, 431, 553. V. 18. — des Leitmeritzer Erzgebirges. 552, 553. — des Marmaros. V. 143, 
144. — (thonschieferartiger). 189. G lyp to s t robus  Europaeus. 403. V. 148. Gneiss 
mit Amphibol. 669, 670, 671, 672. — in Amphibol - Gneiss übergehend. 663. ■— im böhmi
schen Riesengehirge. V. 15. — (feldspathreicher). 665. — (flasriger). 668, 669. — (gra- 
natfiihrendcr). 551. — (graphithaltiger). 666, 672. — (grauer) unter Felsit-Porphyr. 554.
— — unter Phonolith-Tuff. 430. — — mit Zinnerz in Gängen. 562. — mit körnigem Kalk.
669, 670, 671, 672. — des Leitmeritzer Erzgebirges. 549, 550. V. 41. — mit Orthoklas-Aus- 
scheidungen. 551. — mit Quarzit-Schiefer. 674. — (quarzreicher). 665. —  (rother) unter 
Felsit. 431. —  — von Gross-Czernosck. 430. — um Tabor. 663, 664, 666, 667. — bei Tur
rach. 188, 199 Fig. 2, 200, 225 Fig., 225, 226. — -Blöcke in eocenen Ablagerungen. 109, 
110. — -Gran i t  um Tabor. 669, 675. Gold in Niederländisch - Indien. 286, 287, 289. 
Gon io p t e r i s  Stiriaca. 403. Gosau-Sch ichten (Cephalopodcn der). V. 75. Gran i t  
im Bakonyer Wald. V. 102. — im böhmischen Riesengehirge. V. 17. — in Gängen. 679.
—  des Jeschken-Berges. V. 92. — des Leitmeritzer Erzgebirges. 549, 553, 574. V. 42. — des 
Mincow- Gebirges. V. 114. —  in Niederländisch-Indien. 284, 285. — (porphyrartiger) um 
Tabor. 675, 676. — (schwarzgrauer). 678. — um Tabor. 663, 668, 669, 675, 676. — (tur- 
malinfShrender). 667, 679. — (zinnführender). 372, 573. — -Blöcke in eocenen Ablage
rungen. 109, 110, 111, 116, 131, 133. — -Bruchst ücke  in eocenem Conglomerat. 49.
--- Gneiss um Tabor. 669, 67.5, 676. — -Greisen. 567, 569. V. 41. Gran i t i t  von
Friedland. V. 110, 111. — des Jeschken-Berges. V. 92. —  -Blöcke im Eocenen. 109, 110. 
Gr an ul it mit Basalt. 438 Fig. 15. G raph i t  in Gneiss und krystallinischen Schiefern fein 
vertheilt. 666, 672, 681, 682. Grauwacke von Basalt gehoben. V. 36, 49. —  (Conglome
rate der). 41. —  von Göllnitz. V. 83. — (Kalk der) im westlichen Mähren. 40, 41. — in 
Klein-Asien. V. 85. — mit Lagern von kohlensaurem Zink. V. 104. — im östlichen Ungarn. 
V. 143, 144. — (schwarze). V. 82. —  im westlichen Mähren. 39, 40. V. 51. Greisen mit 
Zinnerzen. 566, 568. Grestener Sch ich ten bei Idria. V. 18. Grobka lk  in Galizien.
152, 153. G rossdo rne rSch ic h t en .  271 Fig. 3 u. 4, 272. Grünerde  im Basalt-Tuffe 
von Atschau. 435 Fig. 14, 436. Gr i insand unter Gyps. 149. Grünstein (Erz-Lagerstätten
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im). 573. — Grauwacke und Glimmerschiefer durchbrechend. V. 144. — auf Java. 291.
—  von Nagyäg. V. 15. — von Neutitschein. V. 50. G ryphaea  Arcbiaciana. V. 130. Gurk- 
felder Sch ich ten .  270, 271 Fig. 3 u. 4, 273, 274. Gut tens te iner Kalk (Bedeutung 
der Benennung). 337. —  — im Isonzo - Thale. 338. — — der Lombardie. 462, 463, 465 
Fig. 1 .--- im nördlichen Tirol. V.101.---- im östlichen Ungarn. V. 143. — — (verän
derter) des Grintouz. V. 127 Profil. —  Sch i ch ten  von Fünfkirchen. V. 111.----in Unter-
Krain. 267, 271 Fig. 3 u. 4. Gyps (Erdfalle im). 148, 157. — (fasriger) in Galizien. 147.
— mit Lagen von Kalk und Mergelthon. 150. — des Lias. 474. —  mit mineralischer Holz
kohle. 147. — der Nord-Karpathen-Länder. 142,148. V. 14. — im Quecksilber - Lager von 
Vallalta. 443. — der Haibler Schichten. 473. —  im Salzthon. 152. —  (triassischer) der 
Lombardie. 463, 464. — im Turracher Erzlager. 196. — -Lager in Galizien (Anweisung
zur Auffindung der). 157. — -Spath bei Lemberg. 1 4 5 .---- in den Nord - Karpathen-
Ländern. 144, 146, 147,155.

H a l l s t ä t t e r  Ka lk  von Biliar. V. 120 .---- von Fünfkirchen. V. 111. —  — im
nördlichen Tirol. V. 101. — S c h i c h t e n  des Grintouz. V. 127 Profil.---- in Unter-
Krain. 267, 268, 269 Fig. 2, 271 Fig. 3 u. 4, 275, 276. V. 49. Halob ia  Lommeli. 268, 338,
466, 468, 469, 470. V. 33. Halob ien-Kalk .  338 .--- Schiefer .  466. V. 33. H a n
(fossiles) in Glanzkohle. 421. — — im Tertiären des indischen Archipels. 294. Haupt- 
Cong lomera t  von Turraeh. 207,211 Fig. 3, 227.---Do lom i t  in Tirol. 474.--- K a l k 
lager von Turraeh. 225 Fig. 4. Hel ix denudata. 473. —  glabra. 437. — inflexa. 394. 
V. 49. — semiplana. 437. —  sp. 114. V. 95. — in Brandschiefern. 534. —  im Diluvial- 
Lehm. 62. — in verhärtetem Kohlenletten. 529. — -Mergel. 436, 437. Hemiaster  ver- 
ticalis. 116. H i er lu tz-Kal  k iin Isonzo-Thale. 341,342. Hi p po ther ium sp. 433. V. 113. 
H i ppu r i t en-Cong lom era t  der Majolica. 491. — der oberen Kreide. 492, 493. Hip- 
pur i tes  Cornu vaccinum. 492, 493. — sulcatus. 354. H i rschgeweihe im Diluvium. 
V. 132. Hochebene (untermeerische) des atlantischen Oceans. 589. Höhen-DarStel 
lung  (vereinfachte) nach der Guggenberger ’schen Methode. 234. V. 59. Höhenmes
sungen in Kärnthen. 164. — in den kleinen Karpathen. 161. — in Mähren. 8, 15, 21, 23, 
25, 27, 80, 82. —  in Ocsterr.-Schlesien. 80, 82. —  bei Ofen. 164. — an der tirolisch-hay- 
rischen Gränze. 309. V. 56. Höhensch ich ten-Kar te  (Major Papen’s). V. 124, 134. 
Höh le in der Grauwacke. 40. —  bei Theissholz. V. 147, 148. Höhlen im Karst - Gebirg. 
366,373. Höh le nbä r  von Theissholz. V. 122, 147. Ho last er granulosus. V. 73. Holz 
von Coniferen in Arkosc. V. 38. —  (verkieseltes). V. 2. Hornstein  mit Belemniten. 480.
— im eocenen Mergel. 134. —  im Fiieoi'den-Mergel. 479. — im grauen Lias-Kalk. 485, 486.
— in der Majolica. 491. —  (rother) im Ammoniten - Kalk. 482, 484, 487. — — im Thone
des Rotbliegenden. V. 3 8 .--- Kalk mit Aptychen. V. 129. — .—  (schwarzer) über St. Cas-
sian-Schichten. 336. Hyaena spelaea. V. 113,147. Hy d rog raph  ie des Isonzo - Thaies.
325, 326, 328, 329. — von Unter-Krain. 239, 261, 262, 263, 264, 265. V. 61. — des west
lichen Mährens. 20. 53.

I n d u s t r i a  1 -Privi legien.  178, 301, 512, 704. I ndus t r ie-Auss te l lu ng  zu 
Paris (1855). V. 9, 10. Inoceramus annulatus. V. 73. —  concentricus. V. 73. — Cuvieri. 
V. 73. — mytiloides. V. 73. — planus. Y. 73. — striatus. V. 73. — sp. 344. Inseln (Ein
teilung der) nach St rabo .  624 Anmerk. 2. Inse lket te  der Nordsee (Vorrücken des 
Meeres gegen die). V. 104. I s oca rd i a  Cor. 382, 383,384,622. Jug l an s  elaenoides.
403. J u r a-Ammon i t en  der Süd-Alpen. V. 47, 48. — -Geb i lde  im Isonzo-Thale. 342, 
343. — — der Lombardie. 486. — — in Unter-Krain. 276. — -Kalk im nord-östlichen 
Ungarn. V. 143. — — (weisser) im westlichen Mähren. 41. V. 52. — -Petrefacte aus 
Pommern. V. 88.

K a a d c n e r  Grün  (Griinerde). 435, 436. Ka lk  mit Crinoi'den und Brachiopoden im 
Isonzo-Thale. 342. —  (dolomitischer) des Muschelkalks. 159. —  (dolomitisirter). 192, 194, 
206, 461. V. 69, 71, — (eocener) auf Madura und Borneo. 291, 294. —  von Esino und Lenna.
141, 468, 473, V. 32, 33, 124. — mit Feldspath, Malakolith und Disthen. V. 18. —  der Gail
thaler Schichtcn. V. 59, 127. — der Grauwacke im westlichen Mähren. 40, 41. —  der Gurk- 
feldcr Schichten. 270. —  (Guttensteiner). 337, 338. V. 111, 120. 127, 128, 131, 143.
— (harter, dolomitischer) der Kreide. V. 71. —  im Haupt - Conglomerat von Turraeh. 209.
— (knolliger). 41, 119, 153, 157. — (körniger) im Gneiss mit Amphibol und Quarzit. 663,
670, 671, 687 Fig. 3 . ---- im Glimmerschiefer. 187, 188, 431, 553 .----- mit Lagern von
Braun-Eisenstein. 188, 245 Fig. 8. —  — mit Phyllit und Pegmatit. 681, 682 Fig. 1, 683, 
685 Fig. 2, 686- — von Kurowitz. 43, 44. —  des Lias in der Lombardie. 474, 475, 476, 480,
482, 484, 485. — mit Megalodon triqueter. 269, 469. V. 93, 97. — des Naszal-Berges. V. 95.
— (eoccner) der Lombardie. 487. — (neogener) in Unter-Krain. 376. — der oberen Kreide 
bei S. Stefano. 694 Fig. 1. — der oberen Trias in der Lombardie. 469. — (oolithischer) 
des Jura. 343. — — der Kreide. V. 82. —  — des Lias. 480. — — in Unter-Krain. 353. 
V. 82. — der Raibler Schichten. 471, 472. — (rother) des Jura mit Ammoniten. 343, 344,
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364 Fig. VIII. — (schiefriger) mit Aptychen. 43. — (schwarzer) mit Posidonomya• 460.
---- der Trias. 338, 339, 340, 360 Fig. III, 361 Fig. IV u. V, 363 Fig. VI. -  der Stram-
berger Schichten. V. 57, 58. — mit Terebrateln. 1S9. — (Teschner). 45. — (triassischer) 
im Saroser Comitate. V. 97. — am Ufer der Gurk. 260 Fig. 1. —  in Unter-Krain, dessen 
Lagerung. 273, 274, 275 Fig. 5, 276. — des unteren Schiefer von Turrach. 205, 206. — der 
unteren Trias in der Lombardie. 461,462. — (weisscr) des Jura. 41. — -Absätze  der 
historischen Zeit. V. 114 .--- Blöcke (crratische) von Meerthieren angebohrt. V. 101.
— -Cong lomerat  des Isthmus von Korinth. V. 8 6 .---Lager  (liegendes) von Turrach.
190, 192, 194, 199 Fig. 1 u. 2, 222, 225 Fig. 4, 226. V. 5 7 .--- Mergel mit Ceratiten. 340.
— — der Grossdorner Schichten. 270, 271. — -Schie fer (lithographischer). V. 123.
— — (triassische). 336, 337, 338, 339.-- Spath im Muschelkalk. 159. — im Trachyt. 76.
---Stein.  Analysen. 173, 174, 297,507.---Tuf f  von Prerau. 51 .---- in Unter-Krain, 270.
Kao l in :  siehe „Porze l lanerde“. Karpathen-Sandste in  (älterer). 108 Fig. 1 u. 2. 
V. 52, 144. —  Analyse. 105. — (Conglomerate in). 48, 49. — (eocener), 48, 49, 50, 57,
103, 105, 106, 108, 122, 123, 126 Fig. 6,7. V. 115, 144.----mit Bruchstücken von Mergel-
schiefer. 122. — mit Pflanzenresten. 58. — im Saroser Comitate. V. 97. — (Trachyt in 
Berührung mit). 66, 79. — der ungarisch - gnlizischen Karpathen. V. 84. — des ungarisch
mährischen Gränzgebirges. V. 94. —  im westlichen Mähren. 45, 46, 47, 55, 56. V. 51, 52. 
Kar te des nord - westlichen Böhmens (Jo ke ly ’s). V. 61, 63. — von Tirol (v. Hauc r ’s 
Uebersichts-). V. 74, 75. — von Unter-Krain (L ip o ld ’s). V. 60, 62. Karten  des k. k. mili
tärisch - geographischen Instituts (Preisverzeichniss der). V. 154. Keckia annulata. 47. 
Kel l ia rubra. 615, 617. — suborbiculata. 622. Kesse l lhä ler  in Unter-Krain. 265. 
Keuper  der Lombardie. 138, 139,474. — bei Weimar. 160. K ies-Gänge im Leitme
ritzer Rrzgebirg. 556, 559 Anmerk. 2, 561, 572, 573,574. K iese l-Co d gloinerat  mit 
Hippuriten. 491. — -Erde (Absätze von) mit Pflanzenstängeln. V. 151. — — im Stangalp- 
ner Anthracit. 217. — -Kalk (diluvialer) mit Schnecken. V. 153. — —  des unteren Lias.
480. — -Schiel 'cr (eisenschüssiger), Analyse. 504. Kl ima der Eiszeit und der nächst 
jüngern Epoche. 633. K l ip penka l k  mit Aptychen und Belemniten. V. 82. — im ungarisch
mährischen Gränzgebirge. V. 94. — im Thale der Waag. V. 113. Knochenhöh le  bei 
Theissholz. V. 147. Kno l lenka lk .  44, 119, 153, 157,465. — in eocenen) Mergel. 119.
— im Nulliporen-Kalk. 153. Kössener  Sch ich ten  bei Fünfkirchen. V. 111. — der Lom
bardie. 473, 475, 476, 477, 478, 479 Fig. 2, 484. V. 32. — in Nord-Tirol. 474. — im nord
östlichen Ungarn. V. 143. — im Saroser Comitate. V. 97. — der Tarnthaler Kofel. V. 121.
— in der Thuröcz. V. 129. Kon inck ina  Leonardi. 268. Kora l len-Crags (Fauna des). 
601,606,621,622(Tabelle),626. — -Kalk (tertiärer) des Waschbergs. 112, 113. Kosmos 
(Alex. v. I lumbo 1 d t's), 4Bd.V.19,20. Kra te r auf Java. V. 103. — auf der Insel Neu-Amster-
dam. V. 28 .------ St. Paul. V. 26, 27. — (erloschene) des Köhlerherges. 14, 15. V. 36, 50.
--- von Messendorf. 13, 14 .---- von Orgiof. 3 Fig. I, II, 4,5,6,59,67,68. V. 34,45.---- in
den Trachyten des nördlichen Ungarns. V. 98, 128, 150. Kreide im Basalt-Gebiete des Leit
meritzer Mittclgebirgs. 429, 430, 431. —  des Birnbaumer Waldes. 353,354. — im Isonzo-Thale. 
344,349, 350, 353, 359 Fig. I, II, 362, 363. — im istrischen Küstenlande. V. 81, 92, 93. — des 
Leitmeritzer Kreises. 570, 571. V. 72, 74, 91, 92. — (obere) in der Lombardie. 492, 493, 
494 Fig. 4, 5. — auf Rothliogendem. 240 Fig. I. — in Unter-Krain. 269, 274, 276. V. 69, 
70, 71, 82. — (Verhältniss der nord - karpathischen) zum Gyps. 149, 150, 154. — -Kalk 
mit eisenführendem Diluvial-Lehm. 247 Fig. 1, 248 Fig. 2, 3. — — (gelber) mit Radioliten. 
V. 82, 92. — — (harter, dolomitischer). V. 71. — — (oberer) bei S. Stefano. 694 Fig. 1, 
V. 127. — -Mergel mit gediegenem Schwefel. V. 105. — — mit Inoceramcn. V. 86, 113,
114. — -Sandstein mit Pllanzenrestcn. 493. Krus tentli i ere der Raibler Schichtcn. 
V. 40. Ku pfererze auf Borneo. 287. — auf Kohlenflötzen. 241 Fig. 2, 244 Fig. 6, 7. V. 55.
— im oberen Schiefer von Turrach. V. 57. K up ferg lanz  im Anthracit. Y. 55. K up fe r 
kies,  Probe. 296. — im Trachyt. 76. Kup fe rsch ie fe r  im Rothliegenden. 243 Fig. 5. 
V. 46, 91.

L a b r a d o r  im Trachyt. 69. Lacuna  Montagui. 616, 651. — neritoides. 616.
— vincta. 605, 616, 651. Lamnasp.  380. Las t raea styriaca. 403. Laurus princeps. 
V. 19. Lava (basaltische). 11, 12. — des Köhlerberges. 14. V. 36, — von Messendorf. 13. 
—von Orgiof. 7, 67, 68, 71, 74. V. 34. — des Rautenberges. V. 35, 36. 50. — von Telki- 
bänya. V. 98, 150, 151. Leda Doffneri. 476. — hyperboraca. 606, 615. — minuta. 605, 607, 
615, 624, 647. — oblongoides. 648. — pygmaea. 606, 647. — roslrata. 606 , 607 , 647.
— sp. nova. 648. —  (Kennzeichen der Gattung). 647. Lehm (blauer) von Turrach. 228.
— (diluvialer) mit Eisensteinen in Unter - Krain. 246, 247 Fig. 1, 248 Fig. 1 u. 2, 249 Fig. 4,
250, 252. V. 5. — — auf Lignit-Schichti*n. 248, 249 Fig. 4 . ---- des Saazer Braunkohlen-
Beckens. 522, 523, 526, 527, 528. mit .Helix. 62. — (quartärer) des Leitmeritzer Mittel
gebirges. 432,433.----des Saazer Beckens. 534, 535. — (tertiärer) bei Tabor. 688. — im
westlichen Mähren. 61. Lehmerz von Turrach. 195, 199 Fig. 1 u. 2, 200, 201. Lei tha-
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Kalk mit Austernbänken. V. 114. — (Mineralquelle im). 229. — im Neograder Comitate.
V. 129. — in Unter-Kram. 389,392. V. 9,49. Le i tp f l a nzen  der pcrmischen Formation 
(G einitz's Werk über die). V. 106. Lcpidop ides brevispondylus. Sl. — dubius. 61, 128.
—  leptospondylus. 50, 104, 128. Lep i do tus  sulcatus. V. 40. Lep ton  squamosum. 621. 
Let t en  (blauer kohlenführender) des Rothliegenden. 242 Fig. 3, 4. — (braunkohlenführen
der) des Saazer Beckens. 523, 525, 526, 527, 528. — mit Sandlagen des Saazer Bcckens. 534. 
Let t enkoh le  bei Weimar. 159. Leuciscus brevis. V. 35. Lexikon für das Kaiserthum 
Oesterreich (v. Zepbarov ich ’s mineralogisches). V. 124. Lias im Isonzo-Thale. 341.
— (oberer) der Lombardie. 480, 481. — (unterer der Lombardie). 473, 474.---Dolomit
(oberer). 475, 476, 477 .----in Nord - Tirol. V. 101.----Kalk (grauer) der Lombardie.
485 .----von lnduno. 481.----- (rother) mit Ammoniten. 482, 483, 484.---- der Tarn-
thal-Köfcl. V. 120, 121. L ig n i t  von Köflach. V. 110. —  - F lö tze  in Unter-Krain. 248,
249 Fig. 3, 395 .--- Sch i e f er thon  der Saazer und Teplitzer Recken. 530 Durchschn.
L ima fragilis. 622. — lineata. 159. — multicostata. V. 74. — striata. 159, 160. — subau- 
riculata. 622,624. L imnaeus  medius. 437. — miaor. 437. — sp. 534. L in th i a  irre- 
gularis. 116. — sp. 116. L i t er a tu r  (geologische) der Lombardie. 446. L i t hodendron  
sp. V. 121. L i t hodomus  lithophagu9. 385. L i to ra l -Absä tze  der secundären Epoche. 
V. 58. L i t o r i na  expansa. 606, 616. — litorea. 605, 613, 626, 627, 651. — neritoides. 605.
— palliata. 616, 651. — rudis. 602, 616, 651. Löss im Waag - Thale. V. 83. —  im west
lichen Mähren. 51, 61, 62. Lor ipes undularia. 626,642. Lot t ia  fulva. 623. — parvula. 
626. — testudinalis. 616, 650. — virginea. 600, 650. Loxoncma Meneghinii. 141. Luc ina  
anodonta. 382, 383, 385. — Astartea. 642. —  circinaria. 153. — Columbella. V. 114.
— elliptica. 639. — flexuosa. 605, 615, 641. — gyrata. 626. — Haidingeri. 382, 383, 384,
385. V. 9. — lenticularis. V. 73. — Radula. 615, 626, 642. —  rotundata. 622. — ondu- 
laria. 642. — sp. 155, 383, 384. Lunul i tes sp. 600. L u t r a r i a  convexa. 382, 383. V. 9.
— Listen. 626. —  sana. 382.

M  acropneus ter  pulvinatus. 116, 121. Mactra arcuata. 626, 639. — deaurata. 
615. — inflata. 383. — solida. 605,620, 626, 638. — stultoruin. 626, 638. — subtruncata. 
626, 639. —  arcuata. 626, 639. Madrepora raristella. 115. — Taurinensis. 115. Madre- 
poren-Schichten.  475. Maeandr ina  angigyra. 115. —  reticulata. 115. Magneteisen  
im Leitmeritzer Erzgebirge. 573, 574. — im Trachyt. 69, 76. V. 130. Ma jo l i ca  (neocomer 
Kalk). 487, 489 Fig. 3, 490, 491, 492. V. 32. — des unteren Lias. 480. Malachi t  auf 
Kohlenflötzen. 241 Fig. 2, 244 Fig. 6, 7. Ma lako l i th  mit Disthen im Kalk. V. 18. — (erz
führender). V. 91. Ma l lo tus  villosus. 637. Mande ls te in  mit Olivin-Basalt. 409 Fig. 4. 
Mando la t a  (Qeckiger Kalk des unteren Lias). 480. Manganschaum. 196. Margar i ta 
arctica. 616. —  cinerea. 616. — inflata. C06. —  undulata. 616, 657. —  vulgaris. 616. 
Marmor bei Turrach. 226. — von Vasköh. V. 120. — des oberen Lias der Lombardie. 481. 
Mar tes  sp. (fossil). V. 147. Mastodon angustiden9. 629. — Arvernensis. V. 88. — lon- 
girostris. V. 88. Meeres (Einbruch des nach - tertiären) in den östlichen Theil des Wiener
Beckens. V. 101. — (Vorrücken des) gegen die Inselkette der Nordsee. V. 105.---Boden,
dessen Erhebung am Schlüsse der Miocen - Periode. 587, 623,624,627. — -Fauna des 
argei’schen Meeres. 625. — — des atlantischen Ocean9. 615. — — der britischen Inseln.
594, 595, 596, 597, 598, 599, 613, 621, 6 3 3 .--------- (glaciale). 636.----------(Tie-
fen-Zoncn der). 607, 609, 610, 612. — -Flora der britischen Inseln. 593. — -Gebi lde 
(neogone) in Unter-Krain. 374, 383, 392. —  - Gestade (gehobene) der historischen Periode. 
631. Mega lodon  Carinthiacus. 340, 360. V. 128. — scutatus. 474. — triqueter. 269, 469,
475, 476, 477, 478, 479. V. 93, 97. Melania Escheri. 393, 394. V. 9, 49. — sp. 395. 
V. 95. Melanops is Martiniana. 107. M e la phy r  des Rothliegenden. V. 45, 92, 93. 
Melet ta longimana. 104, 128. — sardiniles. 104. Men i l i t -Sch ie fe r  in Mähren. 50, 
104,127,129. Mergel  (blauer) mit Fusus und Pflanzenresten. V. 121. — (bunte) des 
Keupei'9. 160. — (eoccner). 105, 108 Fig. 1 u. 2, 129, 130 Fig. 8 u. 9, 132, 133 Fig. 10, 
135, 136, 355. V. 86, 112, 114. — mit Fucoiden. 491, 494 Fig. 4 u. 5. V. 48, 49. — mit 
Grünerde. 435 Fig. 14, 436. — (kalkig - thoniger) des Neogenen in Unter - Krain. 374, 380.
— des Klippenkalkes. V. 82, 94. — des Menilit-Schiefcrs. 128. — des Muschelkalkes. 158, 
159. — (pflanzenführender) bei Idria. V. 18. — (schwefelführcnder) der Kreide. V. 105.
— mit Septarien. V. 95. — (tertiärer) in Ost - Galizien. 152, 153. — in trachytischen 
Schlacken cingeschlossen. 67, 68, 79. Merge lka lk  mit Aptychen und Ammoniten. V. 82.
— von Podmeuz. 361. — des unteren Lias. 479, 480 Fig. 2. Mergelsch iefer (Bruch
stücke vom) in eoecnem Sandstein. 122. — (dunkle, eisenführende) des Karpathen - Sand
steins. 46, 56, 57, 58. — (kalkige) der Grossdorner Schichten. 270, 271. — des Karpathen- 
Sandsteins. V. 52. — mit Knollenkalk. 119. —  auf Lignit. 249 Fig. 4. Mesodesma Jau- 
resii. 615. Metamorphose der Gesteine von Brixlegg und Kitzbüchl. V. 69. Me teor i t  
von Kakowa. V. 110, 111. Micraster  Cor anguinum. V. 73. — gibbus. 116. Mineral 
b i ldungen (secundäre) im Trachyt. 75. Minera log ie  von Gross-Britannien und Irland
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(G rcg ’s und Let tsom’sj. V. 66. — (Prof. Schabus ’ Anfangsgründe der). V. 136. M i
n e r a l que l l e n  von Bajmocz. V. 113. — von Bartfeld. V. 133, 144. — (eisenhaltige) im 
Trachyt. 78. Y. 36. 37. — im Honther Comitate. V. 114, 152. — im Kalk der Grauwacke. 40.
—  im Karpathen-Sandstein. 47. — von Kondrau, Analyse. 297. — von Krapina-Töplitz. 
229, 276, 277. — von Monfalconc. 497. Y. 99. — im Saazer Becken. 535. — vonSaidschütz 
und Püllna. 442. —  von S. Stefano. 689, 695 Fig. 2. V. 100, 127. — von Töplitz-Schönau 
(Böhmen). 432. —  von Töplitz (Mähren). 40. — von Trentschin-Teplitz. V. 132. — von 
Warasdin-Teplitz. 165. V. 68. — des Wenzelsbades. 437 Anmerk. 2. Miocen-Flora der
Schweiz. V. 135 .--- Periode .  Geologische Veränderungen vor deren Schluss. 587. —
-Schichten mit Braun-Eisenstein. Y. 99. — an Trachyt. V. 98. M i t ra  cornea. 626. — 
plicatclla. 121. —  sp. 606, 656. Mod io la  discors. 615, 617, 622. —  discrepans. 615, 617.
— glandula. 616. —  nigra. 615. — Schafhäuteli. 477. — vulgaris. 605, 607, 615, 648. — 
sp. 112. Mol asse des Beckens von St. Pölten. 106. — (Pflanzen der Schweizer). 542 — 
548 (Tabelle). V. 134, 135. — (schweizerisch-bayerische). 107 Anmerk. 2. Monodon 
monoceros. 636. Montacuta bidentata. 640. — ovata. 621. ■— substriata. 621. Mott 
(aufgelösteLagerausfüllung) von Turrach. 195, 196. Murex Erinaceus. 601, 606, 626, 652. 
Musche lbänke von Uddewalla. 601, 602, 603. M usche lka l k  der Lombardie. 462,
464, 465 Fig. 1. —- bei Reutte. V. 16, 17. —  um Weimar. 158. V. 17. Museum (k. mine
ralogisches) zu Dresden. V. 106. Muskowit  im Granite des Blanik. 667. Mya arenaria. 
603, 605, 615, 626, 638. — lata. 626, 638. —  truncata. 605, 606, 615, 638, 639. — Tugon. 
383. My ac i tes Fassaensis. 267, 336, 337, 461, 462. — sp. 159. - Myl iobates Toliapi- 
cus. 117. —  sp. 381. V. 9. Myoconcha Curionii. 140. — Lombardica. 140. Myopho
r ia elongata. 139. V. 17. — Goldfussi. 158, 160, 337, 338. — Kefersteini. 340. V. 40.
— Pes anseris. 159. — simplex. 267. — vulgaris. 158. — sp. 158. Myrica cordifolia. 
V. 13. — Joannis. V. 3. M y t i l u s  Antiquorum. 626. —  eduliformis. 159, 160.
— edulis. 602, 615, 620, 626, 648. —  incrassatus. 383. — vulgaris. 648. — sp. 112, 381. 
V. 149.

Wassa granulata. 655. — incrassata. 655. — Macula. 605. — Monensis. 606, 655.
— pliocenica. 606, 655. —  reticulata. 655. — semistriata. 655. Nat ica Alderi. 605, 657.
— Bowerbanki. 656. — catenoides. 626. — clausa. 606, 607, 616, 657. — Comensis. 141.
—  falcellata. 141. —  fastosa. 141. —  Gaillardoli. 159. — Groenlandica. 606, 623, 627, 
657. — helicina. Y. 67. —  helicoides. 657. — lemniscata. 141. — Lipoldi. 141. — longi- 
spina. 114. —  Meriani. 141, 470. — millepunctata. 379, 383. V. 8. — monilifcra. 626, 656.
—  Monstrum. 137. —  oolithica. 159. — Smithi. 606, 657. —  sp. 112, 379, 383, 385, 656. 
V. 95. Na t ic e l l a  costata. 267, 336, 337, 338, 340, 460, 461, 462. V. 111. Na tro l i t h  
im Trachyt. 76. Nau t i l u s  bidorsatus. 159. —  elegans. V. 73, 76. — lingulatus. 114, 117, 
120. — Sowerbyanus. Y. 76. — Zigzag. 120. — sp. 117. Neaera abbreviata. 623. — 
costata. 623. —  cuspiilata. 623. Neme,rt i l i tcs Strozzi. 127. Neocom-Kalk von Ku-
rowitz. 43,44.----iin nordöstl.Ungarn.V. 130.--- Mergel  in Liptau und Thurocz. V. 129.
----im Waag-Thale. V. 113.--- Sandstein  im nordöstl. Ungarn. V .144.---Sch i chten
(gestörte) zwischen Laveno und Brcbbia. 489. ■— — der Lombardie. 487. — — (Schiefer
der oberen). 42, 43, 4 5 .---- in Unter-Krain. 350, 351, 358, 360 Fig. III, 361 Fig. V, 362
Fig. VI, 363, 364 Fig. VII. V. 7 1 .---- im westl. Mähren. 42, 45. V. 5 2 .---- Wiener Sand
stein. 133 Fig. 10. Neogen-Cong lomerate  im Isonzo-Thale. 355.--- in Unter-Krain.
376, 377, 386, 393.-- Geb i lde  mitLigniten. 395.----des Süsswassers. 393, 395.---- in
Unter-Krain. 366, 368, 374. V. 8, 49. —  -Kalk in Unter-Krain. 375, 376, 378, 380, 381, 385.
V. 9 . --- Petr efa cte in Unter-Krain. 396. — -P f 1 a n z e n (Verhältniss der) zu den Eocen-
Pflanzen im Saazer Beckcn. 539.---Sandstein in Unter-Krain. 382. — -Schotter in Unter-
Krain. 356, 358 .--- Tegel in Unter-Krain. 374, 378, 384, 392,393, 394. V. 8. Nephe-
l in-Doler i t .  405, 412, 413 Anmerk. Ner inea Carpathiea. 346. —  Haueri. 346. — Re- 
nauxiana. 347. — Staszyci. 346. Neri ta  picta. V. 149. — sp. 112, 114, 393. Ner i t i na  
conoidea. V. 55. Noegge ra t h ia  sp. nova. 266. Novara-Exped i t ion .  Berichte aus
Brasilien. Y. 12.------ vom Cap d. guten Hoffnung. V. 13, 22.-------aus Java. V. 102, 103,
104, 122. — ---- von St. Paul und Neu-Amsterdam. V. 26, 27, 28. Nucu la  Cobboldiae.
626, 627, 646. —  hyperboraea. 615. — minula. 615. —  myalis. 615. —  Nucleus. 605, 
646. — oblongoidcs. 626. —  proxima. 646. — semilunaris. V. 73. — sulcellata. 139. — 
tenuis. 606, 615, 626, 646. — sp. 267, 268. V. 67, 101. — (Kennzeichen der Gattung). 647. 
N u l l i p o r a  polymorpha. 659. Nu l l ipo ren  in Glacial-Gebildea. 619. —  -Kalk in Gali
zien. 152, 153, 157. — Nummu l in a  laevigata. 122. —  scabra. 122. Nummul i ten-
Kal k mit Bohnerzen. 117.----amComabbio-See. 494.---- von Görz. 355. V. 92. — — in Nie-
der-Oesterreich. 108Fig. 1, 112,113, 115,119,131.----der nördl. Karpathen. Y. 94.---- im
nord-östl. Ungarn. V. 130,143, 144.----in Ober-Oesterreich. 104, 116.---- von S. Stefano.
694 Fig. 1.----des Tschitscher Bodens. V. 93.---- des ungar. Küstenlandes. V. 112.---S a n d-
stein vonGurdau. 111.----in Krain und Istrien. 359 Fig. I, I I .----in Nieder-Oesterreich. 125,
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126.----in Ober-Oestcrreieh. 117, 118 Fig. 3, 119.----im Saroser Comitafe. V. 97.---- in
Siebenbürgen. V.132.--- im westl. Mähren. 49 .---Sch ichten mit erratischen Blöcken. 109,
110, 113,132.----der Lombardie. 494, 495, 496.---- der ostindischen Inseln. 289.---- von
Taninge. V. 48. Nummul i te s  sp. 115.

O b s i d i a n  von Telkibänya. V. 150. Odon tom ia  plicata. 622. Oker  im tert. 
Schotter. 61. Olea Bohemica. 345. —  mediterranes. 345. O l i gocen-Sch ichten  im
Leitmeritzer Mittelgebirge. 403,428.----mit Ostreabei Mölk. V. 95.---- des Saazer Beckens.
540. O l i gok las  im Phonolith. 413. — im Trachyt. 69, 72, 74. Ol ivin-Basal t .  79, 
404,409 Fig. 4, 410 Fig. 6, 434 Fig. 12. Ompha l ia  Giebeli. 492. Ool i th-Kalk des
BirnbaumerWaldes.332,354,358.----vonBrescia (s.g. Conia)A80. — — mitPflanzenresten.
343.----mit Rhynchonellen. 353. Opal  im Basalt-Tuff. 435, 437. — im Trachyt von Telki-
bünya. V. 98, 151. Oph ic a lc i t  d. Tarnthalcr Köfel. V. 120, 121. Orb i tu l i ten-Sand- 
stein von Höflein. 124. O rb i t u l i t e s  subinedia. 122. Orograph i e  des Flussgebietes 
der Beczwa. 20, 21. V. 43, 44. —  des Isonzo-Thaies. 326, 327,328,331. — des Karstes.
373, 374. — des Leitmeritzer vulcan. Mittelgebirges. 399. — der Lombardischen Schicht
gebirge. 453, 454. — d. Umgebung von Tabor. 661, 662. — von Unter-Krain. 250, 251, 
259,260,261,326, 327, 367, 372. Or thok las  im Granite des Leitmeritzer Erzgebirges. 
B53. — — — von Tabor. 678. O s t r e a  borcalis. 616. — callifera. 383, 385. — 
diluviana. V. 73. —  edulis. 606, 616, 649. Y. 101. — Hippopodium. V. 73. —  longirostris.
174. — minuta. V. 73. — Montis Caprilis. V. 17. — Neumanni. V. 73. — navicularis.
156.—  sphondyloides. 159. — sulcata. V. 73. — vesicularis. 121. V. 73. — sp. 116, 
383, 385.

Pachyca r d i a  rugosa. 139, 339, 340, 360, 361. Pachyderma rugosa. V. 111. 
Pa l agon i t  von Telkibänya. V. 152. Pa l l ad ium-Meda i l l e  (Wo l la s ton ’s) an Herrn, v. 
Meyer ertheilt. V. 54. Pa l ud ina  unicolor. 627. —  sp. 121. Pando ra  margaritacea.
621. Panopaea  arctica. 606,615, 620, 638. — Faujasi. 382, 383. —  longirostris. 139. 
Pan orama des Rittncr Hornes.V. 15. Par tnach-Sch ie fcr .  474. P a t e l l a  laevis. 650.
— pellucida. 605, 649. — vulgata. 606, 614, 649. — sp. 114. Pechkoh le  in Niederlän- 
disch-Indien. 288, 291, 293. Pecten aequicostatus. V. 73. — apricus. 385. — cristatus. 
382, 283, 385. — discites. 159. — pilosus. 139, 140. V. 33. — Fuchsi. 257. — Islandicus. 
602, 606, 616, 620, 648. — laevigatus. 159, 465. — latissimus. 508. — maximus. 648. — 
Nilssoni. V. 73. — obsoletus. 626. — opercularis. 606, 626, 648. — quinquecostatus. V. 73.
—  sinuosus. 605, 649. — squamifer. V- 73. — subtripartitus. 121. — triradiatus. 640. — 
tumidus. 622. — undulatus. V. 73. — Valoniensis. 478. — varians. 382. — varius. 648. — 
sp. 152, 267, 291, 385. Pectunculus filosus. 603, 626, 646. — sublaevis. V. 73. — um- 
bonatus. V. 73. P e gm a t i t  mit Amphibol. 684. — vom Mückenberg. 553. — mit Phyllit 
und körnigem Kalk. 681, 682 Fig. 1, 683, 685 Fig. 2, 686, 687. — mit Talk. 683, 684. — 
mit Turmalin und Granat. 687. Pent ac r in i t es  didactylus. 115. Pen t a c r in u s  sp. 
V. 121. Per ls te in  von Telkibanya. V. 150, 151. PernaBouei. 140. —  Lamarcki. 115. 
P ferdezahn im Treffener Diluvial-Lehm. 249. Pf lanzen des Arkosen - Sandsteines. 
V. 38. — des Keupers bei Idria. V. 18. — im oolithischen Kalk. 343. — (Vergleichende Ueber- 
sicht der) aus verschiedenen Tertiär-Ablagerungen. 542 — 548. — im Verrueano. 458. —
(tertiäre) im Basalt-Tuff von Binowe. 403 .---- von Feistritz. 345 .-----des Kalk-Conglo-
merates von Laak. V. 19. — — des Mentauer Polirschiefers. V. 35. — — von Oedenburg. 
V. 148, 149. — — des Saazer Sandsteines. 521, 539. — — von Zovencedo. V. 123. 
P f lanzensch iefer  (Anthracit führende) von Taninge. V. 48. — der Stang-Alpe. 209, 
210,223. P h l o gop i t  im Gneiss. 665. — im Granit. 678. Phocaena crassideus. 636. 
Pho l adomya  lagenalis. 477, 478. —  sp. 508. Pholas crispata. 615, 626, 637. Pholi- 
dopho rus  loricutus. V. 40. — parvus. V. 40. Ph o l i dop leu rus  Typus. V. 40. Pho
nol i th  (basaltähnlicher). 413. — bei Brüx. 439, 528. —  (echter). 413. — (Gänge von). 
426 Fig. 9. —  im Leitmeritzer vulcan. Mittelgebirge. 413, 416, 419. — Pläner durchbre- 
chcnd. V. 111. — im Saazer Becken. 330 Prof. •— in Stöcken und Kegeln. 416, 419. — in 
Strömen. 417, 425. — (trachytischer). 414. —  Tuf f  im Leitmeritzer Mittelgebirge. 402,416. 
Pho tog ra ph ie  (Anwendung des salpctersauren Uran-Oxyds in der). V. 47. P hy l l i t  mit 
Pegmatit und körnigem Kalk. 681, 682 Fig. 1, 683, 685 Fig. 2. — -Gneiss in gewundenen 
Lagen. 687 Fig. 3. Physeter macrocephalus. 636. P iauzi t .  V. 49. Piet ra verde 
(Augit-Porphyr). 338,361 Fig.1V. P ikro l i th  im Serpentin. 673. Pinites oviformis. 403.
— Protolarii. 699. Pinna ingens. 623. — margaritacea. 382. — pyramidalis. V. 73. — 
quadrangularis. V. 73. — sp. 477. P inus Abies in untcrmcerischcn Wäldern. 629. — or- 
nata. 403, 521. P i s t ac i t-Ges te in  im böhmischen Riesengebirge. V. 18. P lä ne r  von 
Böhm.-Aicha und Liebenau. V. 91, 92. — im Leitmeritzer Kreise. V. 72, 73, 74. — von Pho
nolith und Basalt durchbrochen. V. 111. — der Teplitz-Karbitzer Bucht. 530 Profil. — von 
Waldenburg. 240 Fig. 1. — im westl. Mähren. 48. — -MergoI in Berührung mit Basalt. 429.
— — durch Trachyt metamorphosirt. 419, 430. — Sands fein auf krystallin. Gestein. 431.
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— -Schichten  (regenerirte). 522. PIanorb is  sp. V. 149. PIassen-Kalk inUnter-Krain 
und Istrien. 331,346,361 Fig. IV, V. P la tanus  Goepperti. 345. P l a t i n  auf Borneo. 
287, 289. P I a t t engeb i r g  iuUnter-Krain und Istrien. 326, 327. P l e i s tocen-Gcb i lde .  
601, 636. P leu ro toma  asperulata. 379. V. 8. — Borsoni. 379. —  concava. 114, 121. — 
Coquandi. V. 67. — decussata. 616. — Deshayesi. 121. — dimidiata. V. 67. — discre- 
pans. 654. — linearis. 622. Y. 73. — Obeliscus. V. 67. — reticulata. 606, 616. —  rotata. 
V. 67. — rufa. 626, 654. — septangularis. 6ö4. — spinescens. V. 67. —  sublercbralis. 
V. 67. —  Turricula. 605, 626, 627, 654. — sp. 380, 654. V. 114. P l i c a t u l a  intus-striata. 
139, 477,478. Podocarpus  eocenica. 403. PoI i rsch iefer von Mentau. 35. Po- 
matocerus Lricuspis. 639. Popu lu s  mutabilis. 403. Pori tes Deshayesiana. 115. — 
leiophylla. 113. Po r phy r  (augitiseher), s. g. Pietra verde. 388. — Beziehung zu Erz- 
Lagerstätten. 574. —  von Elfdalen. V. 145. — (Gänge von Zinnerzen im). 564, 565. V. 41, 
42. — des Grintouz-Gebirges. V. 127. — (grüner) des Leitmeritzer Erzgebirges. 553, 554.
—  im Leitmeritzer Gebirge. 431, 553, 554, 355. V. 41. — in Niederländisch-lndien. 287. — 
(quarziger) des Mis-Thales. 4 4 3 .---- in Süd-Tirol. V. 7. — des Rothliegenden im nord
östlichen Böhmen). V. 45, 46, 92. — Steinkohlen-Flötze durchbrechend. 241. — im Verru
cano. 458, 459. — von Waldenburg. 240 Fig. 1 .---Breceien (säulenförmig abgesonderte).
V. 8. Po rze l l ane rde  hei Radowenz. 241 Fig. 2. — von St. Martin. V. 49. —  aus zer
setztem Trachyt. V. 152. Pos idonomya  aurita. 267, 461. — minuta. 159. — Moussoni.
460. — obliqua. 137. Preise der Bergwerks-Producte. 183, 307,517,711. Prenaster  
Alpinus. 117. Psammobia Faröensis. 640. — florida. 622. — scopula. 622. — vesper- 
tina. 622. P s a r o n i u s  sp. V. 38. Pseudomorphose von Braun - Eisenstein nach 
Braunspath und Eisenspat!). Y. 64, 65. P t e rophy l l um  Jaegeri. V. 18. Pul las tra 
aurea. 644. —  decussata. 605, 644. — virginca. 622, 644. Pupa marginata. V. 153. —  sp. 
V. 95. Pu rpu ra  Lapillus. 605, 606, 617, 626, 655. Pyr in a  earinata. 116. Py r i t  
(Erdbrände durch). 534. — (krystallisirter) aus dem Kohlenschiefer von Räpitz. V. 64. —  in 
Phonolith. 413. — im Raibler Kalk. 472. — im Trachyt. 76. --- im Turracher Haupl- 
Kalklager. 198.

Q uade r-Sand s t e in  auf krystallin. Gestein. 431.--- im Leitmeritzer Kreise. 571.
V. 72, 73, 74.--- von Radowenz. 241 Fig. 2 .---- von Waldenburg. 240 Fig. 1. Quarz  im
Alaunstein von Bcreghszdsz. V. 117, 118, 119. —  im Eisenspalh von Turrach. 221. — im 
Trachyt. 76, 77, 292. — der Turracher Schiefer und Conglomerate. 208, 224. — -Con-
glomerat  des neocomen Karpathen-Sandsteines. V. 144.----des Servino. 459.---- von
Vallalta. 443. V. 122.----des Verrucano. 458, 439. V. 16. — -Gneiss bei Tabor. 665.
— -Krysta l le  iin Aluinit. V. 118.---Porphyr  zu Alaunstein zersetzt. Y. 117, 118, 119.
--- in Süd-Tirol. V. 7, 8. ---- von Vallalta. 443.--- Sandste in  des SaazerTert.-Beckcns.
521, 537. —  — (unter-tertiärer). 402 Fig. 2, 425 Fig. 10, 427 Fig. 11, 429. Q ua r z i t  in 
Niederländisch-lndien. 287. — im Schieferletten d. bunten Sandsteines. 158. — -Schie fer
im böhm. Riesengebirge. V. 17.----mit körnigem Kalk. 670, 671, 673.---- um Tabor. 670,
671,673,674. Qua r t ä r-Ab lage rungen  im Leitmeritzer Mittelgebirge. 432. — — des 
Saazer Beckens. 534, 335. Quecks i lber auf Borneo. 287, 289. — auf Sumatra. 293.
--- Gruben  von Vallalta. 443, 444. V. 122. Que l le  (intermitlirende) von Oliero. V. 65.
Que l len-A bsiitze der Jetztzeit. V. 113, 114, 153. Quercus  Drymeja. V. 19. — fuci- 
nervis. 345. — Lignitum. V. 19. — mediterranen. 345. — sp. 345.

K a d i  ol i ten-Kalk.  V. 71, 82. Rad i  ol i tes acutieosta. 354. — alatus. 349, 350.
— angulosus. V. 71. — fissicosta. 350. — mammillaris. 354. — Marticensis. 347. — Sau- 
vagesi. 354. — socialis. V. 71. — sp. 348. Ra i b le r  Sch i ch ten  (Eisenerze der). V. 126. 
 (Fauna der). V. 32, 40, 7 5 .----- im Isonzo-Thale. 339, 340, 339 Fig. II, 361 Fig. IV.
— — in der Lombardie. 141, 470. V. 33. — — in Nord-Tirol. 474. — — in Unter-Krain. 
272. Ran i  na Aldruvandi. 117. R a nk en fü s s c r der Eiszeit. 658. — (jetzt lebende) d. 
britischen Meere. 595. R a p i l l i  des Köhlerberges. 14. R e i b u n g s -Cong lomerat  
(trachytischcs) mit Opalen. V. 84. R ep til ie n-Fau na (gegenwärtige) von Belgien, Eng
land und Irland. 583. Rhamnus Aizoon. V. 19. Rh inoceros  tichorhinus. V. 113, 120. 
Rh i zoco ra l l i um  Jenense. 158. Rl ius Hertha. 345. Rhynchon e i l a decurlata. 336.
—  Hörnesi. 342. — oetoplicata. V. 73. — rigida. 342. — serrata. 342. — variabilis. 353.
— sp. V. 116, 121. Rhynchone l l e  n-Kal k (oolithischer). 353. R inge l  würmer der 
Eiszeit. 659. R isso a semieostata. 651. — subumbilicata. 651. Roheisen,  Analyse. 174. 
Rohwand  (Ankerit), Analyse. 506. Rost e 11 aria columbaria. 121. Roth ei s enstein,  
Probe. 296, 504, 505. —  auf Quarz- und IIornstein-Gängen. 570. Ro thg i  1 t ig-Erz  im 
böhm. Erzgebirge. 558, 559, 560, 561. Roth l iegendes  mit Kupfererzen. 242 Fig. 3, 243 
Fig. 5, 244 Fig. 6, 7. V. 46, 57. — bei Losoncz. V. 82, 93, 94- — des nordüstl. Böhmens. 
V. 45, 92. — von Porphyr und Basalt durchbrochen. V. 45, 46. — von Radowenz. 241. — 
der Umgebung von Tabor. 688. Rud i s ten-Sch i chten  des Birnbaumer Waldes. 354. — 
im Görzisclien. 347, 348, 349. — — bei S. Stefano. V. 127.
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S aa z e r  S c h i c h t e n  (tertiäre). 521, 522, 523, 530 Prof. 1, 536, 538, 539. V. 6 i.
------ Braunkohlcn-Flötze. 523, 525, 531.------ fossile Flora. 544, 546. Säugth ie r-
Crag (Schalthiere im). 627. — -Fau na (gegenwärtige) (1. arktischen Nord-Amerika. 630,
631 .------- d. britischen Inseln. 580, 581, 585.-----(marine) d. jetztzeitigen britischen
Meere. 594.--- (nach-glaciale) der britischen Inseln. 628,629,631.---- (tertiäre) d. Wiener
Beckens. V. 87. 88. — -Reste im diluvialen Schotter von Brogyän. V. 113 .---- aus der
Höhle bei Theissholz. V. 122, 147, 148. — — im Löss. 62. Sä u Ien-B asalt. 409 Fig, 3. 
S a l ix  angustata. 521. — varia. 403. V. 35. Sa l zgeb i rg  von Hall. V. 101. Sa l z t hon
am Abhange der Karpathen. 156. St. Cass ian-Sch ichten (Dolomit der). V. 33.----im
Isonzo-Thale. 333, 359 Fig. I, II, 360 Fig. III, 361 Fig. IV, 362Fig. V I.----in der Lombardie.
141,467.--- in Unter-Krain. 267,268, 271 Fig. 3,4. Sand (eocener) in Nied.-Oesterreich.
105, 129, 133 Fig. 10. —  ober den oberen Saazer Schichten. 534. S ands te i n  (aspholt- 
hältiger), Analyse. 507. — (eocener) mit Braunkohle. 134, 135. — mit Fucoi'den. 493, 494 
Fig. 8. — des Haupt-Conglomerates von Turraeh. 209, 227, 228. — zu Hochofen-Gestellen, 
Analyse. 507. — am Luganer See. 457, 458. — (pflanzenführender) bei Idria. V. 18. — 
(poröser) im westl. Mähren. 55, 56, 57. — des Rothliegenden von Losoncz. V. 82, 93, 94. —
der St. Cassian-Schichten. 335. — (tertiärer) in Galizien. 152, 133, 156.----mit Pflanzen.
521, 542, 543, 546, 548 —  — der Wochein. 345. — zwischen Trias und Neogenem. V. 48.
—  auf unterem Karpathen-Sandstein (G locker ’s „March-Sandstein“). 47, 48,49; siehe auch 
„R un t-Sands te i n “ , „Karpa then-Sandste i n“ , „Roth l ic gendes “ und „Wiener  
S ands te i n “. Sargassi tes Sternbergi. 403. Saucrque l len  (alkalische) von Bart
feld. V. 133, 144. — von Bori. V. 153. im Saazer Becken. 536. — von Sulzdorf. V. 133.
— von Szänto. V. 152. — von Töplitz (Mähren). 40. Sax ic ava  rugosa. 602, 605, 607,
615, 626, 627, 640. —  snleata. 602, 606, 640. S ca gl ia im Isonzo-Thale. 364 Fig. VII, VIII.
— in der Lombardie. 494 Fig. 4 u. 5. Sc a lar ia borealis. 651. — Groenlandica. 627, 651. 
Scaph i t e s  aequalis. V. 73. — trinodosus. 175. V. 54. — sp. nova. V. 75. Sch i ch ten 
hebung  im Isonzo-Thale. 365. — (naeh-neogene) in Unter-Krain. 389. — im Saazer 
Becken. 537, 538, 540. S ch i c h t e n s t ö r u ng  eocener Ablagerungen. V. 81. S ch i ch ten 
w ind u ng en  im Anthracit-Schiefer der Stang-Alpe. 213. S ch i e fe r  (aphanitische) der 
Trias. 338. — (bituminöse) von Raibl. V. 40. — (bunte) mit Serpentin und Ophicalcit. 
V. 120 Prof. 121. — mit Fucoi'den von Plawutsch. V. 77, 78. —  (krystallinische) im böhm. 
Erzgebirge. 530 Prof. 1, 552. — — im bühm. Riesengebirge. V. 17. —  — bei Tabor. 679,
680. — — von Turrach. 187. — in Karpathen-Sandstein eingelagert. 44, 46, 222. — 
(obere) von Turrach. 218. V. 57. — des Rothliegenden bei Losoncz. V. 82. —• (schwarzer) 
bei Turrach. 212. — (untere) von Turrach. 199 Fig. 1, 2, 202, 204, 205, 222, 225 Fig. 4. 
V. 57. Sch ie fer thon  mit Braunkohlen-Flötzen. 525, 526, 527. — des Haupt-Conglome- 
rates von Turrach. 209, 210, 211, 223, 225 Fig. 4. — mit Lignit. 530 Prof. 1, 2. —  (Pflan
zen im). 547, 548. Sch i ld k rö ten  (fossile) im Lignit von Zovencedo. V. 89. — — im 
Saazer Becken. 534. Schizas ter  canaliferus. 384. — Sch izodus  cloacinus. 476. 
Sch l acken  (basaltische) über Braunkohlen-Flötzen. V. 109, 110. — (vulcanische) in 
Mähren und Oesterr.-Sehlesien. 4, 5, 7, 11, 14, 67, 68. V. 34. Sch le i f s te in  im oberen 
Lias der Lombardie. 483. Scho t ter  (diluvialer) im Isonzo-Thale. 361 Fig. V. — mit 
Resten von Säugethieren. V. 113. — — (gelber tertiärer). 61- — (tertiärer) im Isonzo-
Thale. 355, 364 Fig. V III.---- mit Schwefel. V. 8 7 .----- in der Wochein. 344, 345.
S c h ü r f u n g e n  im nordüstl. Böhmen. 239. Schwarzkoh le,  Analyse. 173. — auf Bor
neo. 287. Schwe fe l  (gediegener) von Monte Pcrticaja. V. 54, 105. — — in tertiärem 
Schotter. V. 87. S chwe fe l que l l en  von Magyarjd. V. 152. — von S. Stefano. 689. 
V. 100. — von Trentsehin-Teplitz. V. 132. — von Warasdin-Töplitz. 165. V. 68, 69. 
Schwererz von Turrach. 194, 195. S c is su re l la  crispata. 622. Scrob icu l a r i a  pi- 
perata. 639. Sed imen tgeb i ld e  (vulcanische). Fossile Pflanzen. 346, 547. See-Siiug- 
thiere der Eiszeit. 636. S cnon ie n-Sch ic h t cn  im Isonzo-Thale. 358. Septarien- 
Mergel  von Neulengbach. V. 95. Se rpen t in  iin indischen Archipel. 289. — der Um
gehung vonTabor. 672, 673, 674. — d. Tarnthaler Köfcl. V. 120 Prof., 121. Se rpu l a  spi- 
rulaea. 115, 121. —  vermicularis. 659. Scrv ino  (Werfener Schiefer) der Lombardie. 457, 
459, 460, 461, 464, 465 Fig. 1. V. 32. S ig are t us  halioloidcus. 616. S i l be rgänge  im 
böhm. Erzgebirge. 556,559,561,572,574. V. 41. S i lu r-Ka lk  in Krain. 333. Skenea 
serpuloides. 616, 617. S ko rod i t  von Lölling. V. 155. So len  caudatus. 139, 340, 360.
— Ensis. 605, 615, 637. — siliqua. 606, 626, 637. -  -Kalk. 360 Profil. Spat ang iden- 
Schiehten'  (neogene). 383, 384. Spha erococci tes .  V. 77. SphUr osideri  t, Ana
lyse. 173, 174, 503, 506, 507. —  in den Saazer Schichten. 523, 524, 525. —  im Wiener 
Sandstein. 56, 57, 58. Sphen ia  Swainsoni. 638. Sp i r i f e r in a  pyramidalis. 342. — 
rostrata. 342. — sp. 353. Sp i ro rb is  corrugatus. 659.' S p i r u l a  Peroni. 617. Spon- 
dy lus lineatus. V. 73. — Hadula. 115. — spinosus. V. 73. S qua l i d en  (Zähne von). 
113, 115, 120, 380, 480. S tah 1 -Product ion  in Schweden. V. 134. S tc inhaue ra
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oblonga. 403. S te inkoh le  mit Kupfererzen. 242, 243, 244 Fig. 6. — Probe. 297. Stein-
koh 1 en-FIötze von Badowenz. 241 Fig. 2 . ---Format ion im Isonzo-Thale. 333.----
in der Lombardie. 458. V. 3 2 .--- Mulde der Slang-Alpe. 190, 224. ■— -Sandstein im
böhmischen Erzgebirge. 570. — -Vorkommen  im nord-üstlichon Böhmen. 239, 240 Fig. 1. 
S te insa lz  (blaues) von Kalusz. 175. V. 54. — -Format ion der Nord-Karpalhen-Liinder. 
151, 152,185, 156. S t e n och e l u s  triasicus. V. 75. S tof fe (Beziehungen zwischen den 
Fundamentalzahlen der unzerlegten). V. 7. S t r a h l l h i e r c  (jetztlebcnde) der britischen 
Meere. 598, 599. S t r ambcrge r  Schichten.  42, 340. —  — (geologisches Alter der). 
57, 58, 59. Strassenzi ige im Isonzo-Thale. 330. S t r ömungen  des Diluviums in Unter- 
Krain. 280, 251. S t rom-Basa l t .  406, 407, 408 Fig. 3, 409 Fig. 3. S u b a penninen- 
Geb i ldeder  Lombardie. 498. Succinea sp. V. 95. —  oblonga. V. 153. Süsswasser- 
Absä tze (neogene) in Unter-Krain. 393, 394. V. 9. — - Mergel  mit Resten des Riesen
hirsches. 628, 636. — -Quarz des Saazer Beckens. 821. — -Tegel mit Lignit von 
Rietzing. V. 149. Syenit  von Rongstock. 430. —  - Po rphy r  im böhmischen Erz
gebirge. 555.

T a b o r e r  Granit. 678. Ta lk zwischen Pegmatit und krystallinischem Kalk. 683,684.
---Greisen im böhmischen Erzgebirge. 567. — -Sch ie fer  ( quecksilberführender) von
Vallalta. V. 122. Tange (jetztlebcnde) der britischen Meere. 593. —  (Verbreitung der 
jetztlehenden). 587 Anm. Tang-Zone im atlantischen Oeean. 587. Tassel lo (eocener 
Sandstein und Mergel) um Triest. 694 Fig. 1. V. 82, 127. Taxod i tes  dubius. V. 149. 
Tege l  (braunkohlenführender) in Unter-Krain. 394,395. — (ncogener) in Unter-Krain.
374, 378, 379, 381, 382, 392, 393. V. 8. — mit Pflanzenabdrücken bei Oedenburg. V. 148,
149. — im Waag-Thale. V. 83. — -Petrefacte von Steinabrunn. V. 67. Te l l in a  Bal- 
tica. 641. — calcarca. 606, 607, 626, 641. — crassa. 626, 641. — depressa. 605. — dona- 
cina. 622. — Fabula. 601, 626, 641. — Groenlandica. 606, 615, 641. —  serrata. 383.
— solidula. 601, 605, 626, 627. — tenuis. 641. Terebra acuminata 383. V. 9. Tere
bra tel-Bänke des Muschelkalkes. 159. Tereb ra t u la  alata. V. 73. — angusta. V. 16.
— Caput Serpenlis. 600, 616, 623, 626, 637. — Columbella. 342. —  diphya. 343, 481, 487. 
V. 97, 130. — grandis. 151. — Mentzeli. 465. — octoplicata. V. 81. — psittacea. 606, 616,
637. — subalpina. 358. — subglobosa. V. 73. — trigonella. 159, 267, 465. V. 16. — tubi- 
fera. 351. —  vulgaris. 159, 464, 465. V. 16. — sp. 116, 141, 268, 274, 291. V. 98, Ter cd o 
navalis. 615, 617. — Tournali. 121. Terrassen von Alluvium im Isonzo-Thale. 357. — von 
Löss im Waag - Thale. V. 83. Ter t i ä r-F lo ra  von Piemont. V. 135. — — der Schweiz.
V. 134, 133. —  — von Toscana. V. 135.---Geb i lde  mit Braun-Eisenstein. V. 149.----
bei Cattaro. V. 112.---- im Honther Comitate. V. 144. — — bei Idria. V. 18. — — des
indischen Archipels. 293, 294. — — im Isonzo-Thale. 358, 359 Fig. 1 u. 2, 361 Fig. V. 
---- in Istrien. V. 92, 93. — — der kleinen Karpathen. V. 83. — — der Lombardie. 494.
— —  im nordöstlichen Ungarn. V. 144. — —  des Saazer Beckens und der Teplitzer Bucht.
519, 521, 824. V. 61. —  im Saroser Comitate. V. 9 7 .---- mit Sauerquellen. V. 152.-----
(Schichtenfolge der) in Galizien. 152, 153.----bei S. Stefano. 694 Fig. 1. —  — (Säuge-
thiere der Wiener). V. 87, 88. — —  der Umgebung von Tabor. 688. — —  auf Trias-Dolo
mit. 3 8 8 .---- in Unter-Krain. 269, 270, 366, 367, 374, 377, 386, 389, 390. V. 8, 9, 49.
----(vor-basaltische) des Leitmeritzer Gebirges. 428. — — bei Waitzcn. V. 95. —- — im
westlichen Mähren. 39. V. 50. —  — im Wochciner Kessel und bei Flitsch. 344, 345.
— -Petre fac te  (neogene) von Unter-Krain. 396. — — von Steinabrunn. V. 67. 
 Scho tter (gelber) mit Ocher. 61 .---- mit Schwefel durchdrungen. V. 8 7 .--- Zwei 
scha ler  (Dr. Hörnes’ Werk über die) des Wiener Beckens. V. 139; siehe auch unter 
„Eoccn“, „Miocen“, „Neogen“, „OI igoeen“ und „P lioeen“. Teschner  Schichten.  
42,43,45. Te trache la .  V. 75. Tetra lophodon .  V. 88. T h a l b i l d u n g  im Beczwa- 
Gebiete. 20. V. 43. — im Isonzo - Thale. 325, 326, 328, 329. — der Umgebung von Tabor. 
662. — in Unter - Krain. 267. — im westlichen Mähren. 54. Thon (blauer) von Turraeh.
228.---- —  (braunkohlenführender) der Saazer Schichten. 525, 526, 527, 528. — (feuerfester), 
Analyse. 172. — (plastischer) mit Basalt-Tuff. 440. — -Ei s e d s  t ein in Karpathen - Sand
stein. 46. — — in Teschner Schiefer. 43, 6 4 .---Lager  im Muschelkalk. 159.--- Sch ie 
fer mit Bleiglanz. 246. — — mit Braun-Eisenstein. 245 Fig. 8 .----der Kohlen-Formation
im Isonzo-Thale. 333, 334. — — — — in der Lombardie. 455, 456 .----mit Quecksilber-
Erzen von Vallalta. V. 122. — — bei Turraeh. 189, 194, 199 Fig. 1 u. 2, 225 Fig. 3 u. 4. 
Thoracopterus  Niederristi. V. 40. Th rac i a  declivis. 639. —  pubescens. 621. T ie fen
da rs te l l ung  auf Plänen (vereinfachte). 234. V. 59, 60. Tiefen-Zonen der jetztlehenden 
britischen Meeres-Flora und Fauna. 607, 608, 609, 610, 611, 612. T itan i  t im Granitit. 110.
— im Trachyt. 69. T o r f auf Glacial-Ablagerungen. 628 Profil. — Proben. 298. Torna- 
tel la pyramidata. 656. — tornatilis. 622. T rachyt  (Bruchstücke fremder Gesteine im).78.
— Chemische Zusammensetzung. 70, 71, 72, 77. — (diorilnrtiger) von Nagyhänya. V. 15.
— der erloschenen Vulcanc in Mähren und Oeslerr.-Schlesien). 2, 3, 88, 59, 60, 63, 65, 66,
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67, 69, 70, 72, 75, 77, 78, 79. V. 34, 44, 45. —  in Gängen. 411, 419. — im Honther Comi- 
tatc. V. 114. —  im indischen Archipel. 292. — von Kiräly - Helmecz. V. 156. — in Klein- 
Asien. V. 86, 123. — (Kratere im). 67, 68. V. 128,150, 156. —  (kuglig gesonderter). 79.
— im Leitmeritzer Gebirge. 417 Fig. 8, 418, 419. — mit Magnet-Eisen. V. 130. — Minera
logische Zusammensetzung. 69, 72, 73. —  im nord - östlichen Ungarn. V. 116, 144. — mit 
Olivin-Basalt in Gängen. 410 Fig. 6. —  mit Opalen. V. 84, 128, 151. — (phonolithartiger). 
414, 415. — (secundäre Mineralbildnngen im). 75, 76. — von Telkibänya. V..98, 150, 151.
— (verwitterter). 77. V. 152. —  mit Wiener Sandstein. 6 6 .---Tuf f  im Leitmeritzer
Gebirge. 416. —  — von Telkibänya. V. 151. Trapp-S andstein (vor-tertiärer). 429. 
Tr i as  (alpine) in Unter-Krain. Y. 38, 49, 70. —  (eisensteinführende). V. 81. — im Isodzo- 
Thale. 335, 341, 360. — (metamorphosirte) der Tamthaler Kofel. V. 121. —  (obere) hei
Laibach. V. 82 .----der lombardischen Alpen. 137, 465 Fig. 1, 466. Y. 32, 124. — (untere)
in der Lombardie. 456. — -Kalk (oberer) von Raibl. V. 40. —  — (schwarzer) mit Encri-
niten. 334, 336, 337, 339 .----(unterer) der Lombardie. 462. — -Zone zwischen Kohlen-
Formation. 333. Triehotrop is  borealis. 600, 617, 623, 655. T r i l ophodon .  V. 88. 
T roch i t en-Sch i ch ten  des Muschelkalkes. 159 T rochocya Ihus  Sismondae. V. 67. 
T ro chus  cincrarius. 658. —  Conulus. 622. —  exasperatus. 658. — Montacuti. 622.
— tumidus. 658. —  turritus. 605. —  zizyphinus. 657. —  sp. 479. T ubu l ip o r a  verru- 
caria. 659. Tuffe des Basalts und Dolomits. 401, 408 Fig. 3, 409 Fig. 4, 410 Fig. 6, 427
Fig. 11, 434 Fig. 12, 435 Fig. 14, 437, 438, 439 .---- mit Kohlenflötzen. 408 Fig. 3, 411
Fig. 7, 417 Fig. 8, 418, 419, 430, 424 Fig. 9, 425 Fig. 10, 427 Fig. 11. —  des Dolerits,
Phonolitlis und Trachyts. 402, 403 .--- Cong lomerat  des Quarz-Porphyrs von Süd-Tirol.
V. 8. T urh in o l ia  sp. 115. Turbo depressus. 141. — Pugilator. 137,141. — recte- 
costatus. 267, 336, 337, 340. — Stabilei. 137. Turma l in  im Pegmatit. 669, 670.
--- Gran i t  bei Tabor. 667,668. Tu ronien in Unter - Krain und im Isonzo - Thale. 274,
276, 354, 358, 359 Fig. I, II. V. 71. Tur r i t e l l a  angulata. 354, 359. — Carniolica. 378.
— incrassata. 652. — Lommeli. 335. — multicostata. V. 73. — Terebra. 606, 607, 626,
627. —  Turris. 378, 379, 380, 383, 385. V. 8, 9. — sp. 383, 385. Tur r i t e l l enSc  hie ta
ten in Unter-Krain. 378, 379, 382, 391, 392. V. 8, 9.

U lmus  bicornis. 403. V. 35. — sp. 345. Unio sp. 159, 383, 698. V. 95. — (Lea’s 
Monographie der Gattung). V. 4. Uran-Oxyd (photographisches Verfahren mit salpeter- 
saurem). V. 47. Urgon ien-S chicl i ten im Isonzo-Thale. 348, 349, 358, 359 Fig. I, 360,
362 Fig. VI, 364 Fig. VII. Urka lk  von Turrach. 226. Ursus spelaeus. V. 113, 
122, 147.

Ve lu t ina elongata, 650. — laevigata. 605, 616, 626. — undata. 606, 651. Venus 
aurea. 664. — Brocchii. 379, 380, 381, 382, 385. V. 9. —  casina. 645. — concentrica. V. 73.
— decussata. 644. — fasciata. 605, 626, 644. — Gatlina. 645. — gregaria. 107. — lumi- 
nosa. V. 73. — ovalis. V. 73. — ovata. 622, 644. — parva. V. 73. —  Pullastra. 644.
—  rugosa.606. — verrucosa. 645. —  virginea. 644. Verkieselungs-Process des Holzes. 
V. 2. Verrucano (Dolomit auf). 463. — der Lombardie. 456, 458, 459,460,461,465 
Fig. 1. V. 32. — (Ursprung des Namens). 456. Verw i t t e rung  des Quarz - Porphyrs zu 
Alunit. V. 118, 119. — des Trachyts. 77. V ioa sp. V. 101. Vu lcane  (erloschene) 
im böhmischen Mittelgebirge. 398. V. 111. — — im nördlichen Ungarn. V. 128. —  — 
in Oesterr. - Schlesien und Mähren. 1, 10, 58, 59, 63. V. 34, 35, 36, 44, 45, 49, 50.
— — von Telkibänya. V. 98, 150, 151. — (thätige) auf den iDseln Amsterdam und 
St. Paul. V. 27, 28.

W ach s- O pa l  in zersetzter Lava. V. 151. W ä l d e r  (nach - tertiäre) im Torf. 628, 
629. — (versteinerte) von Radowenz. V. 1. Warmque l len  von Gyügy. V. 114. —  von 
Krapina-Töplitz. 229, 276. —  von Monfalcone. 497. V. 99. 121. — von St. Stefano. 689,
695 Fig. 2. V. 100, 127. — von Töplitz (Mähren). 40. — von Trenlsehin - Teplitz. V. 132.
—  von Warasdin - Töplitz. 165. V. 68. Waschgo ld  in den Flüssen des österreichischen 
Kaiserstaates. V. 15, 16. We icht h i e r-Fauna  der Eiszeit. 605, 606, 613, 615, 616, 617, 
620, 621, 626, C27, 637. — (jetztlebende) der britischen Küsten. 596, 597, 598, 608, 609, 
610,611,612,621. We l l enka lk  bei Weimar. 159. Werfener  Sch ich ten  des Birn
baumer Waldes. 359 Fig. II. — — von Dobschau. V. 115, 128. — — des Grintouz. V. 127 
Profil. —  — im Isonzo - Thale. 336, 337, 361 Fig. IV. — — im Liptauer Comitate. V. 129.
— — der Lombardie. 456. 462, 465 Fig. 1. — — im Neutraer Comitate. V. 113. — —  im
nord-östlichen Ungarn. V. 143. — — im süd-östlichen Ungarn. V. 131 .---- in Unter-
Krain. 262, 267, 269 Fig. 2, 271 Fig. 3, 4. Wiener Beckcns (fossile Säugethiere des).
V. 87, 88. —  ■—• (Mceres-Ueberfliithung des). V. 101. — — (Tegel des). V. 67. W iener  
Sandstein  (allerer). 108 Fig. 2, 133 V. 144. — — (Analyse des Bindemittels des). 105. 
 mit Braunkohlen-Flötzen. 134.-----(Bruchstücke von) im Trachyt. 78 .-----(eoce
ner). 104, 106, 108 Fig. 1, 122. V. 144 .---- bei Greifenstein. 123, 126 Fig. 6 .----- mit
Nummuliten-Sandstein. 118 Fig. 3 . ----mit Sphärosiderit. 57, 58. — — an der ungarisch
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mährischen Gränze. 56. —  — (Verhältniss des Trachyts zum). 66, 67. — — im westlichen 
Mähren. 55, 56; siehe auch „Karp ath e n - San ds te i n “. Wogen (Wirkung der) auf 
Glacial - Absätze. 619. W o l f r a m  auf Zinngängen im Greisen. 570. W o l l a s t on-  
Pa l l adium-M e dai l  1 e (Ertheilung der) an Hermann v. Meyer. V. 54.

Y o l d i a  (Kennzeichen der Gattung). 647. — sp. V. 101.
Z e ch s t e i n  der Lombardie. 473. V. 32. —■ -Pctre fac tc  aus Thüringen. 175. 

Z ink-Lager s t ä t t en  in Arkansas und Missouri. V. 104, 105. Zinn in den niederländisch
ostindischen Inseln. 284,285,286. — -Lagerstät ten  im Felsit-Porphyr. 566. — — im 
grauen Gneiss. 564. — —  im Greisen. 568, 569. — — im Leitmeritzer Erzgebirge. 
564, 574, 575. V. 41. 42. Z innober der Grube Vallalta. 443. Zygomatu rus  trilo— 
bus. V. 56.



D r u c k f e h l e r
im IX. Bande 1888 des Jahrbuches der k. k. geologischen Reichsanstalf.

Seite 2S1 Zeile 24 von oben statt:: Saderschitz lies:: Soderschitz

7t 253 f f 4 von oben 99 gewöhnliche f f gewöhnlich

ff 238 f t 12 von unten 99 dem 9 den

99 259 9t 26 von obeD 99 sich durch 99 sich nur durch

ff 260 ff 25 von unten 99 Bokauz 99 Bukouz

f t 262 f t 7 von unten 9t Ratsha 39 Ratschna

f t 265 ff 3 von unten 99 Poglegberg f9 Pogledberg

ff 267 99 9 von unten 99 Labirythodonten 99 Lahirynthodonten

ff 269 n 21 von unten t f Snvcstein 99 Savenstein

f t 367 f> 10 von oben ff einem 99 im

f t 369 9f 18 von oben f t Strup 99
Strug

ff 369 ff 30 von oben f f Ptorayach 9> Pletterjach

ff 369 ff 4 von unten f f Zukla 99 Zirkle

« 370 n 3 von oben t t Vertretung f t Vertretung

370 f t 17 vonoben 99 Hauptforts 99 Hauptstocks

ff 37t n 7 von unten 99 Schwalbeadorf J9 Schalkendorf

B 372 t t 7 von oben n Pornanzc 99 Sorrenze

» 373 f t 2 von oben t t oder ausgewitterten f t die ausgeweiteten

ff 373 f f 29 von oben 99 Culturzonen 79 Culturzone

ff 374 t> 4 von oben 99 Studken T9 Rücken

M 374 t f 6 von oben f t Bugemaschy 99 Burgernogg

ff 375 f t 1 von unten Tt Stepansky vrh 99 Stojanski vrh

n 376 i f 11 von unten f f Scberzorin 79 Scherjovin

n 379 » 14 von oben 99 bewahrt 99 bewahrte

n 384 ff 24 von oben f t latiformis 9t latiseimus

n 384 n 12 von unten » t f das 99 diess

n 385 f t 20 von oben 99 apricus 99 Karins

n 387 n 23 von unten 99 Mazaurk 99 Magaunk

n 387 t t 22 von unten 99 Saglas r>
Sa plns

n 388 f t 16 von oben 99 einzige 99 einstige

392 f t 8 von oben 99 scheinen 99 schienen

n 393 f t 15 von oben f t Hollek 99 Gollek

n 394 t t 10 von unten f t mitunter 99 darüber

398 W 10 von unten 99 Triebich 90 Triebsch

7t 399 t t 19 von unten ff Lungenberg f t Langenberg

n 399 t f 16 von unten 99 Hus-, 99 Hut- (Berg)

n 399 f t 9 von unten 99 Böh.-Bochun ff Böhm.-Bockau

f t 400 99 23 von oben 99 Dolomite f» Dolerite

i f 400 f f 21 von unten 99 mehlige f t massige

n 402 99 21 von oben t f vielen 99
einigenn ft » V M  w u v n  y, n  --- o

Uüter den Seite 402 von der 23. bis 28. Zeile (von oben) angeführten Ortsnamen haben 
die folgenden wegzubleiben: Gräber, Kuttlitz, Triebsch, Rzepnitz, Mirzowite (statt Mirzo- 
witz), Tfzebutschka (Skalkeo- und Horzieglberg), Leukersdorf, Eulau, Alt-Bohmen, zwischen 

Tetschen und Böhmisch - Kamnitz, ferner Waldeck (Rabensteiner Revier), Wesseln und 

Nestersitz.
Seite 402 Zeile 23 von oben statt: Ober-und Nieder-Nösel lies: Vorder-Nessel 

„ 403 „ 1 von unten „ Kraner » Krasser

„ 404 „ iO von unten „ Gutberg „ Hutberg.

Verhandlunge.

Seite 1 Zeile 26 von oben statt: 20 bis 30.000 
„ 29 „ 2 u .6 von unten „ December 

„ 8 9  „ 10 von unten „ Arva

lies: 20 bis 30.000 Cenlner 
„ Jänner 

* Ava.


