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Vorwort zum vierzehnten Bande.

D e r  Band des Jahrbuches ergänzt in dem nun regelmässigen Fortgänge in 

gewisser Beziehung die Jahres-Ansprache des Novembers zu einein Jahres

ganzen in der bürgerlichen Annahme des Wortes.

So ist ein Blick auf den Inhalt desselben voll von wahrer Befriedigung.

Wohl darf ich den Geist mir hoch gehoben fühlen am Schlüsse eines 

Jahres, in welchem mein A l l p r g n ä d i g s t e r  K a i s e r  u n d  H e r r  mich würdig 

erachtete, mit A l l e r h ö c h s t  d e s s e n  R i t t e r k r e u z  d e s  O e s t e r r e i c h i s c h -  

K a i s e r l i c h e n  L e o p o l d - O r d e n s  geziert zu werden, aber in welchem auch 

ausserhalb Oesterreich die drei hochverdienten deutschen Slammgenossen, Karl 

Friedrich Philipp v. M a r t i u s  in München, Jakob N o e g g e r a t h  in Bonn, Karl 

Gustav C a r u s  in Dresden für ihr hohes naturwissenschaftliches Verdienst an 

ihren Jubeltagen durch die gleiche A l l e r g n ä d i g s t e  Verleihung hochgeehrt 

und anerkannt wurden.

Das wird unvergessen bleiben, immerwährend unser treuer inniger Dank.

Der Band des Jahrbuches in seinen vier Heften wurde in gewohnter Zeit und 

Weise vollendet. Dank dem Schutze unseres wohlwollenden obersten Chefs Seiner 

Excellenz des Herrn k. k. Staatsministers Ritter v. S c h m e r l i n g .  Die Arbeit 

erheischt ineinen besten Dank, meinem hochverehrten Freunde Herrn k. k. Berg

rath Franz Bitter v. H a u e r  in der Sorge für den Fortgang der Druckarbeiten. 

Von der Direction der k. k. Hof- und Staatsdruckerei, sowohl unter dem Herrn 

Director A. A u e r  Bitter v. W e l s b a c h ,  als unter dem Herrn Vicedirector und 

gegenwärtigen Leiter Karl Adam K a l t e n b r u n n  e r ,  in stetem Fortschritte der 

Benützung der verschiedenen Abtheilungen, unter den Herren Oberfactoren 

Franz W ö h j e r t  und Andreas W o r r i n g ,  und in nächster Berührung in der 

Ausführung unter Herrn Factor A. K n o b l i c h ,  waren wir stets der raschesten 

Förderung und wohlwollendsten Berücksichtigung versichert, und ich darf daher 

hier die vollste dankbarste Anerkennung aussprechen. Auch dieses Jahr gelang
A *



es noch am Samstage nach unserer Dinstags-Sitzung die ersten Exemplare der 

Berichte über dieselbe zur Vorlage und theilweise zur Ver?endung zu bringen.

Das Bild der Gesammtheit des Personals unserer Anstalt ist in der Abthei

lung der auswärtigen Theilnehmer durch die im Laufe des Jahres von Seiner 

Excellenz dem Herrn k. k. Finanzminister Edlen v. PI e u e r  verfügte Einberufung 

des Herrn k. k. Bergrathes A. P a t e r a ,  so wie einer neuen Anzahl jüngerer 

Mitglieder des k. k. ärarialischen Montanisticums erweitert. Auch die Zahl 

unserer hochverehrten Gönner und Correspondenten hat reichen Zuwachs durch 

fortwährende freundliche Beziehungen erhalten.

Mit grösstem Genüsse bringe ich den hochgeehrten Herren meinen Dank 

dar, welche an den Arbeiten theilnahmen, die in dem Bande verzeichnet sind. 

Aus unserem eigenen Kreise mit umfassenderen und kürzeren Mittheilungen die 

Herren Dr. G. S t ä c h e ,  Karl Ritter v. H a u e r ,  D. S t u r ,  H. W o  1 f,  Freiherr 

v. A n d r i a n  und P a u l ,  M. V. L i p o i d .  Sodann die hochgeehrten Freunde und 

Fachgenossen Dr. A. M a d e l u n g ,  kais. russ. Staatsrath und Akademiker

H. Ab i c h  von St. Petersburg, Prof. K. F. P e t e r s ,  Dr. C. G. L a u b e ,  Dr. Cor- 

nel C h y z e r ,  M. S i m e t t i n g e r ,  Prof. E. S u e s s ,  Prof. A. P i c h l e r  in Inns

bruck, Oberbergrath 0 . Freiherr v. H i n g e n a u ,  Director M. H ö r n  e s ;  ferner
v

die Herren k. k. Berg-Ingenieure A. R ü c k e r ,  Fr.  R a b a n e k ,  J.  C e r m a k ,  

Fr. P o s e p n y , E .  W i n d a k i e w i c z ,  dazu die Arbeiten im chemischen Labora

torium von Herrn Karl Ritter v. H a u e r ,  die Bibliotheks-Berichte von Herrn 

Ritter A. S e n o n e r .

Die Abtheilung der Verhandlungen enthält noch, ausser von den oben

genannten H erren , welche ebenfalls vielfach vertreten sind, zahlreiche Vor

lagen der Herren Franz Ritter v. H a u e r  und F. F o e t t e r l e  aus unserem 

eigenen Kreise, nebst den obengenannten Freunden und Fachgenossen Vor

träge der Herren Professoren A. E. R e u s s ,  F. v. H ö c h s t e  t t e r ,  K. Z i t t e l ,  

Bergrath A. P a t e r a ,  nebst den obengenannten Herren Berg-Ingenieuren 

auch von den Herren Freiherr G. v. S t e r n b a c h ,  J.  R a c h o y  und 

L. H c r t l e .  Mancherlei wissenschaftliche Mittheilungen und Gegenstände für 

unsere Sammlungen sind in den Sitzungen theils von dem Director, theils von 

den früher genannten Herren vorgelegt und besprochen, die wir zahlreichen 

Freunden verdanken, den Herren Dr. F. S t o l i c z k a  in Calcutta, Director 

Rudolph L u d  w ig  in Darmstadt, Burgmeister M. S i m e t t i n g e r ,  je tz t in Gros

sau, A. B i e l z  in Hermannstadt, k. k. Ministerialrath L. Ritter v. H e u f l c r ,  

dem königlichen preussischen Handelsministerium, k. k. Oberst v. D e r -  

v e n t  in Belovar, k. k. Hofrath Ritter J. H y r t l ,  Geheimen Rath C. G. C a r u s  in
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Dresden, Professor J. S e g u e n z a  in Messina, 6 . S c h w a r t z  Edlen v. Mo h 

r e n s t e r n ,  k. k. Kriegscommissär A. L e t o c h a ,  E. L a r t e t  und C h r i s t y ,  

E l i e  de B e a u m o n t  und de C h a n c o u r t o i s  in Paris, Dr. Th. S c h r ü f e r  in 

Rattelsdorf bei Bamberg, Professor J. W o l d r i c h  in Salzburg, Professor Axel 

E r d m a n n  in Stockholm, der hochrerehrlichen Stadtgemeinde in W ien durch 

Herrn Bürgermeister Ritter A. Z e l i n k a ,  dem montanistisch-geognostischen 

Vereine in Gratz, Director Julius S c h m i d t  in Athen, Dr. Thomas O l d h a m  

in Calcutta, Dr. R u b i d g e  in der Capstadt, B o u c h e r  de P e r t h e s  in Abbe- 

ville, Professor L. H. J e i t t e l e s  in Olmütz, Staatsgeologen A. S e l w y n  in Mel

bourne, Professor Franz v. K o b e l l  in München, Bergrath B. y . C o t t a  in 

Fi-eiberg, Dr. Albrecht S c h r a u f ,  Apotheker A. S c h a l t e r  in Hohenelbe, Dr. 

Alfred S t e l z n e r  in Dresden, Staatsgeologen J. D. W h i t n e y  und Freiherrn F. 

y. R i c h t h o f e n  in San Francisco, F. A. B r o c k h a u s  in Leipzig, k. k. Rech- 

nungsrath J. B. K r a u s ,  C. W. G ü m b e l  und A. v. D i t t m a r  in München, Jules 

M a r t i n  in Dijon, Professor A. S c h e n k  in W ürzburg, A. v. M o r l o t  in Bern, 

Paolo L i o y  in Padua, V . C h a t e l  in Valcongrain im Calvados, Graf F. v. M a r e n z i  

in Triest, Professor V. R. v. Z e p h a r o v i c h  in Prag, dem hohen k. k. Staatsmini

sterium für die Novara-Reisewerke.

Nicht weniger zahlreich und mannigfaltig lagen uns die für die Sammlungen 

bestimmten Gegenstände vor, einige an schriftliche Berichterstattungen ange

schlossen, von den hochgeehrten Herren und Freunden k. k. Ober-Baudirector 

L i e b e n e r i n  Innsbruck, Justin R o b e r t  Oberalm bei Hallein, k. k. Statthalter 

E. Freiherrn v. K e l l e r s p e r g  in Triest, Joseph S c h w a r z  in Wien, Eduard 

B a u e r  in Triest, K. K a c z v i n s k y  in Radoboj, J. W a l a  in Pribram, Rudolph 

L u d  w i g ,  M. S i m e t t i n g e r ,  Dr.  II. R i s c h a n e k  in Vicenza, E. L a r t e t  und 

C h r i s t y ,  Ober-Bergcommissär Fr. W e i n e k  in Klagenflirt, dem seitdem ver

ewigten Gewerksdirector L. H o h e n e g g e r  in Teschen, Gewerkshesitzer M 

S i d o r o f f  in St. Petersburg, L. H. J e i t t e l e s ,  A. S a r t o r y ,  k. k. Kreishaupt

mann L. K u b e  in Zaleszcsyk, J. S a p e t z a  in Neulitscheiü, F. M i a l o w i c h  in 

Kaczyka, Professor L. Fr. Z e k e l y  in Oberschützen, J. M a y r h o f e r  in Werfen, 

Kammerrath H. G r o t r i a n  in Braunschweig, Fr. B i n n a  in Hall, Tirol, Apothe

ker A. S t o r c h  in Rokitzan, k. k. Bergverwalter Andreas J u r e n a k  in Herren- 

grund, Apotheker Emil K e l l e r  in Waag-Neustadt), k. k. Ministerialrath A. L i l l  

v. L i l i e n b a c h  in Pribram, Oberverwalter Benedict R o h a  in Steierdorf, Apo

theker A d o l p h  T a c h e t z i  in E ger, Oberverwalter Ferdinand S c h l i w a  in 

Reichenau, k. k. Sectionsrath Franz Ritter v. S c h w i n d ,  k. k. Exspectanten 

Ernst L ü r z e r v .  Z e c h e n t h a l .
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Gewiss ist dieses Bild reicher Theilnahme, hier in hochgeehrten Namen 

der Theilnehmer ausgcdriickt, ganz geeignet nicht nur für dieselben die lebhaf

testen Dankgefühle zu erregen, sondern auch mit hoher Anregung dem Fort

schritte des Jahres 1865 entgegenzuschen.

Herr A. Fr. Graf M a r s c h a l l  besorgte wie in früheren Jahren freundlichst 

die Register nach den Namen der Personen, Orte und Sachen.

Unsere Sitzungen des Jahres 1864 schliessen mit der des 20. December. In 

dieser gab ich dankbaren Herzens raschen Bericht über die Feier eines achtzig

sten Jahresschlusses. W enig konnte ich ahnen, dass nur ganz wenige Stunden 

darauf die ersten Anzeichen erscheinen würden, dass dieses hohe, edle, uns in 

so vieler Beziehung theure Leben des nun verewigten durchlauchtigsten Herrn 

Erzherzog L u d w i g  J o s e p h ,  nur zwei Tage noch dieser unserer Erde ange

hören würde. Der Höchstselige Kaiserliche Prinz und Erzherzog entschlief 

sanft am Abend des 22. Decembers um 103/4 U hr^u einem besseren Leben.

In tiefer Rührung schreibe ich hier ein treffend wahres, hohes W ort:

„Ein Erlöschen während des ruhigsten Schlafes, ein lieblich Bild für alle 

Diejenigen, die ihm in seinen letzten Stunden beistehen konnten und durften.“

Er war ein mächtiger huldreicher Beschützer und Förderer, für immer 

unvergesslich.

K. k. geologische Reichsanstalt.

W i e n ,  am 28. December 1864.

W. Haidinger.
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Personalstand der k. k. geologischen Reichsanstalt.

1. Oberste Leitung.
E . K. S t a a t s m i n i s t e r i u m .

Biuisteri Seine Exeellenz, Herr Anton Ritter von S c h m e r l i n g ,  Grosskreuz 
des österreichisch-kaiserlichen Leopold-Ordens, Grosskreuz desgrossherzog- 
lich-baden’schen Ordens der Treue, sämmtlicher Rechte Doctor, k. k. wirk
licher Geheimer Rath, Curators-Stellvertreter der Kaiserlichen Akademie 
der Wissenschaften u. s. w.

Z .  Mitglieder.
Dlrector; Wilhelm Karl H a i d i n g e r ,  Med. und Phil. D r., Ritter des öster

reichisch-kaiserlichen Leopold-Ordens und des kaiserlich-österreichischen 
Franz Josephs-Ordens, Besitzer einer grossen goldenen Subscriptions- 
Ehren-Medaille mit seinem Bildnisse; Ritter der k. preussischen Friedens- 
classe Pour le Mdrite, des k. bayerischen Maximilians-Ordens für Wissen
schaft und Kunst, Commandeur des k. portugiesischen Christus-Ordens, 
Ritter des k. sächsischen Albrechts-Ordens und des k. schwedischen Nord
stern-Ordens, k. k. wirklicher Hofrath, M. K. A. III. Ungargasse, 3.

Erster Geologe : Franz Ritter v. H a u e r ,  k. k. wirklicher Bergrath, M. K. A. 
111. Lagergasse, 3.

Zweiter Geologei Marcus Vincenz L i p o i d ,  k. k. wirklicher Bergrath. III. Sale- 
sianergasse, 23.

Arehlvari August Friedrich Graf M a r s c h a l l  auf B u r g h o l z h a u s e n ,  E rb- 
inurschall in Thüringen, k. k. wirklicher Kämmerer. I. Wollzeile, 33.

Assistent: Franz F o e t t e r l e ,  k.k. wirklicher Bergrath. III. Rasumoflskygasse, 3.

Geologen! Dionys S t u r .  III. Posthorngasse, S.
Guido S t ä c h e ,  Phil. Dr. III. Henmarkt, 5.
Heinrich Wol f .  VII. Stiftgasse, 5.
Ferdinand Freiherr v. A n d r i a n - W e r b u r g .  III. Hauptstrasse, 3.
Karl M. Paul .  I. Augustinerstrasse, 12.

Torstand des chemischen Laboratorlamgt Karl Ritter v. H a u e r ,  Besitzer des 
k. k. goldenen Verdieustkreuzes mit der Krone, k. k. Hauptmann in Pension. 
111. Ungargasse, 27.

Bililiotheks-Costos i Adolph S e n o n e r ,  Ritter des k, russischen St. Stanislaus- 
Ordens UI. CI. und des königl. griechischen Erlöser-Ordens, Mag. Chir. 
III. Ungargasse,' 24.
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Zelchncrt Eduard J a h n .  III. Barichgasse, 24.

Auswärtig! Moriz Hö r n  es, Phil. Dr., Commandeur des k. portugiesischen Christus- 
Ordens, Custos und Vorstand des k. k. Hof-Mineraliencabinets, C. M. K. A.
II. Rothe Sterngasse, 20.

A u s w ä r t i g e  The i lnehmer.

Von Seiner Excellenz dem Herrn k. k. Finanz-Minister Edlen v. Plener nach 
Wien einberufen.

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

Adolph P a t e r a ,  k. k. w. Bergrath, Hüttenchemiker für das gesammte Mon- 
tanwesen, III. Heumarkt, 13.

II. Berg-Ingenlenre.

1. Vom Jahre 1863.

Eduard W i n d a k i e w i c z ,  ) k .k .S ch ich t-( III. Marokkanergasse, 3.
Gottfried Freiherr v. S t e r n  b a c h , j  meister. j III. Ungargasse, 9.
Franz B a b a n e k ,  \ ............................................/ III .  „ 9.
Anton H o r i n e k ,  1 ........................................... I III. „ 9.

Benjamin v . Wi n k l  e r , / ........................................... \ III. Beatrixgasse, 12.
Anton R ü c k e r ,  l  k k Exsoectanten J III. Barichgasse, 28.
Joseph C e r m a k ,  /  M 9Pe c w nten  . . ( m  ^ 2g

Joseph R a c h o y ,  1 • .................................. / Erdbergerstrasse, 3.
Franz P o s e p n y ,  \ ........................................... I III. Kriegelgasse, 1.

Ludwig H e r t l e ,  J ................... ....................... V Ungargasse, 9.

2. Vom Jahre 1864.

Adolph O t t ,  k. k. Markscheiders-Adjunct. 
Matthäus R a z c z k i e w i c z  jk.  k. Exspec- 
Camillo Edler v. N e u p a u e r . j  tanten.
Otto H i n t e r h u b e r ,  k. k. Praktikant.
Johann B ö c k h ,  ) ^ ^ Exspectanten. 
Alexander Ge s e l l , )  1
Wilhelm G ö b l ,  k. k. Praktikant. . . . 
Franz G r ö g e r ,  k. k. Exspectant. . . .

III. Beatrixgasse, 12.
III. Ungargasse, 90.
III. Reisnerstrasse, 18.
III. Ungargasse, 34. 
III. „ 37. 
III. „ 40. 
III. ,, 34.
III. Gärtnergaspe, 19.

3. Diener.
Cabinetsdlencr: Johann S u t t n e r .  'j
laboran t. Franz; F r e i d l i n g .  IU.Rasumoffskygasse, 3.
Amtsdieners-Gehilfeni E r s t e r :  Johann 0  s t  e r  ma y e  r. I 30

Z w eite r:^ S eb astian  Böhm.  )
B. k. HIllitär-InYalide als Portiert Unterolficier Anton G ä r t n e r .  Ottakring, Haber

gasse, 328.
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Gönner und Correspondcnteii.
F o r t s e t z u n g  d e s  V - c r z e i c h n i s s e s  im XIII. B a n d e  d o s  J a h r b u c h e s .

( D ie  sämmtliclien h o c h v e re h r te n  N am en lind  l i ie r ,  vrie  in d en  v e rflo ssen en  J a h r e u »  in ein e  e i n i g e  a lp h a b e tisc h  T ort- 

la u fe n d e  R e ih e  g e o r d n e t  u nd  d u rc h  ß u c h s U b c n  d ie V e ra n la s su n g  z u r  E in sc h re ib u n g ' d e r s e lb e n  a u sg e d riie k t . A  d ie 

M itlh e ilu n g  von w is s e n s c h a f tl ic h e n  A rb e ite n ;  B  d ie  S c h r i f t f i ih rn n g  fü r  D e h ü rd c n , G e se lls c h a fte n  uud  In s t i tu te ;  C  d ie 

G e sc h e u k e  von s e lb s lv e rf a s s te n  o d e r  D  frem d en  D ru c k g e g e n a tä n d e u  o d e r  £  vou M in c rn lic n ; e n d lic h  1*’ a ls  A u sd ru c k  

d e s  D a u k es ü b e r h a u p t  a n d  fü r  F ö r d e r u n g  s p e c io l le r  A rb e ite n  d e r  k . k .  g e o lo g isc h e n  R c ie h s a n s ta lt ,  w o d u rc h  d ie se

zu  dem  g rö s a te ü  D anke v e rp f l ic h te t  i s t . )

D ie F r a u e n :

C o u t t s ,  Fräulein Burdett, Güterbesitzerin, London. D.
G o l d s c h m i d t ,  Frau Emilie, W erksbesitzerin, Dubnik bei Eperies. F.
Edle r . L a n n e r ,  Frau Fanny, Werksbesitzerin, Klagenfurt. B.

D ie  H e r r e n :

A g u i l a r  y V e l a ,  Antonio, Secretär der k. Akademie der Wissenscb. in Madrid. B. 
A m b r o z ,  Ferdinand, k. k. Bergwesens-Exspectant, d. Z. substituirter control- 

lirender Amtssclireiber, Padeit. A.
B a i h a u s e r ,  Joseph, gräflich Keglevich’scher Forstmeister, Kis-Tapolcsany. F. 
B e e r ,  Joseph Georg, Generalsecretär der k. k. Gartenbau-Gesellschaft F.
Bi l l ,  Dr. Georg, k. k. Professor, Secretär des naturwissensch. Vereins, Gratz. B. 
Bi Ile  t ,  Seine Hochw. C., k. k. GymnasialJirector, Feldkirch. B.
B i n n a ,  Franz, k. k. Salz-Bergverwalter zu Hall, Tirol. E.
B ö e k h ,  Johann, k. k. Exspcctant. A.
v. B r a n d e n s t e i n ,  Otto, k. k. Gendarmerie-Major, Eger. B.
C a m p i o n e ,  Karl, k. k. Oberverwalter, Soövär. F.
C h o c z e n s k y ,  Joseph, Bergbaubesitzer und Grubendirector, Szapar. F. 
C i p a r i u ,  Timotheus, Domherr der hochw. griech.-kath. Metropole von Fngaras, 

Vice-Präsidentdes siebenb. Vereins für Beförderung der nationalen Literatur 
und Cullur des romanischen Volkes, Hermannstadt. B.

C o c c h i ,  Igino, Ritter, Professor, Florenz. C.
C u e n o u d ,  Professor, Vice-Präsident der Societe Vaudoise des sciences natu

relles, Lausanne. B.
D a v i s ,  Charles, E., Ehren-Localsccretär der Versammlung zu Batli. F.
Graf D e s s e w f f y ,  Egyd, k. k. w. Kämmerer, Administrator des Thuroczer 

Comitates, Szent-Marton. F. 
t. D i t t m a r ,  Dr. Alphons, München. D.
D o r f w i r t h ,  Joseph, W erksbesitzer, Bürgermeister, Grünburg, Steyr. F.
Di a g o r i e h ,  Karl, k. k. Consul, Trapezunt. F.
D r a s t i c h ,  Wilhelm, Bergassistent, Hruschau, Mähren. F.
E i c h l e r ,  Dr. Aug. Willi., Prof., Assistent an der iö n . bayer. Univer., München. 
F a l c o n e r ,  Hugh, M.D., F.R.S. Secretär der geolog. Gesellschaft, London. D.

K. k. geologische ReichsaastaU . 14. Band. 1864. IV. Heft. B
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F a v r e ,  Louis, Secretär der oocieie ues seiendes im im u .u ,  *............ -..
F e l d e r ,  Cajetan, J. U. Dr., M. L. C. C., erster Bürgerm eister-Stellvertreter 

der k. k. Reichs-Haupt- und Residenzstadt Wien.
F e l l m a n n ,  Karl Friedrich, Gcncralsecretärs-Stellvertreter der k. k. a. pr- 

Kaiser Ferdinands-Nordbahn. F.
F e r r u s ,  A., Generalsecretiir der Societe academique des sciences, arls, belles- 

lettres, Industrie et agriculture de St. Quentin. (Aisne.) B. 
F o r c h h a m m e r ,  Peter W. Ph. Dr., Professor, Kiel. D.
Graf F o r g a c s  von Gliymes und Gäcs, Karl, Schloss Ghymes bei Neutra. F. 
F r ä n k e l ,  Leo H., Secretär der Handelskammer, ßrody. B.
F r i e s ,  J. 0 .,  königl. schwedischer Bergingenieur, Stockholm. B.
F reiherr v. F r i e s e n h o f ,  Gustav, Brogyan, ÜDgarn. F.
Freiherr v. F r i e s e n h o f ,  Gregor, Ungarisch-AIlenburg. F.
G al t o n ,  Francis, F. R. S., F. G. S. etc. 42. Rutland Gate, London. F.
G ö b l ,  Wilhelm, k. k. Rergpraktikant,
G o l d s c h m i d t ,  Ludwig Adolph, W erksbesitzer zu.Dubnik F.
G r e l i n g e r ,  J., Secretär-Stellvertreter der k. k. Ackerbau-Gesellsch., Lemberg. B. 
G e s e l l ,  Alexander, k. k. Exspectant. F.
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14. Band, m  JAHRBUCH I M-
DER

KAIS. KÖN. GEOLOGISCHEN REICHS-ANSTALT.

I. Die Metamorphosen von Basalt und Chrysolith von Hotzen-
dorf in Mähren.

Von Dr. A. M a d e l u n g .
Ueberreicht an die Direction der k. k. geologischen Reichsanstalt am 21. December 1863.

Den Gegenstand der gegenwärtigen Untersuchungen bildet ein Gestein, 

welches Lehramtscandidat Herr Joseph Sape t za  in der Nähe von Neutitschein 

in Mähren entdeckt, und von welchem er zahlreiche Exemplare an die k. k. 

geologische Reichsanstalt eingesendet hatte. In seinem Berichte über die Vor

gänge an der k. k. geologischen Reichsanstalt im Monate Juni 1861 (Wiener 

Zeitung vom 4. Juli, Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt 1861. Ver

handlungen Seite 74) berichtete Herr Director W. Ha i d i nge r  über dieselben 

unter der Bezeichnung von „merkwürdigen grünlich grauen Chrysolith-Krystallen“, 

welche „die grösste Aufmerksamkeit und fernere Studien verdienen“.

In dem Juli-Bericht (ebendaselbst Seite 80) ist von einer neuen Einsen

dung des Herrn Sapetza die Rede „Exemplare zur genaueren Untersuchung 

des eigentümlichen, an Olivinkrystallcn so reichen Gesteins, das doch eigent

lich den Basalten sich einreiht“ .

In der Sitzung der k. k. geologischen Reichsanstalt vom 21. April 1863 

hatte ich einige kurze Mittheilungen über eine mineralogisch-chemische Unter

suchung dieser Krystalle, welche sich als wahre Pseudomorphosen nach Chry

solith ergaben, und des dieselben umschliessenden Gesteines von Hotzendorf 

SW  von Neutitschein in Mähren vorgelegt, als Grundlage einer ausführlicheren 

Mittheilung für das gegenwärtige Jahrbuch. Erst spät bin ich jetzt in der Lage, 

meinem Vorhaben zu entsprechen.

Mittlerweile ist aber der dritte Nachtrag zu Blum's schönem Werke über 

„die Pseudomorphosen des Mineralreiches“ erschienen, in welchem sich auch 

Seite 281 eine kurze Notiz Blum's über die fraglichen Pseudomorphosen, 

wobei nur der Name „Hetzendorf“ unrichtig statt Hotzendorf gegeben ist, nebst 

einer Analyse derselben Yon Professor Car ius findet.

Wenn ich gleichwohl die Resultate meiner Untersuchungen noch nachträg

lich veröffentliche, so geschieht dies hauptsächlich darum, weil ich durch die 

Reichhaltigkeit des mir zu Gebote stehenden Materials im Stande war, nicht nur 
umfangreichere Untersuchungen über die Umwandlungsprosesse selbst anzu

stellen, sondern auch noch manche andere Frage, welche bisher unerledigt 

war, so namentlich die über die Natur des noch frischen Gesteines zu beant
worten.

Eine wesentliche Unterstützung wurde mir hierbei durch eine Mitthei

lung des Herrn Sapet za  in der Beilage zur „Biene“ (einer in Neutitschein

K. k. reolofiache Rcicliaknstult. 1861. 14. Band. I. Heft. \
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erscheinpnden Zeitung) von 1. August 1863 gewährt, welche durch meine 

ersten oben erwähnten Notizen veranlasst wurde, und die uns nun zum ersten 

Male einige genauere Angahen über die geognostisclien Verhältnisse, sowie 

einen Versuch zur Erklärung der Umwandlung des Minerals und des Gesteines 

b ring t1).
Zunächst will ich hier auf die Frage bezüglich der Natur des Gesteines, in 

welchem unsere Chrysolithpseudomorphosen eingeschlossen sind, etwas näher 

eingehen, eine Frage, welche Hohenegger  s) , B l u m 5) und ich früher aus 

Mangel an gauz vollständigen Suiten hatten offen lassen müssen; es waren uns 

nur die zuerst aufgefundenen , stark raetamorphosirten Stücke bekannt, aus 

denen sich keine bestimmten Schlüsse auf die ursprüngliche Beschaffenheit des 

Gesteines machen Hessen. H oh en egge r  stellte dasselbe vermutungsweise als 

Uebergangsgestein von Teschenit in Basalt dar, B l um ,  dem es als Griinstein 

bezeichnet wurde, lässt es unentschieden, ob es ein Diorit oder Diabas sei, 

und ich selbst hatte mich früher Hohenegger ' s  Ansicht angeschlossen.

Bald nach meiner ersten Mittheilung erhielt die k. k. geologische Reichs

anstalt eine von Herrn Sape t za  in neuerer Zeit eingesendete Suite von 

Gesteinen aus der Neutitscheiner Gegend, unter welchen sich auch solche 

befanden, welche auf unsern Fall Bezug haben und geeignet sind, die bisherigen 

Zweifel darüber zu lösen.

Es waren dies einerseits die schon langer bekannten, in verschiedenen Sta

dien des Metamorphismus befindlichen Stücke von Holzendorf, theils waren es 

neue, zwar von anderen Fundorten, Blauendorf bei Hotzendorf und vom Galgen

berg bei Freiberg, stammende, aber offenbar mit jenen völlig übereinstimmende 

Handstücke, welche zum Theile in gleicher Weise umgewandelt, in ihren 

frischen Stücken die noch fehlenden Glieder der Reihe bis zum unzersetzten 

Gesteine enthielten. Dieses letztere ist aber, wie auch zu vermuthen, ein Basalt.

Im Wesentlichen lassen sich, wenn wir alle diese Vorkommnisse zusam

menfassen und durch einander ergänzen, ungefähr S— 6 Hauptvarietäten unter

scheiden, welche die verschiedenen Zersetzungsstadien umfassen.

Das frische, jedenfalls noch ganz unzersetite Gestein, welches längere 

Zeit nur vom Galgenberg bei Freiberg bekannt war, wo es sich nach Herrn 

S a p e t z a  in losen Blöcken und Kugeln auf den Feldern findet, ist ein ausge

zeichneter Basalt, und verdient schon ohne Berücksichtigung der mannigfachen 

Umwandlungen, welchen er unterliegt, unser Interesse.

In einer sehr feinkörnigen, fast dichten Grundmasse von schwarzer Farbe 

und selbst für das bewaffnete Auge homogener Beschaffenheit, liegen zahllose 

grössere und kleinere Krystalle von olivengrünem Chrysolith, welche so fest 

an jener haften, dass es mir nicht gelang, irgend eine Krystallfläche, geschweige 

einen ganzen Krystall herauszupräpariren, obgleich die meist scharfbegrenzten 

Querschnitte, die zum Theile ziemlich deutlich hervortretende Spaltbarkeit nach 

dem brachydiagonalen Pinakoid (100), und namentlich die an der Aussenseite 

der Blöcke durch Verwitterung und Auswaschung des Chrysoliths entstandenen 

Hohlräume beweisen, dass dieser Letztere krystallisirt sei. Auf die näheren 

Details hierüber werde ich weiter unten kommen, und will hier nur noch einer 

Erscheinung Erwähnung thun, welche von Interesse ist.

’ )  Schon nach Abschluss dieses kleinen Aufsatzes erhielt ich durch Herrn Hofrath 

H a i d i n g e r  ein, diesem Letzeren von Herrn S a p e t z a  zugesandtes Manuscript des 

gleichen Inhaltes, wie der eben citirte Aufsatz, zur freien Benützung überliefert. 

H o h e n  e g g e r ,  Die geognostischen Verhältnisse der Nordkarpathen, pag. 48 

B l u m ,  Dritter Nachtrag zu den Pscudomorphosen des Mineralreiches, pag. 282.



Betrachtet mau nämlich die KrystaJIe des Chrysoliths näher, so bemerkt 

man, dass kein einziger Ton ihnen homogen und zusammenhängend ist, sondern 

dass Alle von zahlreichen untereinander mehr minder parallelen Streifen und 

Adern, welche mit der schwarzen Grundmasse des Gesteines erfüllt sind, durch

zogen werden. (Ich glaube diese Erscheinung wenigstens dem äussern Anblick 

nach, mit nichts passender vergleichen zu können, als mit dem Schriftgranit, in 

welchem auch die Quarzindividuen (wenn auch vielleicht regelmässiger und 

sämmtlich in bestimmter Stellung zum Feldspath) den Feldspath durchziehen 

und innerhalb eines Krystalles nach gewissen Richtungen lange Streifen bilden). 

Diese Einschaltung von Basalt zwischen die Krystalltheile scheint zwar nicht 

ganz ausschliesslich, aber doch vorwaltend in der Spaltungsrichtung nach 100 

sattgefunden zu haben.

Ich führe dieses Verhalten desswegen hier an, weil es für den Umwand- 

lungsprocess von Wichtigkeit erscheint, welchem, wie wir gleich sehen werden, 

das Gestein und noch mehr die Krystalle des Chrysoliths unterlegen sind und 
noch unterliegen.

Bevor wir indessen zur Betrachtung dieser Letzteren übergehen, muss ich 

noch bemerken, dass das Gestein auch mandelsteinartig auftritt. In solchen 

Stücken treten die Chrysolithe mehr zurück, erscheinen nur noch einzeln in 

der Masse zerstreut und statt ihrer stellen sich sehr zahlreiche, kleine, selten 

über eine Linie grosse Kalkspathkügclchen ein, welche dem Ganzen den Cha

rakter eines Varioliths geben. Seltsamer Weise sind die Chrysolithe hier schon 

stark verändert, während die Grundmasse ihre Farbe noch vollständig beibe

halten hat und nur etwas weicher geworden ist.

Von derselben Localität, Galgenberg bei Freiberg, flndeit sich unter den 

Handstücken zwei Exemplare, welche diesem Mandelsteilte angeboren, aber ein 

total verändertes Aeussere haben und dem früher beschriebenen frischen Ge

stein in nichts mehr gleichen.
Die vorher schwarze, harte Grundmasse ist gelblichhiaun geworden, lässt 

sich fast mit der blossen Hand zerbrechen und zerfällt unter dem Hammer leicht 

in zahlreiche Stücke. Die in ihr liegenden Krystallc des Chrysoliths sind, wie 

leicht denkbar, von der Metamorphose nicht unberührt geblieben, ja haben 

sogar, wie die Analyse zeigt, noch mehr durch sie gelitten. Sie haben ihren 

Glanz, ihre Farbe und Härte verloren, sind auf dem Bruche mattschimmernd 

und grau geworden und |brausen, mit Säuren benetzt, stark auf. Man kann sie 

jetzt ohne Mühe vollkommen glattflächig auslösen und ihre Form studiren.

Wie wir schon oben erwähnten, wurde das Gestein bei Freiberg bisher 

nur in einzelnen losen Blöcken und Kugeln auf den Feldern, nicht aber anste

hend gefunden, und es ist daher nicht zu verwundern, wenn dasselbe dem eben 

beschriebenen Metamorphismus nur in seltenen Fällen unterlegen ist, da die 

verhflltnissmässig leichte Verwitterbarkeit des Chrysoliths und die mechanische 

Zerstörung durch Regen und Umherrollen einen solchen unmöglich macht. In der 

That sind auch die Blöcke des frischen Gesteines nur soweit von der Aussen- 

fläche nach innen zu zersetzt, als die Chrysolithkrystalle reichen, welche an 

dieser liegen und den Atmosphärilien unmittelbar ausgesetzt sind.

Um eine so gleichmässige Metamorphose der ganzen Masse zu bewirken, 

mussten so besonders günstige Verhältnisse obwalten, wie wir sie an dem Vor

kommen bei Hotzendorf vorfinden, das uns den ganzen Umwandlungsprocess in 

allen einzelnen Stadien vor Augen führt. Die beiden bei Freiberg gefundenen 

Exemplare zeigen uns zwar, dass hier ähnliche Verhältnisse vorhanden sein 

müssen, dass aber die Stelle noch unentdeckt ist, wo dieselben statthaben.

[3 ]  Die Metamorphosen von Basalt and Chrysolith von llotzendorf in Mähren. 3
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Bei Hotzendorf scheint der Basalt eine Art mächtiger Injection zwischen 

den Schichten eines Sandsteines zu bilden, und ist erst durch die allmählige 

Erosion eines Flüsschens, durch welche ein Thal eingerissen worden ist, jetzt 

auf beiden Gehängen dieses Letzteren blossgelegt worden. Oer fortwährende 

Einfluss des darüber fliessenden und in Folge der kuglig-schaligen Abson

derung des Gesteines leicht eindringenden Wassers, musste in der zusammen

hängenden, einer raschen mechanischen Zerstörung, wie sie an den losen 

Blöcken bei Freiberg wirkt, unzugänglichen Masse, eine chemische Umwand

lung hervorrufen, deren Resultate eben die in Frage stehenden verschiedenen 

metamorpbischen Varietäten des Basaltes sind.

Ganz frisch wie zu Freiberg findet sich bei Hotzendorf selbst das Gestein 

nicht mehr, wenigstens nicht bis zu der Tiefe, bis zu welcher es durch die 

dortigen grossen Steinbrüche aufgeschlossen ist. Erst in der Fortsetzung des 

Bergrückens, an welchem es ansteht, bei Blauendorf, einige tausend Schritte 

von jenem Orte, trifft man es unzersetzt und wesentlich mit demselben Charak

ter wie zu Freiberg an. Grundmasse und Chrysolith sind frisch, hart und glän

zend, nur oft an den mir bekannten Exemplaren der letztere nicht ganz so 

deutlich krystallisirt, aber doch unverkennbar.

Bei Hotzendorf besitzt das am wenigsten veränderte Gestein noch eine 

ziemlich bedeutende Festigkeit und dunkelgraugrüne Farbe, ist aber schon viel 

weicher. Es lässt sich mit dein Messer schaben und gibt ein lichtgraugrünes 

Pulver. Die Farbe des Chrysoliths ist äusserlich die nämliche, wie die der Grund

masse, und man unterscheidet in Folge dessen die Krystalle, welche auch noch 

sehr fest mit dieser verwachsen sind, nicht immer leicht, ausgenommen da, wo 

zufällig auf dem Bruche einzelne Flächen derselben glatt abgelöst sind. Im 

Innern sind sie nicht homogen, ihre Masse besteht aus Körnchen und Streifen 

einer matten, schwachdurchscheinenden, blaulichgrünen Substanz mit dazwischen 

liegender schwarzer. Es dürfte dies der Vertheilung von Chrysolith und Grund

masse, wie wir sie oben an den Krystallen im untersetzten Gesteine beschließen 

haben, entsprechen.

Häufig durchsetzen Adern von fasrigem Kalkspath oder Aragonit das 

Gestein, welche nicht selten mitten durch die Krystalle des Chrysoliths hindurch 

gehen und auf diese Weise zuweilen ordentliche Verwerfungen der getrennten 

Theile liervorgebracht haben.

Ad solchen Kalkspathadern bemerkt man nun nicht selten auf der einen 

Seite derselben das eben geschilderte, dunkelgrüne Gestein, von ganz gleich- 

massiger Beschaffenheit, scharf abgegrenzt, auf der ändern Seite hingegen 

eines von mehr braungrauer Farbe, geringer Härte und Festigkeit, das schon 

leicht unter dem Hammer in Stücke zerspringt, aus denen dann einzelne 

Krystalle von Chrysolith glatlflächig hervorragen und mit einiger Mühe ausgelöst 

werden können. Die Grundmusse ist wie immer ganz gleichartig umgewandelt 

und nur die Krystalle zeigen im Innern noch durch die Farbe unterscheidbare 

aber ganz regellos gruppirte Theile.

Diese beiden eben geschildertnn Umwandlungsstadien findet man an anderen 

Stücken auch ohne eine zwischenliegende Kalkspathader , entweder scharf 

gegeneinander abgegrenzt oder auch allmählig in einander übergehend.

Aber auch diese braungraue Varietät ist noch weiteren Umwandlungen 

unterlegen. Man findet zahlreiche Stücke, welche bis auf den Mangel der Mandel- 

steinstructur und der dadurch verminderten Häufigkeit des Chrysoliths vollkom

men mit den oben beschriebenen Umwandlungsproducten vom Galgenberg bei 

Freiberg übereinstimmen. Die Masse ist gelblichbraun und ganz weich geworden,
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die Krystalle sitzen so lose, dass man sie oft mit der blossen Hand heraus

brechen kann und zeigen mit jener eine gleiche Farbe, nur dass sie noch homo

gener und gleichartiger erscheinen und fast vollständig gewissen Serpentinen 

gleichen. Wenn man sie mit verdünnter Säure behandelt, brausen sie stark und 

lange und hinterlassen mit vollkommener Erhaltung der Form ein poröses Skelet.

Ein letzter Grad der Metamorphose endlich tritt an der Aussenfläche 

einiger Stücke auf, welche ganz mürbe, gelblichbraun, fast eisenocherartig 

geworden ist. Grundmasse wie Krystalle sind hier, wie man deutlich sieht, 

ihrem Untergange nahe und die mechanische Zerstörung fängt an. Die Krystalle 

lassen sich noch auslösen, doch zerfallen sie meist während dieser Operation 

und bilden dann eine erdige ochergelbe Masse; viele von ihnen sind an der Aus

senfläche mit Kalkspath und Brauneisenstein bedeckt, so dass ihre Form kaum 

inehr erkennbar ist. Dieses letzte Stadium scheint übrigens, da es auf die Ober

fläche einzelner Stücke beschränkt ist , nicht mehr durch rein chemische 

Processe, sondern wie ich schon erwähnte, auch durch Mitwirkung mechanischer 

Kräfte veranlasst zu sein.

Ich habe es im Vorigen versucht, ein Bild der äusseren Erscheinungen eines 

metamorphischen Processes zu geben, der sich allerdings nicht durch grosse 

Mannigfaltigkeit der neu entstandenen Producte auszeichnet, um so deutlicher 

aber alle Uebergänge erkennen lässt, und ich kann nun im Folgenden füglich die 

Resultate einiger chemischer Untersuchungen anfügen, welche den Gang nnd 

Grund der ganzen Umwandlung deutlich machen können.

Wie ich schon oben sagte, und wie der Anblick des frischen Gesteines von 

Freiberg und Blauendorf lehrt, ist sowohl dieses als auch das von Hotzendorf 

ein Basalt. Die vollkommen homogene, feinkörnige Grundmasse lässt keine ihrer 

wesentlichen Bestandtheile erkennen; von accessorisch eiugesprengten Mineralien 

bemerkte ich ausser dem Chrysolith nur einmal einige kleine Schüppchen von 

braunrothem Rubellan, sonst aber kein anderes Mineral eingesprengt.

Die nachstehenden Analysen habe ich im Laboratorium der k. k. geolo

gischen Reichsanstalt ausgeftthrt.

Leider konnte ich die zuletzt als Ergänzung der Reihe unternommene 

Analyse des frischen Basaltes nicht mehr vollständig durchführen, sondern musste 

mich auf 'nur einige der hauptsächlicheren Bestimmungen beschränken.

Das specifische Gi wicht fand ich gleich 3-118.

Mit Säuren benetzt, braust er nicht auf und enthält daher wohl kaum 

kthlensaure Salze. Bei einer approximativen Analyse erhielt ich:

S i O * ............................................................................ 48

( F e j O j A l j O , ) .........................................................28

C a O ................................................................................. 7
MgO . . .  . ........................................... 10 '

»3

Der Verlust von 7 Percent entfällt auf die nicht bestimmten Alkalien, etwa 

vorhandene Feuchtigkeit u. s. w.
Das erste Product der Umwandlung von Hotzendorf brauste mit Säure 

benetzt schon ziemlich stark und längere Zeit, auch dann, wenn ich sorgfältig 

solche Stückchen wählte, welche keine sichtbaren Kalkspathadern enthielten.

Es ergab mir bei der Analyse folgende Zusammensetzung:

A 1 ,0 , .....................................................14-59

FfaO j ....................................... 1618
A lk a lie n ................................................Sparen

H j O ........................................ 7-29

99-95

SiOa .......................................33-74

C O j,.............................10-28
C a O ...................................... 14-11

M g O ......................................  3-76
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Davon sind in Salzsäure:

I. löslich

C a O ................................................13-22

M g O ................................................ 3 1 6

AIjjOj ........................................... 12-07

FeaO * ........................................... 13 06

41-81

II. unlöslich

S i02 ................................................  33-74

AljOj...........................
FögOg........................
C a O ..........................................

M g O ...........................................

2-52

3 1 2

0-89

0-60

40-87

Die Kieselsäure bleibt theils gallertartig, theils pulrerföt-mig mit dem 

unzersetzten Theil zurück.

Den 13-22 CaO des löslichen Theiles entsprechen 10*38 C02, also fast 

genau die Menge der gefundenen. Ob nun freilich blos Kalk an Kohlensäure 

gebunden ist, oder ob nicht auch ein Theil der Magnesia als Carbonat vorhanden 

ist, das konnte ich nicht bestimmen, da sogar verdünnte Essigsäure neben Kalk 

und Magnesia nach Thonerde und Eisenoxyd löste, und mithin auch die Niclit- 

carbonate angritf.

Nehmen wir blos Kalkcarbonat an, und bringen wir dessen Menge von 

23-ßO Percent in Abzug, so verbleiben uns noch 76 S5 Pcrcent, welche auf 
100 berechnet, geben:

SiOs ............................................................................................... 44-13

AlüOa ...........................................................................................19*09

Fea0 3 ........................................................................................... 21-16

C a O ...............................................................................................  1-16

M g O ................................................................................................ 4-92

H o O ................................................................................................ 9-54

100-00

Der Gehalt an CaOCOs ist auch in der anderen von mir analysirten 

Varietät, dem biaungrauen oder zweiten Urnwandlungsproducte nur um wenig 

höher. Die Analyse dieses ergab:

S i O j ................................................32-07

COs ................................................10-97

C a O ................................................14-59

M g O ................................................ 6-82

Davon sind in Salzsäure :

I. löslich

C a O ................................................ 13-ö!i

M g O ................................................ 6-34

AlsO j ...........................................10-18

Fc«03 ...........................................13-30

A Ia0 3 . ■ ..................................12-11

Kc*03 ........................................... 14-26

11,0   8-67

43-47

99-49

II. unlöslich

S iO a ................................................32-07

Al.ä0 3 ...........................................  1-93

Fea0 3 ........................................... 0-96

C a O ................................................ 0-94

M g O ...............................................  0-48

36-38

13-65 CaO erfordern 10-72 CO* um 24-37 Ca0C02 zu bilden, nach dessen 

Abzug der Rest auf 100 berechnet, folgende Zahlen gibt:

SiOa ...................................................................................... 42-83

A l jO s ...................................................................................... 16-17

Fea0 3 ...................................................................................... 19-05

C a O ..........................................................................................  1-26

M g O ...................................................................................... 9-11

Hs0 ..........................................................................................  11-58

100-00

Bei Auswahl des Materials zu diesen, wie auch zu den folgenden Analysen 

des Chrysoliths, habe ich sorgfältig alle jene Stücke ausgeschieden, welche sicht



[7]  Die Mi:tiiimrplio,iea von Basalt und Chrysolith von HoUendorf in Mähren. 7

bare Adern von Kalkspath enthielten, obgleich solche in sehr feiner Vertheilung 

wohl die ganze Gesteinsmasse durchziehen mögen und so den Gehalt an Carbo- 

naten zu einem variablen machen.

Auffallend ist übrigens das niedrige specifische Gewicht von 2*66 für die 

erste und 2-62 für die zweite Varietät, bei einer Substanz, welche noch 13— 16 

Percent Fea0 3 enthält, ein Verhältniss, welches jedenfalls nicht durch den Gehalt 

an Kalkspath erklärt worden kann, dessen specißsches Gewicht ja selbst noch 

höher, als die gefundene Zahl ist. Es scheint fast, als ob die ganze Masse sich 

gleichsam in einem etwas aufgelockerten, porösen Zustande befände.

Was nun die Umwandlung des Chrysoliths in dem Basalte anlangt, so ist die

selbe, wie ich schon früher erwähnte, eine weit intensivere und raschere gewe

sen, als bei dem letzteren selbst. Hiezu mag cinestheils die überhaupt leichtere 

Zersetzbarkeit desselben durch die Atmosphärilien, anderentheils auch die blätt

rige Structur und endlich die Vertheilung der Grundmasse in den Krystullen 

selbst, wie ich sie oben schilderte, Veranlassung gegeben haben. Jedenfalls war 

dem Wasser durch diese beiden letzten Zustände der Zutritt und die Einwirkung 

wesentlich erleichtert.

Meine Untersuchungen erstrecken sich ebenfalls auf zwei verschiedene 

Stadien der Umwandlung an den Krystallen, doch will ich, bevor ich deren Re

sultate aufzähle, um darzuthun , dass wir es wirklich mit Chrysolith zu thun 

haben, noch einige Bemerkungen über ihren krystallographischen Charakter 

vorausschicken.

Die meist kleinen, selten bis 1 Centimeter langen und 6 M'illim. breiten 

Krystalle, wie man sie aus dem stärker zersetzten Gesteine erhalten kann, sind 

vollkommen glattllächig, aber so matt, dass 

an eine Messung mit dem Reflexionsgonio

meter nicht gedacht werden kann.

Sie zeigen den in der nebenstehenden 

Figur dargestellten Habitus und die Combi- 

nation folgender Formen: 100 ( m ) ; 110 

( n ) ;  120  ( a ) ;  101 ( c ) ; 102 (b ) ;  001 
( d ) ;  0 1 1  (e ) .

Nach m. welches am grössten ausge

dehnt erscheint, geht die deutlichste Spalt

barkeit.

Mit dem Anlegegoniometer konnte ich 

folgende Winkel messen, deren Angabe ich 

die Abmessungen, wie sie Des - CI o i z ea n x 

am Chrysolith von Torre del Greco angibt, 

hinzufiige:

Hotzendorf 

« :  « =  i  30°

m :n  =  115°

c : c (über rf) =  81" 

m-.t: =  139 V

Diese in Anbetracht der möglichen Messungen ausserordentlich nahe Ueber- 

einstimmung zusammengehalten mit den übrigen Verhältnissen lässt keinen 

Zweifel, dass wir Chrysolith vor uns haben.

Den frischen Chrysolith aus dem Basalte von Freiberg oder Blauendorf habe 

ich nicht mehr untersuchen können, doch ist cs natürlich, dass die Beimengung 

der Grundmasse, welche in den umgewandelten Krystallen nicht getrennt werden

Torre del Greco 

130« 3' 

1140 54' 

80® 54' 
139« 33-
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konnte, und mithin auch hier mit untersucht werden müsste, die chemische 

Zusammensetzung desselben sehr modificiren und variabel machen muss.

Die Analyse von Krystallen, wie sie sich allerdings nur mit Mühe aus dem 

am wenigsten metamorphosirten Gesteine von Hotzendorf auslösen lassen, ergab 

folgendes Resultat:

S i O * ...........................................  48-55

COss ................................................ 16*23

C a O ................................................ 20-40

M g O ........................................... 2-50

Davon sind in Salzsäure:

I. löst'eil

C a O ................................................18-93

M g O ................................................ 1-96

A ljO j 

Fb^Oj 
Hs0  .

4-03

5-50 

4-40

101-61

Al20g

Fe20 #

2-94

4-99

28-82

II. unlöslich

S iO s ........................................... 48-35

AlgOj . • » . ............
FfijOj........................
C a O ......................................

M g O .................................

1-09

0-51

1-47 

0-54

52-16

Möglicher Weise könnte hier bei der Kohlensäurebestimmung deren Menge 

etwas zu gross gefunden worden sein, da 18-93 CaO 14-87 C02 erfordern, 

indessen scheint liier fast auch ein Theil der MgO an C02 gebunden gewesen zu 

sein, da mir ein zweiter Versuch, bei welchem der in Salzsäure lösliche Theil 

von 60-66 Percent aus C0*23 S1; CaO 27-1S; MgO 2-96; A>20 3 3 19; Fe30 3 
3-83 bestand, ebenfalls einen Ueberschuss an CO* von 218  ergab, welcher an 

MgO gebunden, 416  MgOCO* entsprechen würde.

Dirses Verhältnis* ist übrigens nicht besonders iiberraschcnd, da ja bei der 

Zersetzung des Chrysoliths, wie die Analyse zeigt, hauptsächlich der Gehalt an 

MgO ausgelaugt wurde, welche sich dann leicht theilweise mit der freien CO*, 

in welcher der Ca0C02 gelöst war, verbinden und als MgOCO, Zurückbleiben 

konnte.

Bringen wir demgemäss von den oben erhaltenen Zahlenwerthen 33-80 

Ca0C02 und 2-60 MgOCO* in 

auf 100 berechnet, ergeben :

S i02 ...............................................................................................  74 '4 5

A l20 ,  ...................

Fe2Os ...................

C a O ........................

M g O .......................

H , 0 ...................

Abzug, so bleiben uns 66-21 Percent, welche

6-18

8-43

2-26

1-93

6-75

100 00

Die zweite Varietät von Chrysolithkrystallen, aus dem ebenfalls analysirten 

gelblichbraunen Umwandlungsproducte, zeigte folgende Zusammensetzung:

S i O , ................................................40-09

C03 ............................................... 18-54

C a O ................................................24-37

M g O ...............................................  1-38

Davon sind in Salzsäure:

I. löslich

C a O ................................................23-88

M g O ................................................ 1-38

A 1 , 0 , ........................................... 3-24

F e . O , ...........................................  4-43

A l.O j 7-13

4-69

4-39

100-39

34-93

II. unlöslich

S i O j ................................................40-09

AlsO , ........................................... ....1-89

Fe2Os . . t ................................0-26

C a O ................................................ 0-49

MgO ................................................Spuren

42-73
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23*88 CaO bilden mit 18*76 C02 zusammen 42 64 CaOCÜ3, nach dessen Abzug 

uns noch 88*17 Percent verbleiben, welche auf 100 berechnet ergeben:

Bei einem zweiten und dritten Versuche erhielt ich 31*93 Percent CaOCOa, 

respective 38*37 Percent CaOCO?, woraus sich die grosse Ungleichmässigkeit 

in dem Mengenverhältniss dieses neuen Bestandteiles ergibt.

Das specifische Gewicht des frischen Chrysoliths konnte ich nicht bestimmen, 

doch mag dasselbe, wenn wir die Beimengung der Grundmasse berücksichtigen, 

immerhin auf 3*2— 3 3 zu schätzen sein. Die analysirten Urnwandlungsproducte 

hatten ein specifisches Gewicht, erst eres von 2724— 2*732, letzteres von

Es bliebe nun noch übrig, zunächst einige Worte über die chemischen Pro- 

cesse dieser Umwandlungen, wie wir dieselben aus den vorliegenden Analysen 

entnehmen können, zu sagen.

Da9 am deutlichsten hervortretende Resultat ist eine Verdrängung von ein

zelnen Bestandteilen durch kohlensauren Kalk. Dieser Verdrängungsprocess, 

welcher die eingeschlosseneil Krystalle des Chrysoliths weit stärker betraf, als 

das einschliessende Gestein, scheint sich der Hauptsache nach in beiden auf die 

Magnesia und in den Krystallen auch auf das Eisenoxydul erstreckt zu haben, 

welche in den meisten Fällen bis auf geringe Mengen verschwunden sind, wäh

rend Kieselsäure, Thonerde und in dem Gestein das Eisenoxyd und Oxydul nur 

wenig von diesen Einflüssen berührt worden sind. In wieweit der schon vorhan

dene Kalk at> der Bildung des kohlensauren Kalkes theilgenommen hat, ist nicht zu 

bestimmen, doch war er jedenfalls nicht das einzige Material dazu.

Was endlich den Gehalt an Alkalien aiilaugt, welche zwar von mir im fri

schen Gestein nicht bestimmt werden konnten, aber jedenfalls vorhanden waren, 

so ist derselbe nach meinen Untersuchungen gänzlich ausgelaugt und verdrängt. 

Herr Professor Car i us in Heidelberg fand in den Krystallen des Chrysoliths ‘)  

von Hotzendorf noch 0*92 KO und 139 NaO, doch weichen auch die übrigen 

Bestimmungen so sehr von den von mir erhaltenen ab, dass ich hier weiter keine 

Rücksicht darauf nehmen kann.

Nach all1 diesem dürfen wir wohl getrost den Ausspruch thun. dass wir es 

in dem vorliegenden Falle mit einer beginnenden Pseudomorphose von Kulkspath 

(respective kohlensaurem Kalk) nach Chrysolith und Basalt zu thun haben, und 

zwar derart, dass die Krystalle des erstereu stärker als der umschliessende 

Basalt dem Umwandlungsprocess unterlegen sind.

Es erinnert dieser Fall an jene bekannten Pseudomorpliosen von kohlen

saurem Kalk nach Orthoklas von Manebach im Thüringer Walde, wo auch schon 

mehr als die Hälfte, nach Blum sogar an seltenen Exemplaren fast die ganze 

Masse des Feldspath durch den Kalkspath verdrängt ist, während der Porphyr

*) B l u m ,  dritter Nachtrag zu d en Pseudomorphosen des Mineralreiches, pag. 282. Das 

Resultat von C a .r iu s *  Analyse ist: S i0 2 2 2 ‘63 ; AlgOg 2 ’ 3 i ;  FeaOs T-24-; CaO 35*89; 

M g 0 9 '6 3 ;  KO 0-92; NaO i -39 ; C O s 2 0 ‘26. Vorher au f lüO  Grad C. erhitzt, verlor 

die Substanz 3*23 Percent H20 .

SiO* . 

AlaO j 

Fe20 2 

CaO . 

MgO 

HgO .

68-92 

12-26 

8-06 

0-84 

2-37 

7-55

100-00

2*689.

11, fc. g««logiiche Hciohsant’-aW. 14- B»od. lö fii. 1. 2



selbst, in welchem jene cingeschlossen sind, nur wenig, zum Theile Tust gar 

nicht verändert ist.

Die Frage endlich, woher denn eigentlich der Kalk stamme, welchen wir 

in so grösser Menge voifinden, und der unmöglich aus dem Basalt, geschweige 

denn aus dem Chrysolith selbst herrtihren kann, findet durch die obenangeftihr- 

ten neueren Mittheilungen des Herrn Sape t za  Erledigung, deren wesentlichen 

Inhalt ich hier noch kurz anfQhren will.

Wie ich schon oben erwähnte, ist bei Hotzendorf durch Erosion sowohl 

der Sedimentsuhichten als auch des Basaltes ein Thal entstanden, an dessen 

Sohle und beiden Gehängen der veränderte Basalt ansteht. Die lange Zeit, 

welche zu diesem Auswaschungsprocess nöthig war und die Zerklüftung des 

Basaltes bewirkten leicht, dass das Wasser seinen Einfluss auf diesen letzteren 

äussern konnte. Da nun gleichzeitig in einem nur wenig entfernten Wasserriss 

der Basalt von einem kalkreichen Sandstein überlagert auftrilt, dessen Kalkge- 

halt, wie die auf Spalten und Klüften abgesetzten Binden von Kalksinter bezeu

gen, allmählig ausgelaugt und fortgeführt wird, so gewinnt es ganz den 

Anschein, als ob der Kalkspath in unseren Umwandlungsproducten durch die 

Gewässer aus dem Sandstein entnommen und auf den Basalt übertragen worden 

wäre, in welchem er zum Theile mit Hilfe der zerstörenden jind zersetzenden 

Kraft der Atmosphärilien mehr und mehr einzelne Bestandtheile verdrängte und 

deren Stelle einnahm, zum Theile sich nur mechanisch in die Klüfte eindrängte 

und dieselben als krystallinisch strahliger Kalkspath ausfullte.

( 0  Dr. A. Madelung. Die MeUroorphnsftn von FUsalt und Chrysolith von Hnlienrlorf in Mähren. [ 1 0 ]
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II. Die Eoeengebiete in Inner-Krain und Istrien.
Von Dr. Guido S t a c b e .

Zweite Folge.

(ForUetxung der Abhandlung Seite 272, 10. Jahrgang, I I .  Heft» 1659, des Jahrbuches der b. k. g*>ologiache»

Reicb.oanstalt.)

M ilgetlm ilt in der Sitzung der k. k. geologischen Reichsanstalt am 21. April 1863.

(M it einer Tafel.}

IV. Die G e b i r g s s p a l t e  von Buccar i .

Südlich von dem dag Recca-Gebiet geographisch abschliessenden Dletvo- 

rücken und seinen Querriegeln treten die beiden grossen Kreidegebirgskörper 

des Schneeberger Waldes und der Tschitscherei noch näher an einander.

Sie streichen von da ab fortdauernd durch eine bald mehr, bald minder tief 

eingerissene Spalte getrennt, in fast, parallelen Linien gegen Fiume zu und setzen 

weiterhin der croatischeri Küste entlang bis über Novi hinaus gegen das dalma

tinische Küstengebiet zu fort. Der nördliche unmittelbar an die Recca-Mulde 

stossende Theil der Spalte hat ein steiles von Nord nach S>'ld gerichtetes 

Streichen. Der längere südliche Theil jedoch biegt wiederum in eine der des 

südwestlichen Muldenrandes des Recca-Gebieles sehr nahe kommende Nordwest- 
Südost-Richtung um.

Die Länge der ganzen Gebirgsspalte, soweit dieselbe dem zu besprechenden 

Gebiete zwischen dem Dletvobcrg und Novi angehörl, beträgt etwas mehr als 

12 Stunden. Die Breite derselben übersteigt selten eine halbe Stunde; ja sie ist 

auf längere Strecken auf eine Viertel Stunde und bei S. Cosmo auf kaum 

100 Schritt beschränkt.

Obgleich die einfache Form einer langen Gebirgsspalte im Allgemeinen 

nicht auf eine Mannigfaltigkeit in der Ausbildung geographischer und land

schaftlicher Verhältnisse schliessen lässt, so ist doch der Charakter dieser Spalte 

ein so wechselnder, dass eine Absonderung derselben in sechs durch besondere 

geographische und landschaftliche Formen gekennzeichnete Einzelgebiete 

naturgemäss erscheinen.

Der kürzere nördliche Haupttheil zwischen dem D l e t vobe rg  und F i um e  

zerfällt in zwe i ,  der längere südliche Haupttheil der Spalte bis Novi  in v ier  

solcher Sondergebiete. In jenem ersteren scheiden wir das Gebiet zwischen 

dem D le t vo röcken  und den Quellen der Reczina oder das C l ana t ha l  von 

dem T h a l g e b i e t  der  Reczina.  In dem zweiten erscheinen das D ragathal ,  

der Hafen von Buccar i ,  das Vinodo l  und das Tha l  von Nor i  als beson

dere Landschaftsgebiete.

Nur die beiden Sondergebiete des nördlichen Haupttheiles gehören noch zu 

Istrien. W ir berücksichtigen jedoch der Vollständigkeit wegen, wenn gleich 

nur flüchtig, auch die vier letztgenannten, schon dem kroatischen Küstenlande 

angehörigen Landschaften. Der allgemeine, die ganze Spalte als geologisch ein

2 *
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heitliches Gebiet umfassende Name, welcher an die Spitze des ganzen Beitrages 

zu stellen war, wurde am geeignetsten von dem ziemlich genau in der Mitte der 

ganzen Spalte gelegenen und tiefst eingeschnittenen Theil derselben »dem 

Vallone di Bucca r i “ entlehnt.

Nur in Bezug auf geographische und landschaftliche Eigentümlichkeiten 

sollen die Sondergebiete der Spalte einzeln behandelt werden; in Bezug auf die 

geologischen Verhältnisse jedoch fassen wir sie besser als zusammengehöriges 

Ganzes auf.

A. Geographische Verhältnisse.
Das Uebereinstimrnende der genannten Sondergebiete ist in Hinsicht aut 

diese Verhältnisse hauptsächlich durch ihre Lage zwischen den hohen und 

steilen Felswänden derselben schmalen Längskluft, durch ihre fa9t gleiche 

Streichungsrichtung, durch die Gleichheit des zusammensetzenden und be

grenzenden geologischen Materials und endlich durch den im Grundtypus gleich

bleibenden geognostischen Bau bedingt. Das Abweichende lässt sich dabei fast 

durchaus auf die Verschiedenheit der Durchführung der geognostischen Anlage 
zurückfuhreii und auf das Verhältnis-* der Verbreitung des festen kalkigen zu 

dem loseren mergelig-sandigen Theil ihres ßaumateriales.

Die Erörterung der einzelnen Tneilgebiete wird dies deutlicher zeigen.

1. Das T h a l ge b i e t  von Clana.

Wir fassen unter dieser Bezeichnung nicht uu - die nächste Umgebung des 

Thalkessels mit der Ortschaft Claua und die nächstangrenzenden Gebirgsivände 

des in diesen Kessel mündenden Tha!grabens zusammen, sondern begreifen dar

unter ein etwas weiteres Gebiet.

Die ganze eoeene Gebirgslandschaft zwischen den Quellenbezirken des 

Clanubaches an dnn Südgehängen des Dletvoriickens bis zu dem Querriegel 

östlich von Sludena, von dem die Zuflüsse der Reczina ihren Ursprung nehmen, 

soll bis an ihre äussersten Grenzen gegen West und Ost mit den beiden grossen 

Kreidegebirgsmassen der Tsch i t schere i  und des Schneeborger Waldgebirges 

unter diesem Titel zur Sprache kömmen.

Dieses Gebiet bildet den Uebergang zwischen der Recca-Mulde und dem 

schon vollständig der stark verengten Spalte angehörenden Thalgebiet der 

Reczina. Es finden sich daher in demselben Eigentümlichkeiten beider Grenz

gebiete vereinigt. Dies bedingt den complicirteren Charakter der Clanenser 
Landschaft.

In Bezug auf die Form seiner äusseren Begrenzung erscheint das Gebiet 

noch als directe Fortsetzung des Dreieckgebietes der Recca-Mulde. Wenn man 

die äussersten Punkte, nämlich den Ort Lissatz, den Gabrovitzabcrg und den 

südwestlichsten Punkt des eocenen Querriegels südöstlich von Studena mit ein

ander verbindet, so erhält man ein kleines Dreieck, welches das ganze Clanenser 
Gebiet einschliesst und in fast allen seinen Verhältnissen die grösste Aehnlich- 

keit mit dem Recca-Dreieck zeigt.

Wie bei dem Recca-Gebiete ist die längste Seite, welche die Orte Lissatz, 

Clana und Studena berührt, auch hier gegen SW  gekehrt; die kürzeste Seite 

dagegen, das ist, die Linie zwischen Lissatz und dem Gabrovitzaberge sieht 
gegen Nord und die Verbindungsline zwischen dem Gahrovitzaherg und dem 

Bergriegel bei Studena oder die der Länge nach mittlere Dreieckseite direct
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gegen Ost. Man sieht daraus, da9s die Streichungsrichtung der begrenzenden 

Gebirgsränder der seitlichen Kreidemassen innerhalb des Clanenser Gebietes 

etwas abändert, indem besonders der östliche Rand aus seiner ursprünglichen 

NW-SO-Richtimg fast genau in die Nord-Südlinie einbiegt.

Die Südwestseite des Gebietes erreicht etwa eine Länge von zwei Stunden, 

die Nordseite von einer Stunde, die Ostseite von ein und einer halben Stunde.

Die Höhe des die Süd westgreiize begleitenden steilen Kreidegebirges häll 

von Nord nach Süd abnehmend zwischen 2500 und 1700 Wiener Fuss. Die in 

der Natur weniger regelmässige Begrenzungslinie gegen Nord, welche vor

zugsweise von dem die Wasser des ClanathaU und der Recca scheidenden 

Dletvogehirge gebildet wird, wechselt besonders stark in ihren Höhenverhält

nissen. Von dem 2173 Fuss über dem Meer gelegenen Dorfe Lissatz steigt sie in 

dem dicht und jäh über denselben sich erhebenden Lissatzberg auf 2960 Fuss. 

In dem Sattel zwischen dem Lissatzberg und dem Dletvoberg senkt sich die

selbe etwa bis zu 2000 Fuss, erreicht aber schon auf der Höhe des Dletvo- 

berges wiederum 2400 Fuss. Nach einer zweiten noch bedeutenderen Senkung 

in dein nur 1600 Fuss hohen Sattel zwischen dem Dletvoberge und dem östli

chen Kreidegebirge erreicht sie in ihrem äussersten Endpunkte, dem Gabrovitza- 

berg, 1894 Fuss.

Die östliche wieder eine mehr regelmässige Linie ohne bedeutende Buch- 

tungen darstellende Seite senkt sich gegen Süd allmählig von 1894 auf 

1700 Fnss.

Der s ü dwes t l i c he  Rand  zeigt die grösste Uebereinstimmung mit dem 

Südwestrand der Recca-Mulde, als dessen natürliche Fortsetzung er in der That 

sowohl in Bezug auf geologische Zusammensetzung als auf geographischen und 

landschaftlichen Charakter erscheint.

Hohe, schrattige, steil gegen das innere Eoceugebiet gekehrte, weisse 

Kreidekalkfelsen, bilden auch hier die unmittelbare scharfe Grenze der eocenen 

Landschaft gegen die grosseri Kalkmassen des westlichen Kreidegebirges. Sie 

überragen urtd verdecken liier in der gleichen Weise, wie wir es besonders im 

südlichen Theile des Siidwestrandes des Recca-Gebietes mehrfach beobachteten, 

durchaus das nach Innen zu auf einer niedrigeren Höhenslufe an sie anlehnende 

eocenkalkige Randgebirge. Nirgends tritt hier ein eocener Kalkhügel in der 

Weise charakteristisch und die schroffen, zerrissenen Coutouren des Kreide

kalkes überragend hervor, wie iin Bereiche des nördlichen und südwestlichen 

Randgebirges der Recca-Mulde.

Das eocene Randgebirge wird hier vielmehr, obwohl es am Südwestrande 

und ain Ostrande der Clanenser Landschaft ein ziemlich ununterbrochenes, wenn 

gleich schmales Felsband bildet, durch den Charakter der von beiden Seiten her 

so nahe an einander tretenden Kreidegebirgsmassen vollständig überstimmt. 

Dasselbe trägt daher zur Variirung des pbysiognomischen Charakters der 

Landschaft wenig bei.

In ganz ähnlicher Weise, wie der Südwestrand der Recca-Mulde, wird die 

Fortsetzung desselben im Clanenser Gebiete von kesselförmigen Einsenkungen 

unterbrochen, in deren Sauglöchern oder Klüften die Bäche der aus den Gebir- 

gen des inneren Gebietes herabziehenden Thäler verschwinden.

Das Kesselthal von Clana, an dessen Nordwestrecke der Ort gleichen 

Namens liegt, greift durch das ganze eocenkalkige Randgebirge und durch die 

Kalkscbichten der obersten Rudistenznne bis in die obere Abtheilung der mitt

leren Rudistenzone ein. Es ist dieses zugleich das Hauplthal des gansen 
Gebietes,
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Die Andeutung eines zweiten derartigen Kesselthales am SGdwestrande 

ist durch die kesselartige Ginsenkung bei Studena gegeben, welche jedoch nicht 

einmal das eocene Kalkgebirge durchbricht, sondern zwischen diesem und den 

Sandsteinschiehten des inneren Gebietes eingerissen ist iirnl verhiiltnissmässig 

wenig in die eocenen Kalkschichten selbst eiugreif't.

Diese beiden Einsenkungen unterscheiden sich vorzugsweise durch ihre 

eigene, und die Längsrichtung der ihnen zugehenden Hauptgräben von den 

ähnlichen, häufiger sich wiederholenden Kesselthälern des Recca-Gebieles. Die 

Längsrichtung und der Wasserlauf beider ist nämlich nord-si l  dl ich,  also dem 

Laufe der Recca abgekehrt, dagegen dem Lauf der Reczina zugekehrt und 

dem oberen Theile desselben fast genau parallel.

Die Wasser, welche in den Sackthälern von Clana und Studena verschwin

den, sowohl al9 auch die, welche in die südlichsten Sackthäler des Rccca-Ge- 

bietes münden, tliessen jedoch nicht, wie man nach Analogie der nördlichsten 

Kesselbäcbe des Recca-Gehietes schliessen könule, einein der beiden Hauptfliisse 

(Recca oder Reczina) unterirdisch zu.

Vielmehr lässt sich mit ziemlicher Gewissheit annehmen, dass d ie  be

zeichn eten Sackthä l er  einen Thei l  der h a up t s ä ch l i c h s t e n  Au f 

n a h ms geb i e t e  für  die W a s s er in engen b i l den ,  we l che  in den 

z ah l r e i c hen  kal ten Que l l en  zwi schen F i u m e  und Vo 1 osca den 

gefa l teten und we l l i g  gebogenen  do l om i t i s chen  S c h i c h t e n  der  

mi t t l eren Rud i s ten  zone e n t s p r i n ge n  und t l i e i l s  über ,  t he i l s  

unter  dem Meeresn i v ean sieh mit dem Salz wasser  des Qu a rn er o 

mischen.

Das eocenkalkige Randgebirge, in welches die beiden Sackthäler mehr 

weniger tief ein^reifen, verschmälert siel) süJlieh von dem Kesselthal von Clana 

gegen Studena zu dadurch, dass von da ah die untere Kalkabtheilung nicht mehr 

vertreten ist, sondern Nummulitenkalke allein die Grenzscheide zwischen dem 

äusseren Kreidegebirge und den saudig-mergligen Schichten des inneren Theiles 

der Landschaft bilden.

Der öst l i che Geb i r gs r and  zeigt eine der des oben beschriebenen 

südwestlichen sehr analoge Ausbildung, und weicht dadurch von seiner nördli

chen Fortsetzung im Recca-Gebiet wesentlich ab. Da» eocene Randgebirge bildet 

auch hier nur einen verhältnissinässig schmalen Streifen, der sich jedoch fast 

ununterbrochen vom Gabrovitzaberg bi< in die Nähe von Studena verfolgen 

lässt. Die steilen zackig zerrissenen Felsmassen der hellen oberen Kreidekalke 

gewinnen hier fast ein noch grösseres Uehergewicht als am Südwestrande.

Die einzelnen Felspartien sind liier wilder und gewaltiger. Es ist die 

schroff ansteigende durch die Quer-Gebirgsspalte von Paka von der Hauptmasse 

des Schneeberger Gebirges abgesonderte gewaltige Kalkmasse des 3920 Fuss 

hohen Capo di Terstenik, die steil gegen diese Seite des Clanenser Gebietes 

abfsillt und mit ihren kahlen, wildzerrissenen Vorbergen dem Gabrovizaherg und 

dem Makovzv-Tertor in das 9chmale Eoeengebiet hineinragt.

Bemerkenswerth ist es, dass das kalkige Randgebirge auch dieser Seile 

durch einen den Schichten des Inner-Gebietes entspringenden Bach durchbro

chen wird, und dass dadurch genau gegenüber dern Thalkessel von Clana eine 

ganz ähnliche kesselartige Einsenkung gebildet wurde. Hier verschwindet der 

Bach jedoch nicht wie dort in den Sauglöchern dieses Kessels, sondern durch

zieht, nachdem er die kalkigen Schichlen des eocenen Randgebirges mit jener 

kesselartigen Erweiterung durchbrochen hat, das Kreidegebirge in einer der 

Richtung der Hauptspalte fast parallel verlaufenden engen Kluft und wendet sich
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erst iiuch etwa zweistündigem Laute demEocengcbiele wieder zu, das er verlassen 

hat. Er durclibricht endlich als Schuschilzabach die Schichten des Spalten

randes, jedoch schon im Bereich des Reczinathales und zwar weil von aussen her

einbrechend natürlich in der umgekehrlen Reihenfolge, als bei seinem Austritt 

ans dem Sondergebiet von Clana. An der Grenze der numinulitenführenden 

Kalke und der mergeligen Schichten der inneren Spalte vereinigt er sich jedoch 

sehr bald mit der Reczina in der Nähe der Ortschaft Jelenye. Wie die meisten 

aller jener in Sackthäler mündenden Bäche, welche aus dem Gebiete des eocenen 

Sandsteins entspringen, ist auch der SchuschiFzabach nur ein periodischer 

Rauschbach, dessen Bett in der lieissen Jahreszeit meist vollkommen trocken 
liegt.

Der N or d r and  des Tha l geb i e t e s  von Clana ist zum grössten Theil 

durch den im Mittel 2000 Fuss hohen Bergrücken des 2400 Fuss erreichenden 

Uletvoberges gebildet. Er gehört also mit seinen Nordabfallen der inneren 

Reccü>Mulde an.

Seine .südlichen Ausläufer bilden den grösseren Tlieil des Clanenser 

Gebietes. Nur der kleinere südwestliche Theil des Nordrandes wird von dein 

kalkigen, den wilden und sterilen Charakter der seitlichen Grenzgebirge 

wiederholenden Lissatzgcbirge gebildet. Gegen dieses Gebirge stechen die 

sanfteren gewölbten Contourformen und die üppige Waldvegetation des aus 

Sandstein und Mergelschichten zusammengesetzten Dletvo rücken eben so sehr 

ab, wie gegen die steilen Kalkwände der Südwest- und Ostseile des Gebietes. 

Der Nordrand repräsentirt also zugleich, und zwar im schroffsten Gegensatz, 

den doppelten landschaftlichen Charakter, welcher nicht nur zwischen den 

Rändern und der zwischen denselben eingeschlosseneil Landschaft, sondern 

auch im Innern des Gebietes selbst durch dieselbe Verschiedenheit des geolo

gischen Materials und den Bau desselben bervorgebracht wurde.

Das zwischen den eben beschriebenen Grenzen gelegene innere Geb ie t  

besteht nämlich im Wesentlichen aus zwei Hauptrücken, welche von den ent

gegengesetzten Enden des Nordrandes entspringend, in nahezu paraleller 

Richtung mit dem ihuen zunächst gelegenen Randgebirge gleich diesem gegen 

den Südwinkel der Landschaft convergirend streichen. Der ös t l i che  dieser 

Hauptrücken ist wesentlich Sandateingebirge, und zeigt demnach den ziemlich 

constanten Charakter der Innergebirge aller istrischen Eocengebiete.
Der wes t l i che  Hauptrücken ist dagegen vorzugsweise ein Kalkgebirge 

und er versetzt somit den allgemeinen Charakter der Randgebirge der kraineri- 

schen und istrischen Eocengebiete hier ausnahmsweise auch in das Innere eines 

Gebietes.

Der lange, östlich vom Clanabach gelegene Sandsteinzug erscheint als die 

directe Fortsetzung des Dletvorückens.  Von der äussersten Höhenkuppe  

der Nordseite des Gebietes nämlich, welche gegen Nord dem Gabrovitzaberg 

gegenüber liegt, wendet sich der Haupthöhenrücken auf einmal direct gegen 

Süd und streicht in dieser Richtung bis in den äussersten Südwinkel des 

Gebietes bei S tu de na fort. Von dieser selben Kuppe geht zugleich ein kleine

rer quer gegen Ost streichender Ausläufer aus, welcher des Rccca-Gebiet noch 

vollständiger von dem Quellengebiet der gegen Süd durch das Clanenser Gebiet 

fliessenden Bäche abschliesst. In dem Winkel zwischeu diesem Querriegel und 

jenem langen Sandsteinrücken entspringen die Quellen des das östliche Rand

gebirge durcbbrechenden Schuschitzabaches. Dem breiteren Sandsteingebiete 

der Südabfalle des Dletvorückens selbst, welches sich zwischen dem Kalkge

birge des Lissatz und eben diesem Längsrücken hinzieht, entquellen die Wässer,
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welche dem das westliche Randgebirge spaltenden Kesselthale von Clana 

zufliesseu. Zwischen diesen beiden periodischen Rauschbächen liegt das eine 

der landschaftlichen Hauptgebiete der Gegend von Clana.

Dasselbe ist repräsentirt durch einen der Längsrichtung des ganzen Gebie

tes entsprechend streichenden. hohen und langgezogenen Hauptrückens und 

seine direct gegen nach Ost und West abfallenden Gehänge. Der Rücken hält 

durchweg in einer Höhe von 2000— 2400 Fuss, ist ziemlich steil gewölbt und 

hat bis zu seiner Vereinigung jpit dem noch schmäleren westlichen Sandstein

zuge des Gebietes keine bedeutenderen, sich von ihm abzweigenden Seiten

rücken. Ein einziger kleiner Seitenrücken gabelt sich nordöstlich von Clana 

gegen W est, «tösst sich aber sehr bald an einer durch den Clanabach von 

seinem Hauptstock abgesonderten Partie des westlichen Kalkgebirges ab. Ein 

anderer kleiner Nebenrücken zweigt sich von dem östlich von Clana gelegenen 

Szohovaberg gegen SO ab. An diesem Gabelungspunkt, so wie an den Wende

punkten des Hauptrückens in eine etwas veränderte Streichungsrichtung wölbt 

sich der im Mittel nicht über 2000 Fuss steigende Rücken zu abgerundeten 

Kuppen, welche den Haupthöhepunkt des ganzen Zuges dem Detvoberg (mit 

2460 Fuss) sehr nahe kommen. Die bedeutendste dieser Kuppen ist der 

Szohovaberg östlich von Clana mit 2391 Fuss Seehöhe. Aus den Winkeln der 

Wendepunkte, so wie besonders aus den Winkeln der Abzweigung der kleinen 

Nebenriicken entspringen Quellen, welche durch scharf in das Sandsteingebirge 

eiugerissene Gräben, je einem der den Sackthälern des Gebietes zufliessenden 

Hauptbäche zufliesseu. So vereinigt sich der von der westlichen Gabelung aus

gehende Graben nahe am Kessel von Clana mit dem Clanenser Hauptthal und 

verschwindet der südlich der Szohovakuppe entspringende Rauschbach im 

Kessel von Studena.

Das ganze Gebiet dieses ziemlich quelleureichen Sandsteingebirges ist 
dicht uud zum Theile sehr üppig mit Buchenbeständen bewaldet.

Diese frische, grüne Waldgegend des nördlichen und östlichen Theiles der 

Clanenser Landschaft fällt uiti so mehr in's Auge, als sie zu beiden Seiten von 

steilen, nackten, weissen Kalkfelsen begrenzt wird. (Jeher sie hinaus ragt im Ost 

die gigantische, blendend weisse. schart ausgezackte Kalkinasse des Capo di 

Terstenik, im West erhebt, sich darüber der abgesonderte Kalknicken des 

Lissatz. Dieser in seinem höchsten Punkte 2960 Fuss erreichende Felsstock 

erscheint schon von Weitem aus dem Recca-Gebiet her gesehen wie ein verein

zelter Bergriese. Auf dem Wege aus dem Recca-Gebiete über L i ssa t z  und 

Lassi  nach Cl ana  überzeugt mau sich, dass derselbe nicht nur durchaus 

durch eine lange und tiefe Kluft von dem westlichen Randgebirge des Clana- 

thales abgesondert ist, sondern mich dass dieser Kalkgebirgsstoek ganz voll

ständig und ohne Unterbrechung durch ein schmales Band der,-eiben Sandstein 

und Meigelschichten , welche das östliche Gebirge des Innergebietes bilden, 

von dein Kalkgebirge des Wettrandes getrennt wird. Auf der ganzeu Erstre

ckung des Lissatzrückens vom Uberschaberg über Lissatz und Lassi bis Clana 

bilden diese durch ihre schmutzig gelbliche oder graue Farbe von dem über

ragenden, weissen Kalkgebirge scharf abstechenden Schichten die unteren 

Gehänge des steilen mit den Schichteuköpfen gegen West gekehrten Abfalles des 

Lissatzgebirges- Im Kessel von Clana werden diese Schichten gleich den sie 

umgebenden Kalkschichten durch den Bachgraben unterbrochen und durch den 

Schotter des Rauschbacbes verdeckt. Bei der Kirche südlich vom Orte jenseits 

des Baches stehen sie jedoch wieder an und setzen nun als ein kleiner, gleich

falls noch durch eine tiefe schluchtartige Spalte vom westlichen Randgebirge
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gesonderter Rücken in den Südwinkel des Gebietes bei Studena fort, um sich 

hier erst mit dem langen Sandsteinrücken der Ostseite wieder zu vereinigen.

Oer Kalkstock des Lissatz ist somit yollständig vom Sandsteingebirge ein

geschlossen. Er wiederholt im Uebrigen von West nach Ost vollständig die 

Gesteinsfolge der Randgebirge. Oer mittlere Hauptkern des Gebirges init dein 

höchsten Punkte ist Kreidekalk. Darauf folgen kalkige Eocenschicbten in der

selben Reihenfolge, wie am Westrande. Das östliche Sandsteingebirge grenzt 

daher auch im Westen nicht direct an Kreidekalke, sondern an dieselben 

eocenen Kalkschichten wie im Osten.

Der Clanabach durchbricht auch diesen Gebirgsstock und schneidet einen 

kleinen Theil von demselben ab, der somit auf die Ostseite seines Bettes in den 

Winkel zwischen die beiden convergirenden Sandsteinrücken des Gebietes zu 

liegen kommt.

Er zeigt somit das interessante Verhältniss der Wiederholung der Schich

tenfolge des Eocenen in dem innerhalb der begrenzenden Randgebiete liegenden 

Gebiete sehr deutlich; denn während seines nicht viel über eine Stunde langen 

Laufes durchschneidet er zweimal die ganze Scbichtenfolge von den Sandstein

schichten der Eocenzeit bis auf die Schichten der mittleren Kreidezeit, ehe er 

in den Klüften des Randgebirges verschwindet.

Die Haupteigenthümlichkeiten des Gebietes von Clana liegen also haupt

sächlich in seinem Einschluss zwischen den beiden einander schon näher gerückten 

Kreidekalkgebirgen, welche auch das breitere Recca-Gebietschon begrenzten, in 

dem Eingreifen des wilden und sterilen Charakters der Randgebirge in das 

fruchtbarere und bewaldete Sandsteingebiet des Innern, und endlich in dem| bei

derseitigen Einbrechen von Rauschbächen mit kesselförmiger Erweiterung in die 

Randgebirge.

2. Das Recz i na-Tha l ,

Obwohl die Re c z i n a ,  in der Umgebung von Fiume auch schlechtweg 

„Fiumera“ genannt, in ihrer ganzen Längserstreckung von dem queren Gebirgs- 

riegel von S t udena  bis zu der rechtwinkeligen Wendung, die sie macht, um 

das Kreidegebirge zu durchbrechen und in’s Meer zu gelangen, zwischen nahezu 

parallelen und ziemlich gleichförmigen Gebirgsrändern fortstreicht, so hat den

noch ihr oberer, ihr mittlerer und ihr unterer Lauf ein verschiedenes Aussehen. 

Wir bemerken sowohl im oberen Lauf zwischen den Quellen der beiden 

obersten Reczina-Zuflüsse und der Mündung derselben in die Reczina bei Kuku- 

lani, als auch im mittleren Lauf zwischen Kukulani und der Mündung ihres bedeu

tendsten Zuflusses des Schuschizabaches bei Lukesich, so wie endlich auch in 

dem unteren noch der Spalte angehörigen Stück des Recziuathales gewisse 

Besonderheiten, die nicht blos auf die gewöhnlichen Unterschiede zwischen 

oberem und unterem Thalgebiet hinauslaufen, sondern vorzugsweise in dem 

verschiedenen Verhalten des geologischen Materials ihren Grund haben.

Das Gebiet des oberen Reczinalaufes kann man zwar mit gleichviel Recht 

wie das Geb i e t  von Clana,  als ein Doppelthal bezeichnen, aber es herrschen 

trotzdem bedeutende Unterschiede zwischen beiden.

In demErsteren ist nämlich der mittlere, die Thalbecken trennende Hügelzug 

vorwaltend eocenes Kalkgebirge, in dem zweiten besteht er, wie wir gesehen 

haben, aus Sandsteinschichten. Ueberdies aber liegt ein wesentlicher Unter

schied darin, da9s sich die beiden in ihrem oberen Theile fast parallelen Thal

gräben des Reczinagebietes durch Vermittlung des Reczinaflusses vereinen, 

während die Thäler des Clanenser Gebietes allmälig bis zum Durchbruch der 

gegenüberliegenden festen Kalkwände des Randgebirges divergiren.

R. k. geolüfigehe ReichaaoaUU. 14. Bund, 1861. 1. Heft. 3
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O ie  H a u p t e i g e n t h ü m l i c h k e i t  dieses obe r s t en  The i l e s  des 

Recz i n a t ha l es  beruh t  daher  in üem He rvo r t r e t en  des eocenen  

K a l k g eb i r ge s  aus den zw i schen  d ie  e n g e r a n e i n a n d e r  t r e t enden  

W ä n d e  der  s e i t l i c h en  R a n d g e b i r g e  gepressten,  c o n g l om e ra t i 

schen und merge l i g-sand i gen  S ch i c h t en  des I nneren  in der  

Form e ines m i t t l e ren  den Se i t e nw i n d en  para l l  eien Fe l s rücke ns.

Im Zusammenhänge damit erscheint das losere Material des Innergebietes 

auch stellenweise sehr hoch, sowohl an den Wänden der seitlichen Kalkgebirge, 

als an denen des mittleren kalkigen Felsriffs hinaufgedrängt, und die Bachgräben 

erscheinen schluchtartig steil und tief eingerissen.

Die Reczina selbst entspringt aus einer inneren kesselförmig erweiterten 

Kluft des östlichen Randgebirges an einer Stelle, wo dasselbe in einem stumpfen 

gegen NO gerichteten Winkel geknickt erscheint. Dem Hauptfluss seihst gehört 

mithin nur der untere Theil des östlichen der beiden Gabelthäler an, die mit Rück

sicht auf den unterirdischen Ursprung der Hauptquelle allerdings beide selbst 

nur als westliche Nebenthäler erscheinen.

Dieses ganze obere Gebiet der Reczinaquellen ist der wildeste und in

teressanteste Theil des ganzen Sondergebietes.

Von K u k u l a n i  an erweitert sich das Belt der Reczina. Sie tritt hier ganz 

nahe an den westlichen Spaltenrand, biegt aber sogleich aus der Richtung 

NNO nach SSW , die sie von ihrem Ursprung aus dem östlichen Randgebirge her 

innegehalten hatte, in die Richtung NW-SO ein und durchsöbneidet zum zwei

ten Male diagonal den Boden des Spaltenthales, um bei Lukesich wiederum das 

östliche Randgebirge zu berühren und den dasselbe hier durchbrechenden 

Schuschit/.abach aufzunehmen. In ihrem mittleren Laufe sondert die Reczina 

daher eine nordöstliche und eine südwestliche Partie vun S rndsteinhügelu ab, 

deren jede an ihrem breiten Ende die gan/.e Weitung der Spalte ausfüllt und 

zum grösseren Theil mit Wald oder Buschwerk bedeckt ist, jedoch hin und 

wieder auch kahle und öde Gehängflächen zeigt. Einerseits überragt der 

schrattige Kreidekalkrücken des Magberges das tief eingesenkte Spaltengebiet; 

andererseits bildet der Ostsaum des Castuaner Kreidegebirges eine steil aufragende 

Kalkwand. Der höchste Grat des letzteren erreicht über Kukulani noch eine 

Höhe von 1866 Fuss und überragt daher den am Rcczinaufer dicht unterhalb 

gelegenen Ort, welcher 833 Fuss über dem Meeresniveau liegt, um mehr als 
700 Fuss.

Zu beiden Seiten der Reczina, die sich in vielfachen Krümmungen windet, 

vorzüglich aber auf ihrer östlichen Seite ziehen sich in schmalen Streifen Wiesen 

und wohlbebaute Felder hin. Von dem angenehmen schattigen und gut gang

baren Wege, der durch diesen Theil des Thaies dem Flussufer entlang führt, 

hat man vielfach eine prächtige Durchsicht durch die Einsenkung des östlichen 

Gren/.gcbirges, innerhalb welcher der Schuschitzabach hereinbricht, in den 

weiten wohlbebauten, rings von hohen Kalkgebirgen umgebenen Gebirgskessel 

des Grobniker Feldes.

Von Lukesich wendet sich der Lauf der Reczina wieder gejjen SW . Er 

biegt jedoch bald wieder in die südöstliche Richtung des ganzen Thalgebietes 

um und hält diese Richtung mit nur geringen Abweichungen bei, bis er dicht 

unter Orechovitza scharf gegen West umbiegt und nun das westliche eocene 

Randgebirge sowohl als den hier schon stark verschmälerten östlichen Flügel des 

Tschitscher Kreidegebirges in einer tiefen Schlucht bis zur Mündung in’s Meer 

bei Fiume durchbricht.
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Im Bereiche des unteren Reczinalaufes nun, soweit derselbe der Längs

spalte augehört, verengt und vertieft sich das Flussbett wiederum schluchtartig.

Die Nummulitenkalke des Randgebirges treten besonders auf der östlichen 

Seite in grösserer Breite zu Tage und bilden stellenweise und endlich fast allein 

die Ufer des Flussbettes. Die Mergel- und Sandsteinsehichten erscheinen dabei 

den Klüften und Einsenkungen der Kalke zwischen gelagert oder den Vorsprüngen 

derselben aufgelagert. Die zusammenhängende, mergeligsandige Decke des 

eoeenen Kalkgrundes der Spalte wurde hier eben schon zum grössten Theil weg- 

gewaschen und durch die grosse Spalte im Kreidegebirge zwischen Tersatto 

und Fiume in's Meer geführt. Durch den tiefen schluchtartigen Einschnitt des 

Reczinabettes ist der Boden des Spaltenthaies unter der Wendung der Louisen

strasse bei OrechovitzS nahezu auf Meeresniveau gesunken. In der Höhe, in 

welcher das Sandstein- undMergelmaterial des östlichen Reczina-Ufers den Kalken, 

in welche der Fluss schluchtartig einschneidet, aufgelagert erscheint, setzt nun 

die stark verengte Spalte aus dem Gebiete des Recz i  na in das S on de rge b i e t  

des D r aga t h a l e s  über.

Südwärts dieser Grenze der beiden mitten zwischen zwei grossen Gebirgs- 

gebieten liegenden Sonderthäler mit den folgenden dem Meeresstrande nahe und 

parallel verlaufenden Gebietsteilen der grossen Spalte von Buccari verändert 

sich der Haupttypus des landschaftlichen Charakters.

Das Spaltenthal, welches bisher den abgeschlossenen Charakter eines In- 

nerlandgebietes trug, erscheint ntln gleichsam als eine offene, mittlere Ufer - 

stufe eines hohen steilen, das Meer begrenzenden Strandgebirges.

3. Das Dr aga t ha l .

Unter diesem Namen fassen wir den Theil der Spalte, welcher zwischen 

Orechovitza und der bedeutendsten Verengung derselben durch das nahe Zusam

mentreten der Kreidekalke des Randgehirges zu dem Querriegel der |(irche 

S. Cosmo mit 686 Fuss Sechöhe eingeschlossen liegt. Es ist ein kleines, io die 

Länge gezogenes, aber enges Kesselthal von etwas mehr als einer Stunde 

Ausdehnung.

In gewisser Beziehung gehört sein nordwestlichster gegen Orechovitza zu 

abdachender Theil noch zjim Gebiete der Reczina, da der kleine Bach, der sich 

darin sein Bett eingerissen hat, der Reczina zufliesst und unterhalb Orechovitza 

in dieselbe mündet. Von Orechovitza an steigt also der Spaltenboden wieder zu 

einem kleinen Querriegel an und trennt das Quellengebiet der Reczina von dem 

des Dragathales.

Da das Dragathal so ziemlich in der Mitte am tiefsten eingesenkt ist und die 

Stelle dieser Einsenkung zugleich einer gewaltigen Bruchspalte im Kreidegebirge 

entspricht, welche nicht nur das unmittelbar angrenzende Randgebirge , sondern 

die ganze vorliegende Gebirgsstufe bis zum Meeresniveau des Por t o  Mart in- 

sch i za  durchbrochen hat, so fliessen die Wasser von beiden Seiten her in der 

tief eingerissenen engen Sohle des Thaies diesem mittleren Verejnigungspunkte 

zu und finden durch jene gegen SW  streichende Querspalte vereinigt, den Aus

weg zum Meere.

Dieselbe besondere geographische Form zeigen mit mehr oder weni

ger Modificationen, aber doch mit hinreichender Deutlichkeit auch die übrigen 

drei Sondergebiete der Spalte. Wie oben angedeutet, liegt dieselbe schon 

im^ Bau des Reczina-Gebietes vorgezeichnet und lasst sich selbst zu dem Bau 

des Gebietes von Clana lind der Recca-Mulde in Beziehung bringen.

Das reich mit Weingärten bebaute Sandstein- und Mergelmaterial dieses 

Gebietes ist in ganz ähnlicher Weise wie im tiefsten Theil des Reczinathales

3
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vorzüglich auf die unteren Gehänge der östlichen Seite beschränkt. Die Eocen- 

kalke des westlichen Rundgebirges treten dagegen grösstentheils unbedeckt bis 

liinab in die Tiefe der Bachgräben zu Tage. An dem Übergänge in das nächste 

und von allen am tiefsten eingesenkte Sondergebiet, den Hafen, von Buccar i ,  

das ist auf der Höhe der Kirche von S. Cosino ist das eocene Material der Spalte 

auf ein Minimum beschränkt.

Nur ein kleiner sehr schmaler, zwischen den beiderseits vorspringenden 

Kreidekalkfelsen eingelagerter Sattel von Nummulitenkalk westlich von der Kirche, 

stellt die directe Verbindung der Eocenscliichten der beiden angrenzenden 

Sondergebiete her.

4. Tha l  und Hafen von Buccar i .

Das Sondergebiet dieses Namens ist die tiefste Einsenkung des ganzen 

Spaltengebieles und reicht von der Kirche S. Cosmo bis zur Strassenhöhe bei 

Dool, welche die Wasserscheide bildet zwischen dem Vinodol und den dein Val- 

lone di Buccari von Südost her zufliessenden Quellen. Das Gebiet mis9t 9omit 

der Längsrichtung nach gute zwei Stunden, aber gleich dem Dragathale über

schreitet es nicht die Breite von y 8 Stunde Luftlinie, sondern bleibt in seinem 

südlichen Theil gleich jenem darunter zurück. In seiner Hauptanlage ist dieses 

Gebiet dem vorigen gleich.

Es ist nur durch die tiefereEinsenkung unter das Meeresniveau und im Zu

sammenhänge damit durch einen tieferen und breiteren mittleren Durchbruch 

durch das trennende Ufergebirge direct mit dem Meere io Verbindung gesetzt und 

somit der grösste Theil seines Bodens in einen nach NW und SO eingreifenden 

und sackförmig geschlossenen Hafen mit breiter Einfahrt umwaudelt worden. 

Eine steilere und kürzere Thalschlucht mit einem periodischen Rauschbach mün

det in das mittlere Hafengebiet im Nordwestwinkel, wo dicht am Ufer die Stadt 

buccari liegt. Ein längeres sanlter geneigtes Thal zieht sich mit einem mittleren 

Bach von Dool hinab gegen den südwestlichen Winkel des Hafens, in welchem 

die Ortschatt Buccariza liegt. Die steile hochansteigende Wand des östlichen 

Randgebirges überragt weit die niedrigen, tief gesenkten Vorberge des West

randes, welche der Hafen und die Einfahrt von Porto Re durchbricht. An keiner 

der beiden Längsseiten des Hafens selbst finden sich nuch, so weit sie die Uler 

des Hafens bilden, bedeutende Spuren des Mergel- und Sandsteinmaterials der 

Innergebiete. Nur im Bereiche des Budeus und der unteren Seitenlehnen der 

beiden gegen den Hafen geöffneten Schlussthäler ist dasselbe zu beobachten und 

es dürfte im zerstörten aufgelösten Zustande auch den Meeresgrund des Hafen- 

thales bedecken.

S. Das Vinodol .

Das Vinodol, dieses längste uiid breiteste der vier Meeresstrandgebiete der 

Spalten erstreckt sich von der Strassenkreuzung bei Dool bis zurVerengung und 

dem queren Thalsattel unter dem Gradina Vrh nördlich Szelcze. Das Thal

gebiet erreicht zwischen diesen Punkten eine Länge von vier Stunden und 

erweitert sich in seinem mittleren Theil zu y2 — 8/4stündiger Breite vom östli

chen zum westlichen Gebirgsrande. Bis zum letzten Viertel seiner Erstreckung 

von Dool au gehört das Thal dem von NW kommenden Hauptbach des Gebietes, 

dem Riscinabachc an. Erst inachdem [er drei Viertheile des ganzen Längsthaies 

durchströmt, durchbricht dieser Bach, indem er noch den kürzeren, von dem süd

östlichen queren Grenzhiigel entspringenden Bach des südlichen Gebietsteiles 

aufnimmt und scharf gegen SW  umbiegt, das eocene Randgebirge zwischen der
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Ruine Badan und derKirche S. Troiza. Durch die tiefe, gleichsinnig mit der Kluft 

der Keczina bei Fiume, der Spalte des Porto Marlinschiza, der breiten Hafen

einfahrt Ton Porto Re und den kesselformigeu Einbrüchen des südwestlichen 

Gebirgsrandes der nördlichen Inner-Landgebiete in der Richtung gegen SW in 

das westlich vorliegende Kreidegebirge eingeschnittene Spalte von Czirquenicza 

find t er endlich seinen Weg in's Meer.

Der östliche Gebirgsrand erhebt sich entsprechend dem Ansteigen der hin- 

terliegenden Gebirgszüge zu ausserordentlicher Höhe und steigt in steilen, fast 

senkrechten Wänden über das mit üppigen Weinculturen geschmückte Sand- 

steingebiet des Thalbodens. Dieser ist im mittleren Theil des Hisciualaufes zu 

beiden Seiten des Baclies zu einer Ebene erweitert. Im Übrigen ist der Thal- 

boüen uneben und hügelig und zeigt mitten im bebauten Terrain kahle, unculti- 

virte Sandsteinhügel mit grauen und gelben, von verwittertem Material bedeckten, 

wie ausgebrannteu Abhängen.

6 . Das Thal  von Novi.

Seiner Anlage nach ist dieses Gebiet ebenso gebaut, wie die oben beschrie

benen. Es fehlt ihm nur der von SO herkommende Bach, welcher nur durch eine 

tiefere grabenartige Einsenkung vertreten ist. Von NO jedoch kommt von dem 

Querriegel unter dem Gradiuabach her ein durch mehrfache Zuflüsse aus den 

östlichen Sandsteinhiigeln verstärkter Bach, der ganz in ähnlicher Weise, wie 

die Bäche der nördlicheren Gebiete durch eine Gebirgsspalte in's Meer mündet. 

DieGebirgsspalte bei Novi ist jedoch weder so tief, noch so lang, wiedie anderen, 

weil das ganze Spaltengebiet liier näher an das Meer heraniritt und das tren

nende südwestlich vorliegende Kreidegebirge mehr and mehr unter das Meeres

niveau sinkt.
Das Vinodol konnte ich nur flüchtig besuchen, das Thal von Novi als zu 

entfernt von meinem ohnehin für eine Sommerarbeit fast zu bedeutenden Auf

nahmsgebiete liegend, habe ich kaum berühren können. Das über diese beiden 

Gebiete Mitzutheilende beruht daher vielfach nur auf geologischer Combination.

B. fie«Uglsche Verhältnisse der Spalte. 
a. Stratigraphie des eocenen Materials.

Dieses Capitel lässt sich ziemlich kurz fassen, da die darin abzuhandelnden 

Verhältnisse eines Theils nahezu übereinstimmend sind mit denen früher behan

delter Gebiete, anderen Theils aber, wo sie abweichen, sich als sehr einfach und 

gleichbleibend erwiesen.

Wir haben es im Bereiche der ganzen Spalte eigentlich nur mit zwei ver

schiedenen Entwickelungsarten der eocenen Schichtenreihe zu thun. Die eine 

derselben stimmt fast ganz überein mit der am Südwestrand des nächst angren

zenden Recca-Gebietes herrschenden Schichtenfolge. Sie ist aber nur auf das an 

dieses Gebiet zunächst folgende Gebiet des Clana-Thales und den nordöstlichen 

Theil des Reczina-Gebietes beschränkt. Die andere Schichten folge unterscheidet 

sich von jener im Wesentlichen nur durch das Wegfallen der tieferen Abtheilung 

der eocenkalkigen Gruppe und ist bis auf unwesentliche Abweichungen sehr 

gleichartig im ganzen übrigen Theile der Spalte entwickelt.
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ln beiden Fällen jedoch liegt die unlerste vertretene Eocenschicht stets 

unmittelbar auf den charakteristischen hellen reinen Kalkschichten der schmalen 

obersten Rudislenzone. Diese trennt auch hier wie in den bereits behandelten 

Gebieten das Eocene constaut von der Hauptmasse der Kreidesehichten, welche 

der mittleren Rudislenzone angehören.

Für den oben näher bezeichneten nördlichsten Theil des ganzen Spalten

gebietes ist die folgende Schichtenfolge die im Allgemeinen giltige: 

a. Untere Eocengruppe (eocenes Randgebirge). — (Abtheilung der Kalke und 
Kalkschiefer.)

u ) Nt immuI i t en I eere  Ka l kgvuppe .

1. Untere Foraminiferenkalke.

2. Cosinaschichten (Süsswasserbildung).

3. Obere Foraminilerenkalke (Milioliden- und Orbitulitenkalke). 

b) Ni immu l i t en f i i h rende  Kalkgruppe. .

4. Alveolirienkalke (Boreliskalke]f.

5. Nummulitenkalke (im engern Sinne).

[i. Obere Eocengruppe. — (AhLheilung der Conglomerate, Mergel und Sand

steine.)

G. Nummulitenrciche verstcinerungsfülirendeConglomerate und Mer

gelschichten.

7. Petrefactenarme oder leere Mergel und Sands te i ne .

Lässt man nur einfach die Schicbtenglieder 1 —  3weg, so dass auf die 

obere Kreide sogleich dieAlveolinenkalke folgen, so hat mau damit die Folge der 

Schichten im ganzen übrigen Theil der Spalte de! Hauptsache nach gegeben.

a. Die untere Eocengruppe.
(Das kalkige Randgebirge der Spalte.)

Wie aus der Beschreibung der Einzelgebiete in Bezug auf ihre geographi

schen und landschaftlichen Verhältnisse schon herrorging, findet diese Gruppe 

ihre vorzugsweise Vertretung ganz constant zu beiden Seiten längs der steil und 

schroff gegen das Innere der Spalte abfallenden Ränder des begrenzenden Kreide

gebirges. Die Schichten derselben reichen zumeist nicht bis zu den scharfen 

gegeneinander gekehrten Höhenkanten des Spaltenthales empor, sondern nehmen 

eine etwas tiefere Höhenstufe zu beiden Seiten der Spalte ein. Nur an verhält- 

nissmässig wenig Punkten der Spalte treten die Schichten dieser Gruppe auf 

bedeutendere Strecken auch im Innern aus dein eigentlichen Boden des Spalten- 

thales zu Tage, welcher der normale Verbreitongsbezirk der Schiehteq der 

oberen Gruppe ist.

a ) D ie  nummu l i t en l ee re  t i e fere  S ch i c h t e n r e i he  der  Kalk- 

g r u p p e  ist, soweit ich aus den allerdings nur sparsamen Beobachtungen 

schliessen muss, die ich in dem nicht mehr speciell zu meiuer Somineraufnahmu 

gehörigen Terrain zu machen Gelegenheit hatte, ausser im Gehiete der C l an en 

ser  Landschaft nur nocli im Thale der Recz i na  in der nördlichen Partie des 

östlichen Randes entwickelt. Nirgends fand ich sie im Bereiche der südlicher 

gelegenen Theile der Spalte vertreten.

Durchschuitte bei Kuku l an i ,  G r obn i k ,  F i ume ,  Buccar i ,  Dove und 

Gr i xan i  belehrten mich darüher und der ganze Bau der Spalte sowie die Art 

und Weise der Entwic'f elung der Kreideschichten und der direct auf dieselben 

folgenden Nummulitenkalke machen es im höchsten Grade wahrscheinlich, dass
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auch noch südlicher zwischen Grixani und Novi das gleiche Verhältniss 

Statt hat.

1. D ie  bn t eren  Fo ram i n i f e r enka l k e .  Dunkle, rauchgraue bis 

schwarze, durch Eahlreiche weisse, feine Punkte gesprenkelt oder melirt erschei

nende Kalke wurden ganz in ähnlicher Ausbildung wie wir sie von einigen Punkten 

des Nordrandes und Südwestrandes der Reeea-Muldo kennen lernten , auch noch 

in der Fortsetzung derselben im Gebiete von Clana beobachtet.

Sie folgen hier wie dort unmittelbar auf die weissen, reinen Kreidekalkbänke 

der oberen Rudistenzone, und führen hin und wieder noch Theile von zerstörten 

Rudistenschalen.

Wegen des Mangels aller anderen Reste bilden sie ein etwas zweifelhaftes 

Zwischenglied zwischen sicheren Kreidekalken und den sicheren Eocenschichten. 

Jedoch sind sie wegen der gleichartigen petrographischen Ausbildung mit den 

nächst höheren Schichten/und des constanten Verhältnisses mit dem in den meisten 

anderen Terrains sichere Eocenschichten soglcich derselben oberen Zone der weis- 

sen Rudistenkalke auflagern, auf die auch sie folgen, mit mehr Wahrscheinlichkeit 

nach den Eocenschichten als der Kreide anzuschliessen. Übrigens bin ich durch 

neuere Untersuchung in der Deutung dieser weissen Punkte darüber zweifelhaft 

geworden, ob sie als durchaus vou Foraminiferen herrührend zu betrachten seien. 

An manchen Stellen dürfte ein grösser Theil derselben von Cypris oder Cypridina- 

Arten berrühren. Etwas Sicheres hoffe ich nach genauer mikroskopischer Unter

suchung von zu diesem Zwecke zu präparirenden Kalkplatten bei der Zusammen

stellung der sich aus diesen Specialbeilrägen ergebenden Resultate in dem 

neunten Beitrage sagen zu können.

Diese Schichten habe ich Vorzugs weise am westlichen Randgebirge des Cluna- 

Gebietes bei Lissatz, ferner zu beiden Seiten des Lissatz-Gebirges beobachtet. 

Auch am östlichen Randgebirge erscheinen sie und zwar in bedeutenderer Mäch

tigkeit aber mit etwas verändertem petrographischen Charakter. Die Kalke zeigen 

hier nämlich nicht die sonst fast allgemein eigentümlichen rauchgrauen Farben- 

nüancen und den bituminösen Charakter durch den sie sich an die unmittelbar 

auf sie folgenden Cosinaschichten anschliessen, sondern halten sich in hell

graulich gelben Tönen. Die feinen weissen Punkte sind jedoch in fast noch 

grösserer Masse uud mit hinreichender Deutlichkeit zu erkennen.

2. Die Cos i n a s ch i c h t en  haben ungefähr dieselbe Verbreitung; jedoch 

erscheinen sie nur längs des westlichen Randgebirges von Lissatz bis Clana und 

am Nord- und Ostgehänge des Lissatz-Gebirges in charakteristischer Weise und 

in ununterbrochenem Zuge.

In dem östlichen Randgebirge scheinen sie stellenweise durch die mächtigen 

Foraminiferenschichten ersetzt zu sein; jedoch wurden sie auch hier in der 

Strecke zwischen dem Gabrovitzaberg und dein Durchbruche des Schuscliitza- 

baches durch das Randgebirge mehrfach beobachtet. Überdies erscheinen sie 

auch noch etwas weiter in der Fortsetzung desselben Gebirgsrandes im oberen 

Recziha-Gebiete.

Sie sind in allen diesen Verbreitungsstrecken in derselben Weise wie am 

Südwestrande des Recca-Gebietes ausgebildet. Es ist nämlich nur das con- 

stanteste Glied dieser Schichten, die rauchgrauen Kalkbänke mit Charen und 

Gasteropodendurchschnitten (vorzüglich Melanien) entwickelt. Die hier aufge- 

fundenen Charen gehören jedoch mehreren verschiedenen Arten an. Die eine ist 

mit der im Recca-Gehiete verbreiteten Chara Stacheana Vng. identisch.

Die beiden anderen erkannte Professor Unge r  als neue Formen und 

benannte sie Chara globulifera und Chara ornala. Mit der ersteren ideritificirte
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er zu gleicher Zeit eine von mir aus den eocenen Süsswasserschichten Sieben

bürgens mitgebrachte Art.

3. Obere  Fo r am i n i f e r enka l k e  (Miliolidenkalke). Auf die Cosina

schichten folgt an einigen Punkten des Gebietes und zwar in besonderer 

Mächtigkeit und Ausdehnung an dein Ostrande des Gebietes von Clana zwischen 

dem Kakalanberg und dem Matovzy-Tertor ein Coinplex von festen weissen 

oder gelblichen Kalken, welche dicht erfüllt sind von kleinen weissen Forami- 

niferenschalen. Unter den verschiedenen kleinen Fo'inen, die nur nach ihren 

Durchschnitten zu beurtheilen sind, da das Gestein zu fest und dicht ist, um 

ganze Formen heraus zu präpariren, scheinen Quinqueloculinen, Triloculinen und 

überhaupt Gattungen der Familie der Miliolideen vorzuherrschen. Formen von 

grösseren Thierresten sind äusserst selten. Höchstens erscheinen hin und wieder 

noch Durchschnitte von kleinen Süsswasserschnecken, den Melaniendurchschnitten 

der Cosinaschichten ähnlich. Mit den Cosinaschichten hängen diese Schichten 

auch am engsten zusammen und scheinen sie stellenweise ganz zu vertreten, 

Nummufiten erscheinen in denselben noch nicht.

b)  D ie  Nummul i t en  f ü h r en de  Ka l kg r up pe  ist, wie schon ange

deutet , der Hauptrepräsentant der Eocenschichten in diesem ganzen Gebiet«. 

Die Kalkschichten dieser Gruppe begleiten continuirlich und ohne eine andere 

Unterbrechung als die durch schmale sie durchbrecheude Seitenklüfte die beiden 

inneren Seitenwände der Spalte, deren innere Bekleidung sie durchgehends bilden. 

Sie treten auch , wo die Mergel- und Sandsteinschichten hinweggeführt wurden 

und fehlen, oder wo der besondere Bau der Spalte sie durch dieselben hervorge
drängt hat, im mittleren Thalboden der Thalgebiete der Spalte zu Tage, ln vor

züglicher Weise wurde dies, wie schon aus der Besprechung der geogra

phischen Verhältnisse hervorging, in Clanathal am Ostgehänge des Lissalzge- 

birges und des von ilim abgeschnittenen kleinen Kalkstückes östlich von Clana, ferner 

im oberen Reczina-Tha! zwischen den beiden ersten Zuflüssrn der Reczina und 

im unteren kluftartigen verengten Bette der Reczina, endlich auf der Höhe von 

S. C osido  beobachtet.

Es ist demnach mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen, dass die Schichten 

dieses Gliedes der Eocenreihe mit nur mehr secundären untergeordneten Un

terbrechungen den ganzen festen Boden der Spalte bilden, so dass hier die 

Sandsteine und Mergelgruppe nur ausnahmsweise direct auf die Kreidekalke zu 

liegen kommen mag.

4. D ie A l veo l i n enka l ke  oder Boreliskalke erlangen aber von dieser 

ganzen Gruppe im ganzen Spultengebiete sowohl was die Mächtigkeit als 

die Verbreitung anbelangt, das Uebergewicht. Sie sind das konstanteste und 

wenigst unterbrochene Glied des Eocenen in der ganzen Spalte und müssen 

hin und wieder eine Mächtigkeit von mehr als 100 Klaftern erreichen. Sie 

haben meist helle, gelbe oder graugelbe Farbentöne. Wo sie unmittelbar an die 

oberen weissen Rudistenkalke grenzen, wie fast durchaus in den Gebieten süd

lich vom Reczinadurchbruch in d>is Meer, haben sie oft ganz und gar den 

petrographischen Typus dieser Gesteine und es lässt sich dann nur durch sehr 

genaue Beobachtung und das Aufsuchen und Auffinden entweder von Rudisten- 

durchschnitten oder von vereinzelten Flecken von Borelisdurchschnitten oder 

Nummuliten constatiren, ob inan sichschon auf eocenen odernoch auf Kreidekalken 

befindet. Ueber ihre Verbreitung ist es unnöthig etwas spezielleres anzuführen. 

Dieselbe ist eben hinreichend bezeichnet, wenn man weiss, dass sie überall 

auftreten, wo überhaupt die eocene Kalkgruppe, sei es an den Seiten oder im 

Innern der Spalte vertreten ist.



Nr. 4. D ie N ummu l i t e nk a l ke  im e n g e m  S i nne  treten gleichfalls 

fast überall auf, wo überhaupt die Schichten des eocenen Randgebirges ver

zeichnet wurden. Wo sie fehlen, ist der Grund dafür weniger in einem wirk

lichen Ausgehen derselben als darin zu suchen, dass sie entweder von überge

schobenen Schichten der Sandsteingruppe verdeckt wurden oder bei den gewalti

gen Störungen im Schichtenbau auf irgend welche Weise verdrückt oder ver

rutscht sind. Im Hafen von Buccari fallen sie stellenweise unter das Meeresniveau. 

Besonders ausgezeichnet und mächtig erscheinen sic am NO.-Rande der Spalte, 

auf der Strecke zwischen Lukesich und Draga, sowie im Vinodol ober Grixani 

ausgebildet. In der Gegend des unteren Reczinathales, oberhalb Fiume, finden 

sich abgetrennte Partien von Nummulitenkalk auch noch ausserhalb des südwest

lichen Randes auf das Kreidegebirge aufgelagert. Sie erscheinen auch hier 

besonders an den inneren Rändern einer höher gelegenen, im Kreidegebirge ein

gesenkten Längsspalte vertheilt.

Der petrographische Charakter der Nummulitenkalke ist im Ganzen sehr 

gleichbleibend. Helle gelbliche oder gelblichgraue Kalke, welche in dickeren 

Bänken abgesondert erscheinen, sind vorherrschend. Dieselben erhalten, meist 
durch einen Gehalt von fein vertheilter Kieselerde, einen grösseren Härtegrad und 

verwittern dann schwer. Die dem Regen und der Luft ausgesetzten Flächen 

zeigen wohl nicht selten ein unebenes, rauhes, wie .ausgefressenes Aussehen, 

aber die Unebenheiten bilden nur niedrige, sehr schneidige, scharfe Linien, 

Zacken und Spitzen. Sie erlangen jedoch nie den Grad von Unebenheit wie 

manche harte kieselreiche Kalke des Kreidekarstes.

Ausser in dicken Bänken kommen die Nummulitenkalke auch hin und 

wieder, wie z. B. an der Wand bei Grixani in dünneren, plattigen und schiefrigen 

Schichten vor.

Nach den ausgewitterten Durchschnitten liess sich in den oberen Nummuli- 

ten-Kalkhänken ein grösserer Reichthum von grösseren Nummulitenformen nach- 

weisen, die besonders zu Nummulites di&tans, Nummulites granulosa und Num
mulites perforata zu gehören scheinen.

Ausserdem erscheint von kleinen Formen häuGg nur Nummulites striäta. In 

den hellgelben Kalken, welche am Lissatzberg ober Clana, zunächst über den 

tieferen Foraminiferenkalken liegen, fanden sich ausser sparsameren kleinen 

Alveolinendurchschnitten, kleine Durchschnitte von jungen Nummulites planu- 
lata, Durchschnitte von Num. irregularis Desh. und Num. Murchisoni.

a. Die obere Gruppe.
Nr. 5. D ie  Ab t h e i l u ng  der  v e r s t e i n e r u n g s f ü h r e n d e n  Merge l  

und Cong l omera t e  ist in sehr ähnlicher Weise ausgebildet, wie an den 

Rändern des Recca-Gebietes und des Wippacher Gebietes. Im Gebiete von Clana 

und im oberen Theile des Reczinagebietes erscheinen die Schichten dieser 

Gruppe auf grössere Strecken hin sehr deutlich als ein unmittelbar auf die 

Nummulitenkalke in gleichförmiger Lagerung folgender Complex, der nach oben 

zuallmälig in die versteinerungsleeren Sandsteinschichlen übergeht, die im ganzen 

inneren Theile des Gebietes herrschen. In den südlich gelegenen Gebieten erfüllt 

das viel unregelmässiger gelagerte vielfach verschobene, zerstörte und ver

schüttete Material der tieferen Schichten den Boden und die unteren Ränder 

der Spalte. Der obere Complex ist hier nur in wenig zusammenhängenden zer

streuten Partien und grösseren und kleineren Schollen vertreten.

Die kalkigen Conglomeratbänke, welche der unteren Folge der Mergel

schichten Zwischenlagern, sind besonders im Gebiete von Clana am Ostrande

S. k. ßeolugifcche Rf*iflisansfaU. 14. Ban<L 186i. I . Heft. 4

[ 1 5 J  Die Eoeengel'iete in Jnner-Krain un<i'slrien. 2 5



26 Dr. Guido Slache. [ 1 6 ]

des Lissatzberges, sowie am Ostrande der Spalte unter dem Volariaberg, im 

Reczinagebiet gleichfalls am Ostrande nordöstlich von Studena, so wie am West

rande bei Kukulani gut und deutlich entwickelt. Sie bestehen vorzugsweise aus 

Nummuliten, zum Theil aber auch aus Nummulitcnkalk und Kreidekalk-Bruch- 

stücken. Bei manchen Bänken, besonders wo feine Nummuliten den Hauptbestand

te il  bilden, ist das Bindemittel oft ein sandig mergeliges. Diese zerfallen und 
verwittern dann am leichtesten und liefern bestimmbare Nummuliten. Sowohl unter 

den auf den Ausserflächen der kalkigen Bänke ausgewitterten als unter den frei 

zu gewinnenden scheinen Nummalites Lucasana Defr., Nummulites gramtlosa 
und Nummulites exponens die häufigsten Formen zu sein. Nirgends in dem 

ganzen Gebiet der Spalte, von der manche Theile allerdings nur flüchtig 

besucht werden konnten, wurden jedoch Punkte aufgofunden, die einen nennens

werten Reichthum an anderen gut erhaltenen oder wenigstens bestimmbaren 

Petrefacten aufzuweisen hatten.

Nr. 6 . D ie  Ab t he i l ung  der obe ren  pet refacte n l eeren S a n d 

stei ne mi t  z w i s ch en ge l a g e r t en  Mergc l s c h i c h t e n ,  welche in grös

serer Ausdehnung und Mächtigkeit nur im Clana- und Reczinagebiete entwickelt 

ist, erscheint dort völlig gleichartig ausgebildet, wie im Recca-Gebiete und beson

derst den zum Dletvo-Itücken gehörigen Theilen desselben. Wir können daher auf 

das dort Gesagte verweisen. Wesentliche Abweichnungen davon dürften wohl 

auch kaum die kleineren im Dragathal, im Vinodol und im Thale von Novi ver

tretenen Partien zeigen, die wir nicht genauer kennen lernten.

b) Der Gebirgsbau des Spaltenthals.

Schon wenn man das lange spaltenförmige Thalgebiet von Buccari ganz 

allein Yon dem Gesichtspunkte aus betrachtet, dass es geologisch die Fortsetzung 

des Muldengebietes der Recca ist, muss mau zur richtigen Auffassung seines 

Baues gelangen.

Das Recca-Gebiet erschien uns als eine breite, zu einer Mulde auseinander

gezogene Falte. Der lange eocenkalkige SW.-Rand der Falte repräsentirte mit 

seinen nordöstlich verflachenden Schichten den längeren Faltenflügel und zu

gleich den Boden der Mulde, die in der gleichen Richtung abfallenden Schichten 

der steilen die Mulde in Nordosten begrenzenden Gebirgswand den kürzeren 

übergebogenen Seitenflügel. W ir hatten es also mit einer von NW. nach SO. ge

streckten und gegen NO. geneigten Falte zu thun, deren Ocffnung gegen SW ., 

deren bogenförmiger oder winkelig geknickter Schluss gegen NO. gerichtet ist. 

Sobald man sich überzeugt hat, dass dieselben Gebirgsmassen es sind, welche, 

in ihrer Fortsetzung nur näher an einander rückend, die Spalte von Buccari be

gleiten, und dass auch das zwischen denselben eingeschlossene geologische 

Material hier und dort das gleiche bleibt, so muss sich auch die Wahrscheinlich

keit der Analogie des Baues beider Gebiete aufdrängen. Zur völligen Gewissheit 

gelangt man durch die Beobachtungen über die Verhältnisse der Anordnung 

und Folge der Schichten, so wie ihrer speciellen Lagerung,

Durchgängig ist das Hanptstreichen der Schichten sowohl des begrenzen

den Kreidegebirges als des eocenkalkigen Randgebirges ein nordwest-bis südöst

liches der Streichungsrichtung des ganzen Gebietes conformes. Das Hauptverflächen 

sowohl der festen Kalkschichten des westlichen als östlichen Randes bleibt eiu 

gegen NO. gerichtetes. Ueberdies überragt durchaus der schroffe steile Grenzrand 

des östlichen Kreidegebirgskörpers als eine höhere Gebirgsstufe den West

rand, welcher durch die sanfter oder schroffer in’s Meer abfallende Fortsetzung 

des Tschitscher Kreidegebirges gebildet wird.
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Im Grunde genommen sollte daher auch das Thalgebiet von Buccari als 

eine, nur bedeutend verengte gegen SW . offen stehende, gegen NO. geneigte 

und durch Biegung oder Knickung geschlossene Falte eocener Schichten im 

Kreidegebirge bezeichnet werden können. Der Hauptanlage nach ist es in der 
That auch nichts anderes.

Es treten jedoch Modificationen im Gebirgsbau sowohl des Grundgebirges 

als der eocenen Auskleidung des Spaltenthaies auf, welche diese ursprüngliche 

Anlage vcrwischen und nur stellenweise deutlicher zum Vorschein kommen lassen.

Unter den Abweichnungen im Bau des Grundgebirges sind nächst dem engen 

Zusammenriicken seiner beiden Hauptmassen auch das schnelle stufenförmige 

Abfallen gegen das Meer, so wie der quer auf das Hauptstreichen der Schichten 

wellenförmige Charakter der Kluft von besonderem Einfluss.

Im nächsten Zusammenhang mit diesen Verhältnissen steht die strecken

weise von der Normalfallrichtung abweichende Stellung der Schichten der 

festem eocenen Kluftränder selbst. Die ohnedies überall wechselnden und un

beständigeren Lagerungsvcrhältnisse des Mergel- und Sandsteinmaferials der 

innern Thalgebiete sind wenigpr maassgebend. W ir beachten daher zunächst 

nur die Verhältnisse der Schichlenstellung der festen kalkigen Ränder und wer

den damit zugleich Fingerzeige erhalten über den Zusammenhang der Verhält

nisse der Gebirgsplastik mit den Modificationen im Gebirgsbau.

In dem Thalgebiet von Clana steht die Besonderheit des Gebirgsbaues zu

meist in Verbindung mit dem Wiederemportauchen der kalkigen Schichten des 

Randgebirges aus den Sandsteinhügeln des inneren Gebietes.

Mit der Verengung der grosscn faltenförmigen Mulde des Recca-Gebietes 

beginnen sich auch, wie dies ganz naturgemäss erscheint, die Schichten so

wohl des westlichen als des östlichen Randgebirges steiler zu stellen.

Während längs des südwestlichen Randes des Recca-Gebietes zwischen 

Jeltschane und Lissatz Winkel von nur 30— 45° das Durchschnittsverhältniss 

der Neigung geben und die nordöstliche Neigung der Kreidekalke am gegenüber

liegenden Gebirgsrande in der Strecke von Schainbje bis zum Katalanberg von 

einem Verflachen von 10— 20° zu einem Einfallen von schon 60° ansteigt, über

treffen sowohl hier die Schichten der randlichen Grenzgebirge als auch die der 

östlichen Ränder des Lissatzgebirges diese Stellungen noch beiweitem an 

Steilheit.

Von Lissatz, wo die Charen führendenCosinaschichten und die Nummuliten- 

Kalke etwa unter 48° gegen NO. fallen, steigt der Neigungswinkel bis Clana 

auf 70 Die steile Wand der oberen weissen Kreidekalke, welche im Clanaer 

Thalkessel durchbrochen ist, und welche gegen W. dicht an den Ort etnpor- 

3teigt, fällt unter solchem oder noch steilerem Winkel gegen das Dorf ein. Wei

terhin gegen Studena nimmt die Steilheit der Schichtenstellnng des Rand

gebirges zu, bis sie dicht bei Studena das Loth erreicht und weiterhin kurz vor 

dem das Gebiet abschliessenden Bergriegel die Senkrechte selbst übertrilft, d. i. 

einen Winkel über 90° bildet, oder mit anderen Worten sich in die entgegen

gesetzte Fallrichtung dreht. Die gleichfalls durchaus nordöstlich fallenden 

Schichten des Lissatzgebirges erreichen in der ganzen Länge ihrer Ostgrenze 

mit dem Sandsteingebirge, wo sie die eocene Scliiehtenfolge des Südwestrandes 

wiederholen, ebenfalls Neigungswinkel von 60— 70° und darüber.

Die Schichten des östlichen Randgebirges endlich haben schon unterhalb 

des Katalan- und Volariaberges, wo sie noch dem Recca-Gebiete angehören, 

über 70°. Unter dem Gabrovizaberg und Makovzy-Tertor nehmen sie völlig 

senkrechte Stellungen an und gehen endlich gegen da» Quellengebiet der Reczina

4
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zu, ähnlich den Schichten des westlichen Randgebirges, in die gegensinnige 

Fällrichtung über.

Es ist natürlich, dass in einein Gebiete, wo selbst die harten Kalkschichten 

zu einer Doppelfaltung geknickt wurden, das losere, weichere und durch den 

Wechsel festerer Sandsteine und nachgiebigerer Mergelschichten mehr Angriffs

punkte bietende zwischen den festen Kalkinassen eingepresste Material des 

inneren Gebietes, in sehr mannigfaltigen und sich vielfach wiederholenden Wellen 

Knickungen, Faltungen und Zickzackbrüchen erscheinen muss. Dieser Verhält

nisse wurde schon bei Besprechung der Recca-Mulde Erwähnung getlian. Wie 

dort an den nördlichen Ausläufern des Dletvoberges, so zeigen sieh diese Erschei

nungen in völlig ähnlicher Weise auch an den südlich sich abzweigenden Sand
steinrücken.

Die tieferen conglomeratischen Schichten, welche, wie wir obeu erwähnte», 

in ganz ähnlicher Weise wie im Recca-Gebiete ausgebildet sind, zeigen sich wie 

dort in Bezug auf ihre Lagerungsveihältnisse fast durchaus den ihnen zunächst 

unterliegenden Nummulitenkalken, also den Schichten des Randgebirges euu- 
form gestellt.

Die beiden folgenden Durchschnitte geben ein Bild dieser Verhältnisse.

Durchschnitt 1.

sw.
Lissatzrücken Dlerorticken

Na Werachke Lasii Quellen des Clanabaches

Durchschnitt 2.

Clana 1748

ab d ab ab c d  C de b b d

e Kreidekalb, d Cosinaschichten, c  Nummalilenkalk, b Cun gl om ernte, a Sandstein und Mergel.

II r L =  1 i

Im Recz i na  thal tritt der Charakter einer Doppelfaltung nur noch im 

oberen Thalgebiete deutlich hervor. Nur stellt sich hier die gegen NO. gerichtete 

Neigung der Falte senkrechter auf und dieselbe erscheint mehr direct gegen 

aufwärts geöffnet. Stellenweise ist sie sogar etwas in die gegenseitige Neigungs

richtung nach SW. gedreht und erscheint dann also eher in der Richtung gegen 

NO. offen stehend.

Zwischen Clana und Studena steht das westliche Randgebirge so ziemlich 

senkrecht; zwischen Studena und Kukulani aber erscheint es schon steil gegen 

SW. geneigt; meist zwischen (JO — 80°, aber stellenweise selbst bis 45°. Der 

mittlere zwischen den Sandsteinhügeln des innern Gebietes auflauchende schmale 

Kalkgrat zwischen Studena und Kukulani zeigt in seinem obern Theile bei Studena 

ebenfalls senkrechte oder nahezu senkrechte Schichlenstellungcn. Gegen Kukulani
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zu neigen sich jedoch seine Schichten entgegengesetzt denen des gegenüber

liegenden Westrandes unter Winkeln von SO— 70° gegen NO. Der östliche Rand 

geht, nachdem er durch die senkrechte Schichtenstellung aus seiner im Recca- 

Gebiete entwickelten typischen NO.-Neigung an der Grenze des Clana- und des 

Reczina-Gebietes in eine südwestliche Verflichungsrichtung den Übergang ge

funden hat, in gleicher Weise allmählig wieder in seine ursprüngliche Fallrich

tung über. Diese scheint er nun auf der Strecke bis Lukesich und darüber hin

aus gegen Grobnik zu vorherrschend einzuhalten. Die beifolgenden Durchschnitte 

dürften das übtr den Gebirgsbau im Reczin»-Gebiet Gesagte einigermassen ver

deutlichen.

Durchschnitt 3.

sw.
Derg-rieg-el ober Studena

NO.

Heczina-Urflpruog-

a c d e 
H ; L =  1 :J1

SW.

Durchschnitt 4.

Heczina-Flms

NO.

e c  a c
H ;  L  =  i  : fl

SW.

Durchschnitt 5.

0 1566 Reczina
Kukulani o«34

e c b a b a b c d e

e Kitidekalke und Dolomite, d Cosimsclmlilea, c Nmnmulitenlialkc, b Congla in träte, a Sandsteine und Merket.

H : L =  1 ; 1

Gegen die Louisenslrasse zu neigen die Schichten des östlichen Randes 

wiederum in die Fällrichtung gegen SW . Dieselbe Hauptneigungsrichtung behalt 

dieser Rand auch im Valle di Draga und im Vallone di Buccari bei, nur dass sie 

hier wieder an Steilheit zunimmt. Am Westrande entspricht dann dieser Fall

richtung eine entgegengesetzte gegen NO. gerichtete, so dass also in diesem 

Sondergebiete mit mehr oder weniger Regelmäßigkeit die Spalte als eine tief 

eingesenkte muldenförmige Falte mit gegen einander geneigten Seitenflügeln 

erscheint, wie der Durchschnitt IV. 6 zeigt.
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Durchschnitt Ü.
sw. NO.
Srhfrlioca Vallontili Uuccarl

e Jtrcid**ka1k<\ v Nuunuulilenkalkc».

H L =  1

Im Vinodol endlich erlangt der östliche Rand wieder mit der Erweiterung 

der ganzen Spalte und mit dem höheren Ansteigen des obersten Gebirgsrandes 

die typische nordöstliche Fallrichtung wie längs des östlichen Randgebirges im 

Recca-Gebiete, und der westliche Rand behält die normale, schon im südwest

lichen Muldenrande jenes Gebietes vorgezeichnete Nordostrichtung des Ein- 

füllens der Schichten bei.

Zwischen dem Raszomirberge und Sepichi wenigstens fallen die tieferen 

Kreidekalke, welche den obersten Gebirgsrand bilden , ziemlich flach zwischen 

30— 40® gegen NO. Die jüngeren Kreidekalke, welche darunter in über kippter 

Stellung zu Tage treten , stellen sich schon steiler zwischen SO und 60 Grad. 

Endlich zeigen die unter diese einfallenden Kalke des eocenen Randgebirges 

allmählig immer senkrechtere Stellungen, bis sie gegen den Thalboden zu all- 

mählig in die entgegengesetzte Richtung übergehen, in der sie theilweise durch 

das mittlere Sandsteingebirge gedeckt werden.

Zur Illustration des Baues des Faltenthales im Vinodol geben wir einen 

Durchschnitt von S. Helena nach dem Raszomir-Vrch.

Durchschnitt 7.

SW . NO.

S. Helena Yinodol Sepichi Haszotnir-

Hiacioa-Rach Vrcli

v Kreidekalk«» c Nummulitenkalke, a Sandsteine und Mergel.

Auf die verschiedenen Schichtenstellungen der conglomeratischen , merge

ligen und sandigen Schichten, welche in bald grösserer, bald geringerer Massen- 

entwickelung den Boden und die untersten Seitengehänge des grossen Spalten

gebietes bedecken, ebenso speciell einzugehen , würde zu keinem besonderen 

Resultate führen.

Wir würden dabei eben nur zur Einsicht in die grossc Unregelmässigkeit 

dieser Verhältnisse gelangen, auf welche wir ohnedies schon nicht nur aus 

allen übrigen Verhältnissen der Spalte selbst, sondern auch aus den in den 

anderen Gebieten gemachten Beobachtungen über das Verhalten solcher zwischen 

festen Kalkwänden eingepressten, weicheren Schichten zu schliessen berechtigt 

sind. Wir lassen darüber nur einige allgemeine Bemerkungen folgen.

Wo diese Schichten mächtiger, massenhafter und in grösserer Breile- 

ausdehnung vorhanden sind und durch die secundären Einflüsse von Weg- 

waschungen , Unterhöhlungen und Einstürzen nicht zu sehr gestört sind , zeigen 

sie in der Nähe der Kalkränder vorzugsweise zwei Schichtenstellungen.
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Entweder liegen dieselben, je nach der Stellung derselben, regelrecht auf 

oder unter den nächst älteren Nummuliten-Kalkschichten oder sie fallen , sich 

an denselben abstossend, gegen die Nummulitenkalke ein. In diesem letzteren 

Falle sind einst die mergelig-conglorneratischen Schichten entweder gegen die 

festen Kalkwände zu von einem entfernteren höheren Theile des Innengebietes 

abgerutscht oder sie stauten sich an Ort und Stelle auf.

Die allgemeine Erscheinung im ganzen Spaltenthale ist daher in Bezug auf 

die für den Gebirgsbau maassgebenden Schichten des eocenen Kalkgebietes die, 

dass sie in den weiteren Partien desselben noch vollständig den Grundtypus des 

Baues der Recca-Mulde einhalten.

In dem breiteren Grenzgebiete von Clana und im oberen Reczina-Gcbiete 

erscheint sogar die durch den mittleren hingen und hohen Sandsteinrücken an- 

gedeutete und amNordrande derRecca-Mulde deutlicher zu Tage tretende wellige 

Beschaffenheit des festen eocenen Kalkbodens durch die Form einer, zwischen 

den Seitenwänden der Hauptfalte, als ein schmaler Kalkrücken emporgepressteu 

Zwischenspalte noch vollständiger ausgesprochen.

In den noch stärker verengten Theilen des Spaltengebietes aber mussten 

Modificationen des allgemeinenBaustyls eintreten, welche, obwohl hin und wieder 

die richtige Beurthoilung erschwerend, dennoch abweichende Verhältnisse des 

geographischen Baues nicht in dem Maasse veranlassen konnten, dass dadurch 

der Zusammenhang und die gleichartige Grundanlage des Ganzen völlig unkennt

lich geworden wäre.

Wollen wir die Resultate der speciellen Erörterungen über das Spalten

gebiet von Buccari in Kurzem zusammenfassen, so können wir in die folgenden 

wenigen Sätze die Definition des geologischen Hauptcharakters der Gegend 

legen:
„Das l a ng g e z o g e n e  Spa l t engeb i e t  von Buccar i  i st  eine 

d i r ec t e ,  nur  du r ch  die g e o g r a p h i s c h e  Form e iner  e i gen thüm- 

l i c h e n  Wasse r sche i de  ge t renn te ,  stark ve r eng t e ,  k l u f t a r t i g e  

F o r t s e t z u n g  des zu e i ne r  b r e i t e r en ,  fa l ten f ö rm i g  über  k i pp ten  

Mu l de  ause i nander  gesp r e i z t en  Eocengeb i e t es  der Recca.  Es 

s te l l t  t rot z  mann i g f a che r  l oca l er  Abwe i chungen  im S c h i c h t e n 

bau  e i ne l ange ,  im Grossen und Ganzen  gegen  NO. g e n e i g t e  und 

z u g l e i c h  mi t  der  R i ch t ung  i h rer  nord wes t-südös t l i chen  S t r e i 

c h u n g s r i c h t u n g  zum Meeres 11 ivea 11 inehr und meh r  s i ch senkende 

Fal te dar. Diese Fa l t e  z e r f ä l l t  durch  quer  au f  i hre Haup t r i ch 

t ung  s t r e i chende  E i n  senk urigen in e i nze l ne  k l e i ne r e ,  thal- 

f ö rmige  W a ss e r g e b i e t e ,  deren Hauptbäche  durch  para l l e l e  klufl- 

ar t i ge E i n s en kun ge n  en twede r  d i r ec t  in das Meer m ün d e n ,  wo 

der wes t l i che  G eb i r g sk ö r pe r  nur  eine schma l e  S t r andzone  

b i l de t ,  oder in Klü f t en  und in S a u g l ö ch e r n  desselben ve r schwi n 

den und erst nach Umwegen in Form von Quel l en  am Meeresu fer  

h e r v o r b r e c h e n ,  wo derselbe sich zum I nnen l and  geb i e t  erwei tert .

D ie  Aus k l e i d un g  der  T h a l w ä n d e  ist nur  in den dem I n n en 

l ande a nge hö r i ge n  T he i l e  der  Fal te noch  mi t  der v o l l s t ä n d i ge n  

Re i he  der eocenen Ka l k s ch i c h t en ,  in dem l ä nge ren  s ü d l i c h e n  

U fe r geb i e t e  dagegen  nur  mit  der  höheren ,  rein ma r i n en  Ab the i 

l u n g  der Eoce nk a l ke  dur chge f üh r t .  Das Hauptma ter i a l  der  Aus

f ü l l u ng  des Fa l t e nb od en s  l i e fe rn  ohne wesen t l i che  U n t e r b r e 

chung  die der  oberen Sch i  c h t e ng r up pe  der Eoc enpe r i ode  ange 

h ö r enden  we i cheren  und l e i cht er  ve r wi t t e rba r en  Gesteine.



3 2 Dr. Guido Stäche. [2 2 ]

V. D i e T e r r a s s e n l a n d s c h  a f t  der  s i i dwes t l i c h e n T s c h i t s c h c r e i .

Wenn wir der Betrachtung des südwestlichen aus Eocengesteinen aufge

bauten Theiles der Tschitscherei einen eigenen Beitrag widmen, so fassen wir 

damit eigentlich nur die Hauptmasse des nordöstlichen eocenen Randgebirges 

der in dem nächsten Beitrage zur Sprache kommenden eocenen Doppel-Mulde 

zwischen dem Triester Meerbusen und dem Gebirgsrücken des Monte Maggiore 

als' ein gesondertes Gebiet auf.

Diese Auflassung scheint gerechtfertigt, nicht nur durch die bedeutende 

Breitenausdehnung dieses Terrains, durch welche der randliche Charakter des

selben gewissermassen aufgehoben wird, sondern auch durch die Eigentüm

lichkeit seiner geographischen, physikalischen und physiognomische» Verhält

nisse und seines geognostischen Baues insbesondere. Während wir das Spalten- 

tlml von Buccari beiderseits nur in sehr schmalen Streifen durch eocenes Raud- 

gebirge umsäumt fanden, und während sich bei den drei Gebieten desPoik, des 

Wipbach und der Recca nur die südwestliche Begrenzungslinie derselben durch 

ein zusammenhängendes, eocenkalkiges Randgebirge ;iuszeichnet, die Nordost- 

seite dieser Landschaften dagegen ein solches Randgebirge entweder gar nicht 

oder nur stückweise zeigt, ist gerade das eocen-kalkige Grenzgebirge im Nord

osten des bedeutendsten Verbreitungsgebietes eocener Schichten in Krain und 

Istrien überhaupt derartig angelegt, dass es eine weit ausgedehnte Landschaft 

von ganz besonderem Charakter darstellt.

Dieses merkwürdige Kalkterrain erscheint auf der geologischen Karte als 

ein breites Baud, welches gegen NW., W. und SW. das Kreidegebirge der nord

östlichen Tschitscherei umzieht, und von dem grossen eocenen Sandsteingebiet 

des Südens trennt.

Dasselbe kehrt seine Längsränder gegen 0. und NO. und gegen W. und 

SW. Seine schmalen seitlichen Grenzen dagegen sind gegen NNW. und SO. 

gewendet.

Im Norden grenzt es zwischen Borst und Corgnale an den Triestiner Karst 

und schliesst diesen Kreidegebirgskörper durch den */4— 1 Stunde breiten 

eocen kalkigen Gebirgsriegel, durch welchen es mit dem eocenen Randgebirge 

des nordwestlichen Winkels der Recca-Mulde in Verbindung tritt, vollständig von 

dem Kreidelande der Tschitscherei ab. Gegen SO. kehrt es eine unregelrnässige 

durch das Kreide*ebirge vielfach zerrissene, etwa in der direclpn Entfernung 

von dem Gebirgssattel am Monte m<iggiorc bis zum Monte Lissina drei Stunden 

betragende Grenzlinie dem Meerbusen von Fiume zu.

Die lange gegen Siidwest gekehrte Seite dieses Terrains zieht sich mit 

abwechselnder Hebung und Einsenkung von der Kluft bei Borst an in einer 

zunächst unregelmiissigen, vielfach gebuchteten Linie und weiterhin in regel- 

rnässigerem Verlaufe gegen den Gebirgsknotenpunkt des Monte maggiore.

Die geradlinige Verbindung zwischen Borst und dem Strassenhöhenpunkte 

am Monte maggiore beträgt eLwa eine Stunde. Über diese Luftlinie greift das 

Kalkgebirge der Tschitscherei jedoch in bedeutenden Vorsprüngen gegen die 

eocene Sandstein-Landschaft des Triester Gebietes vor, und dadurch wird die 

Randentwickelung dieser Seite bedeutend erhöht.

Eine fast gleiche Länge hat die directe Verbindungslinie zwischen Corgnale 

und dem Monte Lissina, welche die nordöstliche Längsseite des Gebietes 

andeutet.

Die unmittelbare genaue Grenzlinie der Eocenlandschaft gegen das Kreide

gebirge der Tschitscherei erreicht jedoch ebenfalls eine bedeutendere Längen-
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Entwickelung, als diese Linie sie angibt, durch das starke Vorgreifen des Kreide

gebirges gegen SW . Man kann annehmen, dass sich das Kreidegebirge ungefähr 

eben so weit und mit derselben Massenentwickelung in die eocene Kalkland

schaft der Tschitscherei vordrängt, als diese selbst in das Gebiet der Sandstein

hügel der Triester Mulde. Das durch die Verbindung der vier Punkte Ritzmanne, 

Corgnale, Monte Lissina und den Strassensattel am Monte maggiore erhaltene 

Viereck mit etwa 6 Quadratmeilen ist also nahezu gleich dem wirklichen Flä

cheninhalt der zu besprechenden Kalklandschaft.

A. Geographische und landschaftliche Verhältnisse. 
a) Der Gebietsgrenzen.

Die Höhenverhältnisse und der physiognomische Charakter der gegen West 

und Nord gekehrten kurzen Grenze des Gebietes gegen den Karst sind am ein

fachsten. Sie schliessen sich mehr den Verhältnissen des nördlichen Randgebir

ges der Recca-Mulde im Osten, als denen des schmalen, steil gegen das Meer 

abfallenden Gebirgsrandes an, welcher westlich das zu dem grossen Eocen

gebiete im Südwesten der Tschitscherei gehörige Sandsteingebirge der Umge

bung von Triest von dem Triester Karst trennt. Dennoch stellen die ziemlich 

bedeutenden Kalkberge, welche sich dicht im Süden von der Strasse zwischen 

Bassoviza und Corgnale hinziehen, die directe Verbindung zwischen diesen bei

den eocen kalkigen Randgebirgen her. Die unmittelbare Grenzlinie der Eocen- 

schichten init den Kreidekalken des Karstes hält auf einer Höhe von 1400 bis 

1500 Fuss, das ist auf dem Niveau der Haupterhebungen des Karstes. Gegen 

Süd steigt diese Höhe der Gränzlinien jedoch zu einem Bergzuge an, dessen 

bedeutendste Spitzen wie der Kokusberg mit 2103 Fuss, der Veliki Hralistie mit 

2335 Fuss, so wie der Torgu Slep, der Houzeberg u. m. a. durchgehends 

2000 Fuss erreichen oder selbst überschreiten.

Die Contourformen dieser Berge und ihr landschaftlicher Charakter sind 

vollkommen übereinstimmend mit dem der kegelförmig zugespitzten, das Kreide

gebirge überragenden Nummulitenkalkberge des nördlichen und südwestlichen 
Randgebirges des Recca-Gebietes. Hier sticht also wie dort das eocene Kalk

gebirge deutlich von der schrattigen Landschaft der Rudistenkalke ab, und 

variirt den Charakter der Gegend. Es fehlt auch das dunklere, an Vegetation 

reichere Land der unteren bituminösen Kalke nicht, welche die beiden sterilen 

landschaftlichen Zonen der weissen blendenden Nummulitenkalk-Gehänge und 

der klüftig zerrissenen grauweissen Kreidekalke trennt. Nur in der Mitte dieses 

eocenen Bergzuges ist den weissen Nummulitenkalken eine dunklere, durch nie

driges Gebüsch und zerstreute Baumgruppen auffallende höchste Kuppe auf

gesetzt, welche aus Mergel und Sandsteinmaterial besteht. Es ist dies der Veliki 

Hralistie, ein vereinzelter Zeuge des einstigen Zusammenhanges des grossen 

Sandsteingebietes der Recca mit dem der Mulde von Triest.

Der kahle Zug der Nummulitenkalkberge, den diese isolirte Sandsteinkuppe 

krönt, knickt plötzlich zwischen den einspringenden Winkeln, in welchen sich 

die beiden grossen Kreidekörper mit gegensinniger Schichtenstellung, der T ri e- 

sti n e r und der Tsch i t scher  Karst, am nächsten treten, aus der Richtung von 

W. nach 0., in die Richtung nach S. und SW. um. Es beginnt von da an die 

gegen 0. und NO. gekehrte Grenze unseres Gebietes, deren nördlicher Theil 

unverändert den eben beschriebenen Charakter beibehält.

Der Kerzellberg, der Brumenseberg und der Maturaga sind die höchsten 

kegelförmigen Spitzen, zu denen sich der nördlichste Theil des Zuges bis zur

k. geologische Reichaanatall. 14. Band. 1864, I. Heft- 5
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Triester Strasse bei Cosina erhebt. Diese Berge haben nahezu dieselben 

Höhen, wie die oben genannten kegelförmigen Gipfel des nördlichen Randes und 

der ganze Bergzug denselben in das Auge fallenden landschaftlichen Charakter. 

Breiter noch als am Nordsaume des Nuinmulitenkalkzuges des Veliki Hralistie 

dehnt sich südöstlich davon die dunkle Zwischenzone der unteren eocenen Kalke 

aus. Sie greift hier in besonders charakteristischer Ausbildung in breiter Fläche 

zwischen Cosina und Rodig über die Kalke des Kreidegebirges gegen SO. vor 

und vermittelt in ihrer Verlängerung gegen N. in der Einsenkung zwischen dem 

Nummulitcnkalkkegel des Kerzellberges und dem Nummulitenkalkzuge, der von 

Caecig nach Rodig streicht, eine ebenso directe Verbindung der unteren 

Abtheilung der eocenen Kalkschichten des Recca-Gebietes mit der Nordost

grenze unseres Gebietes, als die südlich ober Corgnale und Bassovizza vor

überstreichende Zune bituminöser Eocenkalke den ununterbrochenen Zusammen

hang herstellt zwischen den kohlenführenden Kalken des nördlichen Rand- 

gebirges der Recca-Mulde und den äquivalenten Schichten des Karstrandes über 
Triest.

Abgesehen davon vermittelt der schmale Nummulitenkalkriegel, welcher vor 

dem Wendepunkt des Numinulitenkalkzuges „Veliki Hralistie“ in den gegen Süd 

gekehrten Zug des Brumenscberges noch weiter gegen Ost vorspringt, zugleich 

die directe Verbindung der vier kalkigen Randgebirge und der Gebiete die sie 

umsäumen. Die Strassenlinie bei Cosina repräsentirt eine bedeutende Gebirgs- 

einsenkung, durch welche auch die Schichten des östlichen Randes der 

Tschitscher Eocenlandschaft in der Richtung des Verlaufes der Strasse wie zu 

einer tiefen Mulde eingesenkt erscheinen. Das Kreidegebirge erscheint damit 

im Zusammenhange gegen NW. in einem Winkel in das Eocene einspringend. 

Der Theil des Randgebirges zwischen dem Brumenseberg und dem Maturaga- 

berg ist stark gegen W. gedreht. Nach der starken Senkung zur Tiefe des 

Strassenniveaus erhebt sich das Randgebirge jedoch wieder und biegt nun in 

den Hauptgrenzzug ynd die Hauptstreichungsrichtung der Längsgrenzen des 

Gebietes übergehend, in der Richtung N W .—SO. um. Dasselbe steigt dabei 

sogleich wieder zu beträchtlicher Höhe. Der Ort Cosina, welcher noch auf 

dem Höhenpunkt am Anfang der Einsenkung auf Kreidekalk ruht, liegt 

gerade in dem Winkel, den das eocene Randgebirge hier macht, in einer Höhe 

von nur 1365 Fuss zwischen dem 2000 Fuss übersteigenden Biumenseberg im 

Norden und dem 1831 Fuss hohen Revaberg im Süden.

Von da ab hält die Grenze des Eocenen gegen die Kreide eine ziemlich 

bedeutende Strecke auf dem höchsten Grat des mit dem Revaberg beginnenden 

Hauptgebirgsrückens, welcher die Scheidewand bildet zwischen der NO.-und SW.- 

Tschitscherei.

Diese Grenze wird ganz so scharf und deutlich wie am SW.-Rande des 

Recca-Gebietes durch ein schmales Baud tieferer bituminöser Kalke von Seite 

der Eocenschichtcn und eine ebenfalls nicht sehr mächtige Zone weisser, zuck

riger Kalke oder Kalkbreccien von Seite des Kreidegebietes gebildet. Die 

Berührungslinie dieser beiden Grenzschichten hält jedoch nicht genau die 

oberste Höhenlinie des Rückens ein. Vielmehr zieht sich dieselbe, während sic 

längs des Revaberges östlich vorn Kamm streicht, allmählig auf die Höhe und 

endlich auf die Westseite hinüber, so dass sie längs des Zeroschitz- und Witesch- 

berges ganz dicht wesllich unterhalb der aus Felsen der obersten Kreideschicht 

bestehenden Kammhöhen dieser Berge fortzieht. In der Nähe des höchsten 

kegelförmigen Gipfels dieses ganzen mittleren HauptrUckens, des 3229 Fu:-s 

hohen Slaunik setzt sic wiederum auf die Oslseite hinüber.
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Von hier zieht sie sich um diesen mit seinen Vorbergen in's östliche 

Kreideland vorspringenden, grossen Nummuliten-Kalkkegel und seine Vorsprünge 

herum, bis sie den Höhenrücken südöstlich dicht unter der Slaunikspitze wie

derum übersetzend gegen N W. zurückläuft und längs der Süd- und Weslabhäuge 

des Berges oberhalb des Dorfes Podgorie wieder erscheint. Hier bei Podgorie 

greift nun das Kreidegebirge noch tiefer und in noch spitzerem Winkel als bei 

Cosina ein, indem es die unteren Abfälle des Slaunikberges bildet bis dicht au 

das an dem Seitengehänge einer weiteren muldenförmigen Nummulitenkalk- 

Laudsehaft gelegene Dorf.

Die unteren Eocenschichten, die hier demnach überall, wenn auch wegen 

ihrer verhältnissmässig geringen Breite und wegen des geringen Einflusses auf 

die Form der Gebirgsbildung und den landschaftlichen Charakter nicht gerade 

als Randgebirge, sodoch als Kami- oderGrenzscliichten derNumuiulitenkalk-Land- 

schuft zu bezeichnen sind, begleiten auch diesen einspringenden Winkel. Sie 

erscheinen nämlich ain unteren Gehänge des gegen NW. vorspringenden Kreide

gebirges dicht ober und in dem Dorfe Podgorje ebenfalls. Von da ab ziehen sie sich, 

die östlichen unteren Gehänge des hohen Gebirgszuges der Tschitscherei zwi

schen dem Coinikberg und im Sbevnizaberg bildend, längs der tiefen Gebirgs

schlucht des Kreidegebirges unter Jellovice ununterbrochen bis oberhalb des 
tief in’s Kreidegebirge eingesenkten Tlialkessels vo» Danne. Hier werden sie durch 

den Vorsprung des Kreidegebirges in das eocene Kalkland zwischen Danne und 

Terstonico stellenweise unterbrochen. Durch diese Einsenkung ist auch der öst

liche Hauptzug des eocenen Kalkgebirges der Tschitscherei wie auseinander 

geborsten. Ober Terstonico erhebt er sich jedoch wieder und setzt vom Gomilla- 

berg als ein ununterbrochener hoher Bergrücken mit hohen Gipfeln über den 

Monte Orliak, Monte Sapne, Monte Oscale bis zum Monte Sia und M. Lissina 

fort, welches der Endpunkt ist, in dein cs mit dem unregelmässigen südlichen 

Gebirgsrande der Eocenschichten Zusammentritt.

Auch auf dieser ganzen Strecke scheint ein ununterbrochenes Band der 

dunklen bituminösen Kalke der unteren Abtheilung des Eocenen die Grenze 

zwischen den weissen klotzigen Kalkfelsen der wilden Tschitscher Kreideland

schaft und dem eocenen Kalkgebirge zu vermitteln; jedoch ist die genauere 

Verfolgung dieser Grenze ebenso schwierig als zeitraubend, wegen des wilden 

unwegsamen, entweder durch die dichte Bewaldung oder durch die Steilheit und 

Unzugänglichkeit der gigantisch aufeinander gelhürmten Felsblöcke oder durch 

beides hervorgebrachten, urzuständlichen Charakters der Gegend. Nur an einigen 

Stellen ist daher diese Grenze nachgewiesen und im übrigen durch Combination 

vervollständigt worden.

Der in das Kreideland vorspringende Slaunik und die in das Eocene 

eingreifende Einsenkung der Kreidcschichte zwischen Danne und Terstonico, 

theilen den östlichen Grenzstrich gleichsam in drei Theile.

Von der Kreidegebirgsseite aus gesehen sticht der landschaftliche Charakter 

in keinem dieser Theile auf längere Strecken in hervorragender Weise gegen 

den des angrenzenden Kreideterrains ab. Der Revaberg und seine Umgebung ragt 

noch mit den Contourformen des Nuimnulitcukalkgebirgcs über die nahe, tiefer 

liegende Kreidelandschaft hervor. Weiterhin verdecken die den Hiihengrat ein

nehmenden Kreidekalke mit den ausgezackten Spitzen des Zeroschitzberges und 

des Witescli, die steil gegen das innere eocene Kalkgebiet gekehrten Wände des 

Randgebirges. Erst der 3229 Fuss hohe Slaunik ragt hoch und weit gesehen 

mit seiner charakteristischen, regelmässigen scharf zugespitzten Kegelform, 

wieder als ein recht typischer Numimilitenka'kberg in das weite wilde Felsenland 

der Kreide hinein.

3 *
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Die weiter gegen das Innere der Nummulitenlandschaft liegenden hohen 

kegelförmigen Spitzen desKautsehitzeberges und Sbevniza treten wegen des hoch- 

ansteigenden zwischenliegenden Nummulitenkalkrückens ihrer allmäliger und 

sanfter verflachenden Ostgehänge nicht recht hervor.
Zwischen Podgorje und Danne kehrt die Nummulitenkiilklandschaft dem 

Kalk- und Dolomitgebirge von Jellovize und Vodice eine kahle, lange, hohe und 

glatte, jedoch ziemlich steil ansteigende Gehängfläche zu. Die untere Grenze der

selben'mit den spitzen zackigen, klotzig zerklüfteten, hellen Kalken der obersten 

Rudistenzone ist mit niedrigem Buschwerk und fleckweise nur mit den Resten 

eines früheren hohen Buchwaldbestandes bedeckt, gegen welche die weissen 

Kalkfelsen sich im scharfen Contraste hervorheben. Eine höhere Zone dieser Wand 

bedeckt nur stellenweise niedriges, breite Kronen bildendes «/«mipertts-Gestrüpp 

und das graue Grün von Salvia, Satureia und Thymus-Arten. Die obersten Ge

hänge endlich erscheinen ganz weiss und öde. Sic sind bedeckt von den sclierben- 

artig schiefernden, klingend harten Schichten der Borelis reichen Nummulitenkalke.

Der Rand zwischen Monte Gomilla und dem Monte Lissina endlich ist noch 

zum grössten Theil von dichtem Urwald bedeckt, in den nur von beiden Seiten 

her nämlich von den Dörfern der Kreidetschitschcrei, Mune und Berggut und 

von Westen von den Dörfern Lanischie, Racievacz u. s. w. schon die Verwüstung 

durch die Köhlerei in karstartigen Strecken eingegriffen hat. Ganz in ähnlicher 

Weise ist auch die gegen Süd gekehrte, viel unregelmässi'jer verlaufende 

Grenze des Eocenen gegen die Kreide noch zum grossen Theile mit schwer 

durchdringlichen Urbeständen von Buchwald und Tannen hedet'.kt. Nur in der 

Strecke zwischen dem Plaunikberg und der Monte maggiore-Strasse sind wegen 

der Nähe der Dörfer die Waldbestände schon vielfach gelichtet. Trotzdem konnte 

aber atich in diesem Strich wegen der grossen Terrainschwierigkeilen eine Be

grenzung der Kreide und des Eocenen nicht mit jener Genauigkeit erzielt wer

den, wie sie zum Beispiele am südwestlichen Recca-Rande erlangt werden konnte.

Hochansteigende spitze felsige Berge, scharfe Rücken , wechseln hier so 

vielfach mit tief einge9enkten Schluchten und Kesseln, dass bei der Entfernung 

von Stationsorten Touren in diesem Theil mit nicht geringen Schwierigkeiten 

verbunden sind.

Der lange südwestliche Rand der Tscbitscher Eocenlandschaft oder die 

Grenze mit dem grossen Sandsteinterrain von Triest und Pisino kehrt diesem 

Gebiet durchaus eine langgezogene, hohe und steile, wenn auch in den Ver

hältnissen ihrer Elevation vielfach modificirte Kalkwand zu. Da wir jedoch 

auf die specielleren Formenverhältnisse dieser langen Felsmauer noch einmal 

bei Gelegenheit der Charakterisirung der Grenzverhällnisse des grossen an- 

stossenden Eocengebietes zu sprechen kommen, so übergehen wir dieselben 

hier füglich und beschäftigen uns sogleich mit der zwischen den beschriebenen 

Grenzen gelegenen merkwürdigen Terrassenlandschaft.

bj Des inneren Gebietes.

Die Vergleichung der Höhenverhältnisse der Randgebirge oder Randlinien 

des Gebietes ergibt die Abdachungsverhältnisse des Terrains.

Ziehen wir nun die vier äussersten bestimmten bedeutenderen, aus Eocen- 

schichten bestehenden Höhenpunkte des Terrains in Betracht, so erhalten wir 

schon einen hinreichend richtigen Maassstab zur Beurtheilung dieses Verhält

nisses. Der Strassen-Höhepunkt am Monte Maggiore mit 3006 Fuss gelte als
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höchste Erhebung des Eocenen im Süden, der 1293*94 hohe Monte Lukin als 

höchste Erhebung im Norden des langen südwestlichen Gebirgsrandes; der 

Monte Sia mit 391S‘S4 repräsentirt das höchste Auftreten desselben im Süden 

der Monte Veliki Hralistie mit 2339’78Fuss das höchste Vorkommen im Norden der 

Ost zugekehrten Seite; so ist in der That dadurch schon die doppelte Richtung 

der Abdachung, die sich in dem ganzen Terrain ausspricht, gegeben. Durch die 

beiden Punkte einer jeden der beiden Längsseiten schon ist die Richtung SO. 

nach NW . als die eine Abdachungsrichtung gegeben. Sowohl die östliche als 

die westliche mittlere Höhenlinie des Randes des Gebirgslandes senkt sich all- 

mählig gegen NW. Dies nennen wir die specielle Gebirgsabdachung des Gebietes. 

Setzt man aber diese beiden Liniert mit ihren Endpunkten , da das durch diese 

angezeigte Resultat auch für die mittleren Höhenlinien gilt, in ihrer Totalität 

zu einander in Reziehung, so ergibt sich eben, dass die westlich und zugleich 
südlich gegen die andere gelegene Linie (Kaiser Joseph-Brunnen , —■ Monte 

Lukin) niederer liegt als die Linie (Monte Sia-Veliki-Hralistie).

Die auf der östlichen dieser Linien errichtete Senkrechte verlängert, bis 

sie die andere schneidet (die beiden Linien als Parallelen gedacht) , zeigt die 

andere Abdachungsrichtung, und zwar eine gegen Südwest gerichtete an, welche 

die allgemeine Abdachungsrichtung des ganzen Landes ist. W ir nennen diese 

daher die allgemeine oder die Landesabdachung. Die Verschiedenheit, mit der 

diese beiden Abdachungsverhältnisse zur äusseren Erscheinung treten, bedingt 

vorzugsweise den geographisch und landschaftlich so merkwürdigen Charakter 

der Gegend.
In der Richtung der SW.-Abdachung steigt das Gebirgsland in steilen 

hohen Stufen abwärts, in der Richtung gegen NW. sinkt es mit welligem Cha

rakter auf- und niedersteigend. Genau genommen sind es nur zwei gewaltige 

Hauptstufen, in welchen das Gebiet gegen SW . absteigt. Die steilen Stufen

fronten und die scharfen Kanten sind also gegen SW. gekehrt, die breiten 

Stufenflächen sind gegen NO. geneigt.
Der terrassenförmige besondere Charakter der Landschaft wird nun dadurch 

bedingt, dass die Fronten der beiden Hauptstufen in vielen oder mehr kleineren 

terrassen- oder stufenförmigen Absätzen herabsteigen. Eine besonders mannig

faltige und zugleich mehr regelmässige Form dieser Art des Gebirgsahfalles 

zeigt die östliche Hauptstufe. Zwischen ihrer Frontkante und der gegen sie 

geneigten Rückenflächenseite der tieferen Weslstufe wird ein Terrain gebildet, 

welches den Terrassen-Charakter vorzugsweise an sich trägt und durch seine 

ganze landschaftliche Beschallenheit auch wie ein trennendes Zwischengebiet 

auftritt.
W ir betrachten daher die ganze TschitscherEoccnlandschaft in drei geson

derten Abteilungen. W ir trennen bei der Erörterung: 1. das Gebiet der ge

neigten Rückfläche der östlichen Hauptstufe; 2. das Gebiet der Terrassenabfälle 

der steilen Front der östlichen Hauptstufe; 3. das Gebiet der westlichen 

Hauptstufe.

1. Das Geb i e t  der  R ü c k f l ä c h e  der ö s t l i c hen  Haupts tufe .  

W ir haben es hier also mit dem Gebietstheile zu thun, welcher von den 

oben beschriebenen nördlichen und östlichen Grenzen des ganzen Gebietes einer

seits und von der scharfen Gebirgskante der östlichen Hauptstufe andererseits 

begrenzt wird.
Die scharfe und zu bedeutenden Höhen ansteigende Randkante beginnt bei 

Castelz nordöstlich von Ospo und zieht sich oberhalb Cernotieh, Unter-Potpicli 

und Contestabile zunächst ohne bedeutendere Einsenkungen ansteigend bis zu
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dem schluchtartigen Graben, welcher vom Coinik gegen Xaxid zu eingerissen ist. 

Jenseits desselben erhebt sich dieselbe jedoch wiederum sehr schnell und steigt von 

hier bis zu der tiefen Gcbirgseinsenkung bei Daune , iibur drei spitzkegelförmige 

Berggipfel, den Plasineberg, den Kau!schizeberg und den Sbevniza hinwegsetzend, 

in der Spitze des letztgenannten Berges kurz vor dem tiefen Einbrüche auf 

3192*6G Fuss Meereshölie. Ober dem bis jelzt weit unter 2000 Fuss Meeres

höhe liegenden Boden desSenkungskcssels erhebt sich die unterbrochene Gebirgs- 

kante über dem Dorfe Terstouico auf etwa 2500 Fuss und erreicht in jähem 

Ansteigen in der Entfernung von kaum 1 */3 Stunden vonTerstonico in dem Monte 

Orliak ober Lanischie 3485 Fuss. Vom Monte Orliak zweigen sieb gegen SO. zwei 

durch das Eingreifen der Kreidebalke getrennte hohe eocene Bergrücken ab. 

Der östlichere ist der im Monte Sia und Monte Lissina endende Grenzzug; der 

westlichere dagegen setzt, indem er auf einer mittleren Höhe von 3000 Fuss, 

welche nur von einzelnen aufgesetzten Bergkuppen, wie etwa von Zupein Vrh, vom 

Monte Kupizo, voinSinoschele überschritten wird und an einzelnen Stellen wenige 

hundert Fuss tiefer eingesenkl ist, die scharfe oberste Gebirgskante der terrassen

förmigen Front bis an die Slrassenhölie unter dem Monte Maggiore fort.

Der nördliche Theil der Bückfläche, das Termin zwischen dem nördlich

sten Stück dieser Gebirgskante bis zurTlialsclilucht des Coinikberges bei Xaxid 

einerseits und dem entsprechenden Stück der östlichen Grenze und der ganzen 

nördlichen Grenze andererseits verdient wegen seiner bedeutenden Ausdehnung 

und seines besonderen Charakters vorzüglich unsere Aufmerksamkeit. Es zerfallt 

dieser Theil der T?chi scherei in mehrere ganz verschieden angelegte landschaft
liche Gebiete.

Das nördlichste derselben ist das Kesse l geb i e t  von Grozana  und 

Vrhpo l l e .  Dasselbe wird gebildet von zwei ziemlich hohen, aus spitzen 

Nuinmulitenkalkkegeln zusammengesetzten kahlen, fast weissen Bergreihen, 

welche gegen NO. convergiren und sich vereinigen. Die tiefe kesselartige Ein

senkung zwischen ihnen wird auch gegen SW . durch ein Wiederansteigen des 

Kalkbodens begrenzt.

Die Strasse zwischen Cosina und Bassoviza führt beiläufig längs der Grenze 

zwischen der Einsenkung und dem stärkeren Ansteigen hin. Ein mittlerer Kalk

rücken, welcher sich etwa von SW . und NO. gegen die Mitte des nördlichen, der 

beiden seitlichen Bergrücken hinzieht, welche von dem Sandsteingupf Velky 

Hralistie gekrönt ist, theilt die ganze mittlere Einsenkung in zwei langgezogene 

kesselartige Thäler das von Vrhpolle und das von Grozana. Das Thal von 

Vrhpolle ist enger, langgezogen und schluchlartig und reicht bis an die Strasse 

bei Nossirz.

Ihm führte ein seitlich aus den Sandstein- und Mergelschichten der Veliky 

Hralistie herabkommender Bach das den mittleren tiefen Theil seines Bodens 

ausfülleude für den Anbau geeignete Material zu, und versorgt es auch jetzt noch 

mit grösserer Feuchtigkeit.

Von diesem getrennt durch den Nurnmulitenkalkrücken mit der Kirche 

St. Thomas ist die breitere kesselförmige Einsenkung, in deren nördlichstem 

Winkel das Dorf Grozana liegt. Auch der mit Maisfeldern und Weingärten bebaute 

Grund dieses Kessels verdankt sein Erdreich zumeist den in ihm sitzen geblie

benen Rückständen von Sandstein und Mergelmaterial der oberen Eocengruppe.

Der nordöstlichste, zwischen die grossen Gebirgskörper des Triester Karstes 

und des Tschitscher Kreidekarsles sich einschiebcnde Theil des Eocengebietes 

der Tschitscherei stellt also eine grössere zwischen einem Kranz von kegelför

migen Numinulitenkalkbergen gelegene Einsenkung des Kalkbodens dar, deren
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tiefste Stellen wie zwei grüne wohlbebaute Oasen erscheinen, inmitten der kahlen 

weissen Steinlandschaft, aus der nur die graulichbraunen und zerstreut mit 

Bäumen und Strauchwerk bedeckten Sandsteingehänge des hohen Veliky Hra- 

listie wie etwas Fremdartiges emportauchen.

Die directe Fortsetzung dieses Gebietes bildet der schmale, aber gegen Süd 

zu immer grösserer Höhe ansteigende Zug von ähnlichen kahlen, zugespilzten 

Numrnuliterikalkbergen , welcher mit dem gewaltigen, umfangreichen Kegelberge 

des Slaunik gleichsam abschliesst und bereits bei Besprechung der Gebietsgrenzen 
erörtert wurde.

Zur Hälfte längs dem Südwestrande des Gebietes vom Grozana undVrhpolIe, 

zur Hälfte längs des genannten Grenzrückens hinstreichend folgt zunächst ein nicht 

unbedeutendes Sandsteingebiet.

D ie Sands t e i nmu l de  von C l a n i t z ,  so bezeichnen wir dieses Gebiet 

nach dem bedeutendsten an seinem NO.-Rande gelegenen Orte, wiederholt in klei

nem und unvollkommenem Massstabe, gleichsam das Bild des Recca-Gebietes, ab

gesehen davon , dass es oben ganz in Nummulitenkalkferrain liegt. Seine Haupt- 

längseistreckung ist wie dort eine nur etwas steiler von NW. nach SO. gerichtete. 

Es hat wie jenes im Norden seine grössere Breite und spitzt sich gegen Süd in 

einem tiefen sehluchtartigen Sackthal über Rressnitza hinaus zu. Sein Boden 

und die Ränder ringsum bestehen aus Nummulitenkalken.

Der das Gebiet in der Hauptlängsrichtung durchziehende Bach theilt dieses 

hier wie jenes der Recca-FIuss in zwei ungleiche Theile und bricht durch eine 

enge Schlucht von Eocenkalken aus dem Gebiete in der Richtung gegen NW. aus. 

Der grössere südwestliche Theil wird von einem in verschiedenen Windungen, 

aber doch der Hauptsache nach gleich der ganzen Mntde südöstlich verlaufenden 

Hauptbergrücken und seinen seitlichen Abfällen gebildet. Mehrere der auf der 

Südwestseite des Hauptrückens entspringende Wässer verschwinden wie dort in 

Sauglöchern oder Klüften des südwestlichen Kälkrandes.

Wie in jenem grossen Sandstein- und Mergelgebiet, so sind auch hier nur 

einzelne bedeutendere Answeitungen der Thalgebiete und pluteauförmige Ausbrei

tungen des Hauptrückens und des Seitenrückens dem Anbau günstig und daher mit 

Wiesen, Feldern oder Gärten bedeckt. Die Thalgehänge sind aber durchweg schroff, 

kahl, mit Schutt und vereinzeltem Gestrüppe bedeckt. Die Bergrücken vorherr

schend nackt, ausgebrannt, nur von vereinzelten Baumgruppen gekrönt, selten 

mit üppigem frischen Strauchwerk überzogen.

In der Fortsetzung gegen Süd von diesem Gebiete eröffnet sich uns wieder 

ein anderes Bild. W ir sind 'aus der an Weingärten und Nussbäumen reichen 

Spalte von Bressnitza über Nummulitenltalkfelsen auf den südöstlichen höher 

gelegenen Theil derselben muldenförmigen Einsenkuug gelangt, deren tieferen 

Theil das Sandsteingebiet von Clanitz erfüllt. Wir haben hier das ganz und gar 

zwischen Nummulitenkalken eingesenkte und auch auf seinem Boden^ nur mit 

Eocenkalken bedeckte Thal von Podgorje vor uns.

Im  Tha l  von Pod go r j e  ist die Tiefenliuie der Einsenkung aus dir 

südöstlichen Richtung fast genau in die Südlinie abgelcnkt. Erst an der Süd- 

ausspitzung des Tbales südlich von dem Dorfe Podgorje selbst, wo die Einsen

kung wieder schluchtartig wird und im Kreidegebirge sich fortsetzt, nimmt sie 

wieder die SO.-Richtung auf. Die steilen hohen Abhänge des Witesch und des 

Slaunikberges, welche auf grosse Strecken hin ganz kahl sind, zum Theil aber noch 

bedeckterscheinen mit den traurigen Resten eines früheren üppigeren Waldwuchses 

von Eichen, Buchen und Nadelholz auf der Ostseite sowie die im Westen in flacheren 

welligen Formen ansteigenden kahlen und weissen Berge , auf denen nur kleine
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graulichgrüne Flecken von bn:itkronigen niedrigen Wachholderbüschen und hie 

und da noch ein einzelner Baum in scharfem Contrast hervorfreten, stechen 

merkwürdig ab gegen die besser bebauten Theile der mittleren Einsenkung.

Hier ist noch etwas mehr zusammengeschwemmter Erdboden zurückgeblieben 

auf und zwischen den schieferigen Kalkschichten. Der Boden ist fruchtbar, wenn 

auch mühsam zu bearbeiten und zu erweitern und ausser Wein und Mais geratben 

auch andere Fruchtgattungen. Besonders günstig scheint die ganze Lage auch 
des Klimas wegen fiir den Obstbau. Wenigstens /.og der sehr verständige, und 

den Bauern in nützlichen Neuerungen für die Benützung ihres Bodens mit bestem 

Beispiel, wenn auch noch ohne Nachahmung vorangehende Pfarrherr von Pod- 

gorje zurZeit meiner Anwesenheit 1858 allein 15—  20 verschiedene edlere 

Sorten von Birnen in seinem Garten.

Das l etz te besonders charakterisirte Stück des breiten nördlichen Theiles 

der östlichen Riiclfläche ist dasjenige, welches auch noch weiterhin gegen Süden 

eine directe Fortsetzung hat und die Bezeichnung „östliche Rückflächc einer 

steilen gegen Südwest gekehrten Gehiingstufe“ erst in eigentlichem Sinne ver

dient. Es repräsentirt dieser Gebietsteil, der im Wesentlichen zwischen der 

Längslinie Draga-Recca-Petrigne-Coinikberg und der Steilrandlinie S. Servolo- 

Cernotich, U. Potpich-CoinikschluchtamPlasineherg liegt, einesderbedeutendsten 

und charakteristischsten Karstgebiete der Eocenkalke. W ir sparen es uns auf, 

eine Beschreibung des landschaftlichen Charakters dieses Gebietes, welches wir 

den Karst von S.Servolo nennen wollen, schon hier zu geben. Es wiederholt sich 

dasselbe Bild bei allen grösseren Karstgebieten des Nummulitenkalkes derTschit- 

scherei, und wir wollen eine Skizze in Worten hei jenem Stück des Tschitscher- 

karstes geben, dem auch die dort beigegr-bene Skizze in Holzschnitt entnommen ist.

W ir bemerken nur, dass dieser nördlichste Theil des wahren Tschitscher- 

Karstbodens ausser den sanfteren und regelmässig welligen Einsenkuugen und 

den oft reihenförmig nebeneinander folgenden kleineren trichterförmigen Ver

tiefungen von oft überraschender Regelmässigkeit, auch grössere unregelmässige 

Einstürze, Kessel, Schlünde und Löcher (Jama), und zwar vorzugsweise nur 

südlich in der Gegend zwischen Podgorje, Potpich und der Coinikscblucht auf

zuweisen hat.

Nach Aussage des Pfarrers von Podgorje sind bei einem der Löcher schon 

wiederholt Feuersäulen von entzündlichen Gasen beobachtet worden.

Wahrscheinlich hängt die Entwickelung derartiger Gase mit dem Bitumen- 

reichthum der Cosinaschichten zusammen.
D er m i t t l e r e  Thei l  der Rückfläche der oberen Hauplstufe unseres 

Gebietes erstreckt sich von der Querschlucht des Cuinikherges bis zu der aus 

dem Kreidegebirge von Danne her bis an die Frontseite dieser eocenen Kalkstufe 

eingreifenden schluchtartigen Einsenkung. Das zwischen diesen Grenzen lie

gende Karstplateau ist nur eine verschmälerte aber weit höher gelegene Fort

setzung des vorgenannten.

Seine bedeutendste Breite hat das Plateau gegen N. und 0. vom Kout- 
schizeberg.

Gegen Süden von da, gegen Sbevniza zu verschmälert sich der obere pla

teauartige Theil des Gebietes, weil die directe östliche Abdachungsfläche breiter 

und flacher wird. Gegen Norden theilt sich der breite Rücken in zwei Arme, 

einen breiteren östlichen, einen schmäleren westlichen, zwischen welchen eine 

tiefe nnd lange Einsenkung gegen die Querschlucht am Coinik hinzieht.

D er s üd l i che  The i l  des östlichen Striches ist schon auf der Slrecke, 

welche den Höhenlinien des Randes von Terstonico bis zum Monte Orliak
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entspricht, stärker gegen Ost in das Kreidegebirge hineingerückt als das oben 

beschriebene Karstgebiet. Schon der Charakter dieses Kalkterrains ändert sich 

bedeutend. Obwohl noch durchaus eine zusammenhängende Decke von Eoceti- 

knlken herrscht, gebt doch schon der Typus der eocenen Karstlandschaft ver

loren. Durch die schrofferen und wilderen Formen der eingesenkten Kessel, wie 

der emporstehenden KalkrifTe neigt das Ganze schon mehr dein Charakter des 

Kreidekarstes zu. Je mehr gegen Süd und Ost, desto mehr nimmt überdies die 

Bewaldung zu, und wenn auch noch bedeutende Karstflächen vorherrschen, so 

sind doch im Gegensatz dazu bereits östlich vom Orliak auch schon dichterc 

und ausgedehntere Waldpartien vorhanden. Südlich vom Orliak theilt sich das 

eocene Kalkgebiet in zwei Arme , welche zwischen sich den Kreidekarstboden 

zum Durchbruche kommen lassen. Der westliche Arm bildet unmittelbar die 

Höhenkante der in Terrassen absteigenden Steilwand. Der östliche setzt den 

Grenzzug gegen das grosse Kreidegebiet der Tschitscherei und der Castnauer 

Landschaft fort. Was über diesen zum Theil noch stark bewaldeten Theil zu 
sagen ist, wurde schon bei Gelegenheit der Besprechung der Gebielsgrenzen 
angedeutet.

2. D ie  Fron t se i t e  der ö s t l i c hen  Haup t s t u f e  ist das charakteri

stische Gebiet der terrassenförmigen Abfälle, ln gewisser Beziehung entspricht 

dieser Theil der Tschitscherei, aber doch trotz der abweichenden Ausbildung 

seiner geographischen und landschaftlichen Formen, dem inneren Theile der 

anderen Eocengebiete. Es fällt dies allerdings nicht sofort in die Augen, aber 

es ergibt sich doch schon durch das blosse genauere Studium der geologischen 

Karte, abgesehen von den Verhältnissen des allgemeinen Gebirgsbaues. Nur die 

Art der Vertheilung der kalkigen Randgebirgsschichten und des ausfallenden 

Materials der Innengebiete und die speciellere Tektonik verwischen hier die 

Gleichartigkeit und bewirken die Unähnlichkeit der äusseren Erscheinung.

Der lange, mittlere Gebirgsstrich der Tschitscherei ist ganz ebenso wie 

das Recca-Gebiet und die Spalte von Buccari das Hauplrerhreitungsgebiet des 

Mergel- und Sandsteinmaterials der oberen Eocengruppe. Es ist ferner so wie 

das Mittelland jener Gebiete von kalkigen Längsrändern begrenzt, die aus den 

tieferen Schichten der Eocenzeit gebildet sind. So wie dort ist der Ostrand der 

höhere und steilere, wie dort ist die Hauplabdachung des Gebietes, in der die 

grösseren Wässer abfliessen, eine nordwestliche, und es lässt sich endlich auch 

nachweisen, dass so wie dort gewisse Wasseransammlungen diese Richtung 

nicht einhalten, sondern unabhängig davon und mehr der allgemeinen Gebirgs- 

abdachnng folgend, in Klüften oder Spalten des Südweslrandes verschwinden.

Die Hauptunterschiede liegen hier erstens in der starken Breitenentwicke

lung der eocenen Kalkränder, welche die Breite des Mittelstriches erreicht oder 

dieselbe sogar übertrifft. Zweitens in der grösseren Höhendifferenz von 3000 zu 

1500 Fuss zwischen den Rändern des nordöstlichen und südwestlichen Kalk

gebirges, die nur in manchen Theilcn des Spaltengebietes von Buccari ein ähn

liches Verhältniss zeigt, im Recca-Gebiet jedoch sehr gering ist. Drittens in der 

Unterbrechung des ausfüllenden Mergel- und Sandstein-Materials durch die 

zahlreichen stufenförmig hervortretenden Unebenheiten des kalkigen Bodens, 

und viertens endlich in dem Umstande, dass das Gebiet nicht wie das Recca- 

Gebiet allseitig durch Kalkgebirge abgeschlossen ist, sondern ähnlich der Spalte 

von Buccari gegen Norden sich mit einem grösseren Innergebiet vereinigt. Das 

Material der oberen Gruppe bedeckt demnach nicht gleichförmig den Boden des 

Mittelstriches , sondern es ist zum grössten Theile gegen NW. in das offen ver

bundene grössere Gebiet von Triest weggeführt oder abgerulscht und blieb nur
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in den zahlreichen, durch schmale Kalkstufen getrennten und terrassenförmig 

iibei- einander folgenden Secundarthälern, Einsenkungen oder Schluchten 
zurück.

Diese secundärenTerrassenthäler der mittleren Einsenkung des Tschitscher 

Bodens sind nicht in allen Theilen derselben gleichartig entwickelt. Nach der 

Häufigkeit und Art und Weise ihres Auftretens kann man entsprechend der Drei- 

theilung des rückseitigen Längsgebietes drei verschiedene Abtheilungen machen, 

eine obere südliche, eine mittlere, und eine tiefer gelegene nördliche.

Die nördliche Abtheilung des Terrassengebietes reicht etwa bis zur Linie 

Terstonico-Cherbatia, welche den Beginn der bedeutendsten Zusammendrückung des 

ganzen Eocengebiete» andeutet und zugleich die geringste Breite desselben ergibt. 

Das Kreidegebiet der Nordost-Tschitscherei greift hier närnlich am weitesten 

südwestlich ein durch die tiefe Einsenkung zwischen Danne und Terstonico und 

zugleich ist von der entgegengesetzten Seite der Südweslrand am tiefsten ge

gen Nordost eingebrochen, durch die Einbrüche von Ober-Nugla und Cherbatia.

Man kann das ganze Gebiet gegen Süden vielleicht am besten mit dem 

breiten kesseliormig aussackenden Thal von Lanischie sich abschliessen lassen. 

Von hier ab gegen Süden lassen sich auf der höher liegenden Thalstute von 

Bergodatz zwar die Sandstein- und Mergelschichtcn desselben in schmälerer 

Zone noch weiter verfolgen , längs der mannigfach gewundenen Ränder des 

Kalkgebirges zum Monte Kupizo und unter dem Sinoschele hin bis zur mittleren 

Slrassenhöhe von Monte Maggiore, aber sie sind hier schon ganz mit hinein- 

bezogen in das complicirte System von verschobenen und gedrehten Faltungen, 

welches den südlichen Theil des breiteren westlichen Karstgebietes der Tschit

scher Eocenlandschaft charakterisirt.

Das weite Kesselthal von Lanischie ist nicht nur gegen SO. bis an die 

unterste Kalkstufe der Orlava Steya eingesenkt, es greift auch gegen VV. in 

einer Bucht in das südwestliche vorliegende niedrigere Karstland ein. Nur in 

dieser Bucht und weiter gegen S. längs dem südwestlichen Kalkrande bildet 

dasselbe einen ebenerenThalboden, welcher mit grösseren gut bebauten Feldern 

bedeckt und von zwei Bächen durcliströmt ist, welche von den steilen Ge

hängen des Orliak an der Grenze zwischen den Nummulitenkalken und den 

Mergeln der. oberen Gruppe entspringen. Von diesen beiden Bächen zieht der 

eine nördlich vom Dorfe in die westliche Ausbuchtung, der andere südlich ganz 

gegen S. bis SSO. in den äussersten Gipfel der südlichen Aussackung. Beide 

verschwinden also in Spalten des südwestlichen Kalkrandes.

Die breiten, steilen Sandsteingehänge der Ostseite erstrecken sich hoch 

hinauf und sind stellenweise noch mit vereinzelten kleineren Gärten, mit Strauch

werk und Baumgruppen, weiter südlich auch mit grösseren gelichteten Partien 

eines früheren Waldbestandes versehen. Der grösste Theil jedoch ist kahl und 

mit einer gemischten Scliultdecke von Kalkblöcken, Mergelschiefern und Sand
steinen überdeckt.

Von Lanischie gegen NO. jenseits des nördlichen Bachufers, ehe man das 

Dorf Podgachic erreicht, taucht bereits mitten aus dem mergelig sandigen 

Boden ein KalkrilT hervor. Von hier an theilt sich das Thal in zwei Arme, denn 

das KalkrilT zieht ohne Unterbrechung fort und nimmt an Höhe und Breite zu. 

Es wird dadurch eine obere engere Thalstufe mit den Dörfern Ravievacz, Raspo 

und Terstonico von einer unteren, weiteren, mit den Dörfern Podgachie und 
Paprochie getrennt.
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Die obere selzt die steilen, östlichen Sandsteingehänge, die untere den brei

teren westlichen Thalboden von Lanischie fort.

Das obere Thal endet nordwestlich von Terstonico in den tiefen im Kreide

gebirge eingesenkten Kessel, von dem sich jedoch die tiefe Schlucht nach Danne 

zieht. Seine Fortsetzung ist in den oberen Gehängstufen des Sbevnitzaberges 

zu suchen. Das untere Thal spaltet sich durch das Hervortreten einer neuen 

Kalkstufe bei Paprochie zunächst wieder in zwei engere Thäler.

Von diesen beiden Punkten an bis zur Querkluft am Coinik erstreckt sich 

der mittlere Gebietstheil, in dem der terrassenförmige Charakter der Front der 

östlichen Faltenstufe am meisten in die Augen fällt.

Fig. 8.

T crrassen-Lundsnüall des N u iu m u lilf it- H u lte s  aw ischcu U sclillov iu  uni] Brest in der s üdw o s lllc h e n  T sch ilsche rn i.

lt M erge lige  uu<l eoD g lo ia t ia tische  c  N am m u lile n-K a 'k .

Schicbien.

Dies» Ansicht ist dem mittleren Theile dieser Abtheilung entnommen, und 

zwar aus .der Gegend der terrassenförmigen Abfälle des Kautschizeberges gegen 

das Thal von Rachitovich. Sie ist von der Höhe des gewölbten Numrnulitenkalk- 

karstes .südwestlich vun dem Orte aufgenommen und zeigt daher ein Stück dieses 

Karstes im Vordergrund und die obere Stufenreihe. Die tiefste Stufenreihe 

und das tief eingesenkte enge Hauptthal mit der Ortschaft ist natürlich durch 

den Vordergrund gedeckt.

W ir bemerkten üben, dass sich bei Paprochie das untere der beiden 

Thäler, in welche sich das Kesselgebiet von Lanischie verzweigt, von Neuem 

gabelt. Das untere der beiden engen Thäler, die auf diese Weise entstehen, 

lässt sich nun ohne wesentliche Unterbrechung über Cropignacco und unterhalb 

Brest sich fortziehend, bis Rachitovich verfolgen. Das obere dieser beiden Tbä- 

ler gabelt sich aber schon vor Clenoschiak von Neuem in eine obere Thalslufe 

auf der bereits der genannte Ort liegt, und eine untere Thalstufe, in weichet 

die kleine Häusergruppe Cserneka liegt. Auf der Fortsetzung der Kalkstufen, 

welche die beiden Thalstufen trennt, liegt der grössere Theil des Dorfes Brest.

Die bedeutendste Kalkstufc, welche sich zwischen der Stufe von Brest und 

dem Rande des Sbevniza gegen den Kautschizeberg zu verfolgen lässt, lässt sich 

noch als directe Fortsetzung der ersten grossen Kalkstufc riachweisen, welche 

bei Lanischie anhebt. Im Übrigen ist aber das Terrassengebiet schon zwischen 

Cseruka und dem Sbevniza, noch mehr aber in dem Winkel zwischen Rachito

vich, dem Spitz des Kautschizeberges und Brest zu einer Reihe complt-

6 *
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cirterer und gegen einander geschobener Zwischenstufen gespreizt und ver

drückt worden.

Es scheint hier eine auf das nordwestlich streichende Felsen- und Terrassen

system schief einbrechende Knickung und Aufstülpung des Schichtensystems 

gegen Nord stattgefunden zu haben. Wie der oberste Gebirgsrand , so sind 

auch die darunter hervortretenden Kalkstufen in spitze, gegen N. einsprin

gende Winkel am Kautschizeberg geknickt. Ober Rachitovich jedoch haben die 

Kalkstufen bereits wieder die regelmässige Streichungsrichtung gegen NW. an

genommen. Der landschaftliche Charakter dieser Gegend mit so eigentümlichen 

scharfen Contourformen ist ein ganz merkwürdiger und auffallender.

Oben die hohen Wände der höchsten Kalkstufe mit vielfach ausgcbuchtctem 

Steilrand und sich in geschwungenen Linien zu hohen, spitzen Kegelbergen 

erhebend, zwischen denen auch hie und da noch weiter im Hintergrund liegende 

Nummuliten-Kalkkegel heraussehen, —  ein kahler, baumloser, bei Sonnen

schein fast blendend weisser, steiniger Hintergrund. Weiter unten die terrassen

förmigen Thalstufen, durch die dunklere graue oder braune Farbe ihres Mate

rials, zerstreute Gebüschgruppen, grüne Weideplätze , kleine Gärten und die 

Reste eines früheren Waldbestandes, trotz der eigenen armseligen Wildheit noch 

freundlich abstechend gegen die weisse Steinwüste im Hintergrund und die kahlen 

Felsstufen, mit welchen sie abwechseln.

Die am tiefsten eingesenkte unterste Stufe der Mergel und Sandsteine des 

Thaies von Rachitovich, ist auch die breiteste. Dasselbe theilt sich jedoch sehr 

bald in zwei engere Thäler, durch das Hervortreten einer Kalkstufe, die an 

Breite zunimmt und zur Folge hat, dass die beiden Thaleinschnitte, die sie 

trennt, stark divergiren, ehe sie sich durch das Untertauchen der trennenden 

Kalkstufe unter die hier am weitesten aufwärts greifenden Sandsteinschichten 

der Triester Mulde zu einem breiteren von Sandsteinbergen eingeschlossenen 

Thal vereinigen. Die untere dieser Thalstufen weitert sich am Ende zu dem 

Thale von Villadol; die obere trennt sich unterhalb der tiefen Querkluft des 
Coinik in zwei Arme, von denen der untere sich durch die Vereinigung der bei

den trennenden Kalkstufen allmählig verliert, während der obere Arm dieser 

Thalstufe bis Xaxid vorbei bis zu ihrer Vereinigung mit dem grösseren Sand- 

steingebiet bei Xaxigrad fortsetzt.

Die oberhalb Rachitovich bis zur Schneide des Kautschizeberges ansteigen

den Kalkslufen, deren man hier wenigstens sechs zählen kann, vereinigen sich 

zum Theil gegen die Coinikspalte zu. Sie gehen endlich im nördlichen Theile 

in drei breiteren Stufen in das Sandsteiuterrain aus, von denen die höheren die 

nächst tieferen auch in der Längserstreckung bedeutend überholen. Die unterste 

dieser Stufen endet bei Haxigrad, die mittlere bei Lonche, die oberste bei Gab- 

broviza; über dieser endlich folgt die Steilwand des TschitscherKarstes, welche 

nur zwischen Opso und S. Servolo noch durch das Eiuschneiden einer sich bald 
verlierenden Stufe unterbrochen ist.

Einige interessante Bemerkungen lassen sich auch über die Quellen Verhält

nisse des mittleren und des tieferen nordöstlichen Theiles des Terrassen
gebietes sagen.

Quellen entspringen im ganzen Gebiete stets an der Grenze der Kalke und 

der untersten mergeligen Schichte der oberen Eocengruppe , welche ganz oder 

nahezu undurchlässig ist. Dieselben sind nicht an eine der Stufen gebunden, 

sondern kommen, wie es die Vertheilung der Ortschaften auch andeutet, welche 

fast durchaus in der Nähe grösserer Quellen angelegt sind, auf verschiedenen 

Stufen zum Vorschein. Jedoch mögen die Quellen der tieferen Stufen zum Theil
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wenigstens von denen der höheren Stufen mit gespeist werden; denn es hat 

keine der Quellen im ganzen Terrassengebiete bis Xaxid, einen sichtbaren Abfluss 

nach einem aus dem Gebiete herausbrechenden Bach, ja nicht einmal einen länge

ren oberflächlichen Lauf. Sie verschwinden immer wieder bald ehras näher, 

bald etwas weiter von ihrem Ursprünge, je nach den speciellen Terrainverhält

nissen in den Klüften der nächst tieferen Kalkstufen. Sie müssen daher endlich 

zum grössten Tbeile ihren weiteren Verlauf unterirdisch durch die Klüfte des 
vorliegenden Nummulitenkalkkarstes nehmen und können erst im Sandsteingebiet 

von Triest längs der Grenze des Tschitscher Karstes zum Vorschein kommen, 

wenn sie nicht in zu tief hinabsetzenden Klüften des unten liegenden Kreidegebir

ges verschwunden sind.

Erst in dem nordwestlich von Xaxigrad gelegenen Theil des Terrassen

gebietes zeigen die Wasseransammlungen einen sichtlichen Abfluss gegen NW. 

Im Thale von Villadol, so wie im Thale von Haxid sammeln sich die Wässer ain 

Ende in Bachbetten, die sich südwestlich vom Popechio vereinigen und den 

Risanofluss bilden. Diesem gehen auch fernerhin die Quellen der oberen Stufen 

bis Gabrovizza zu. Die zwischen Gabrovizza und S. Servolo aus derTscliit- 

scherei abfliessenden Wässer dagegen vereinigen sich schon mit dem Torrente Recca.

3. A u f d ie  Rückse i t e  der unteren Haup t s t u f e  d e rTs c h i t s c h e r  

Landscha f t ,  welche in der Hauptsache ein lang gestrecktes, mehrfach durch 

tiefe schlifchtartige Einsenkungen zerrissenes vorderes Karstland bildet, bleibt un< 

übrig, noch einen kurzen Blick zu werfen. Auch dieser vordere Theil zeigt 

einige Verschiedenheiten in der Ausbildung seiner nordwestlichen und südöst

lichen Enden gegenüber der Ausbildung seines mittleren Gebietes.

Der Theil nordwestlich von der Linie Monte Jaschmoviza - Xaxid wird 

durch zwei breite, gegen NW. unter das Sandsteingebiet tauchende Kalkstufen 

gebildet, zwischen denen ein tiefer und langgestreckter Thalkessel eingesenkt 

liegt, der gegen das mittlere Karstgebict der Vorstufe zu in SO. und NO. von 

steilen Kalkwänden abgeschlossen ist und mit dem Triester Sandsteingebiet nur 

durch ein schmales schluchtartiges Thal in Verbindung steht.

Dieses schluchtarlige Thal ist das Thal von Figarolla, der Tlialkessel die 

breite Einsenkung von Dovi und Valmovraza, die südlich begrenzende Stufe das 

Kalkgebirge des Monte Lukin, welches nur durch eine ganz schmale und über

dies durch eine Kluft durchbrochene Kalkwand mit dein Karstgebiete des Monte 

Jaschmoviza zusammenhängt. Die nördliche Stufe ist die verschmälerte Fort

setzung dieses Karstgebietes, welches sich erst nordwestlich vom Convedo völlig 

ausspitzt.

Das lange mittlere Karstgebiet der Vorstufen erreicht zwischen Rachitovich 

und Monte Jaschmovicza seine grösste Breite und zeigt hier den Charakter des 

Nummulitenkalkkarstes in besonders ausgezeichneter Weise. Von dem Thale 

von Rachitovich wölben sich die Kalkschichten aufwärts zu einem von zahlreichen 

flacheren und tieferen Längswellen durchzogenen völlig kahlen, steinigen Pla

teau. Die besondere Eigentümlichkeit dieses durch das Vorherrschen von dünn- 

plättigen und schiefrigen Kalkschichten ausgezeichneten Terrains ist der Reich

thum und die regelmässige fast reihenförmige Anordnung von kleinen, trichter

förmigen Vertiefungen von sehr regelmässiger rundlicher Form und geringer 

Tiefe. Ein solcher langer weisser, wie mit riesigen Blatternarben besäeter 

Kalkrücken, auf dem nur das grauliche Kraut von Salvia und Satureja zwi

schen den Steinen büschelweise hervorsprosst und auf Stundenweite erst 

wieder einmal eine Baumgruppe steht, als willkommener Schatten für die Schaf- 

heerden, gewährt ein ganz sonderbares Bild der Oede.
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Der Vordergrund der beigegehenen Skizze Fig. S gibt eine ungefähre Vor

stellung davon.

Weiter südlich ist die Fortsetzung dieses Karstes von tiefen, schluchtarti

gen Einsenkungen zerrissen. Die bedeutendsten derselben sind das Thal von 

Slum und das Valle di Orso. Zwei grössere Einsenkungen linden sich auch dicht 

am Rande östlich von Carbocic. Olfen stehend gegen SO. ist die tiefe und breite 

Einsenkung von Cherbatia, in welche das Sandsteinmaterial hineinreicht.

Der breite Karstrücken, der sich östlich von diesen tiefen Einsenkungen, 

südlich bis über Lanischie hinauszieht, zeigt, wenn auch nicht in gleich ausge

zeichneter Weise, so doch ähnlich denselben Charakter wie der nördliche Theil, 

welcher eben beschrieben wurde. Das südlichste Stück der Vorstufe fällt in 

einer Reihe von kleineren Terrassen gegen das südwestliche Sandsteingebiet ab; 

jedoch zeigen nur die beiden tiefsten ein ziemlich gleichmässiges SO.-Streichen. 

Die oberen und inneren Kalkstufcn sind mit samrnt den dazwischen liegenden 

Mergeln mehrfach und besonders gegen N. in spit/.em Winkel geknickt und 

so mannigfach gewunden, dass ein ganz, eigentümlich verworrenes Gebiet, von 

gewundenen Schluchten, Einsenkungen und Kesseln, und hohen steilen KalkriftVn 

entstanden is'.

B. Geologische Verhältnisse der TschiUcher Ternissenliiudscliaft.
a) Stratigraphie.

Im Wesentlichen linden wir in der Tschitscherei dieselben Ilauptschicliteii- 

Complcxe der Eoceuperiode vor, die wir in dem vorbehandelten Gebiete nacli- 

gewieseu haben.

Wenn sich im Vergleiche mit der Ausbildung derselben im S|ialtengebiet 

von Buccari schon jetzt einige speciellere Kesonderheiteu ergeben haben, so sind 

auf der ändern Seite wiederum manche Analogien selbst in der Art und Woise 

der Vertheilung der einzelnen Schichtencomplexe nicht zu verkennen; wie das 

stellenweise Zurücktrelen oder gänzliche Ausgehen der untern Abtheilung der 

Kalkgruppe und das Fehlen der eigentlichen kohlenführenden Partie derCosina- 

Schichten, das ganz überwiegende Vorherrschen der oberen Alveolinen- und 

Nummuliten führenden Abtheilung der Kalkgruppe, endlich die vorherrschende 

Vertretung der oberen Eocengruppe durch ihre tiefere Schichtenreihe und das 

Beschränktsein der oberen Schichtenreihe der Sandsteine und Mergel auf die 

den zunächst angrenzenden eocenen Hauptgebieten zunächst liegenden Theile 

unserer Landschaft.

Freilich sind wiederum für manche dieser Analogien liier andere Ursachen 

wirkend gewesen wie dort. So ist z. B. insbesondere das streckeuweise Aiis- 

gehen der Repräsentanten der Cosioa-Schichten hier zumeist durch die Beson

derheit des Gebirgbaues veranlasst, während dasselbe Verhältniss dort in der 

That als eine rein geologische Erscheinung, eine wirkliche ursprüngliche Abän

derung der normalen Schichtenfolge angesehen werden muss.

W ir gehen nun zum Nachweise der Vertretung und der speciellen Art der 

Ausbildung der verschiedenen Schichtenglieder der Eocenreihe im Gebiete der 

Tschitscherei über.

a. Die Gruppe der Kalke.
1. C os i n a-S ch i c h t en .  Sichere Repräsentanten dieses Gliedes der 

Eocenreihe bilden, wie schon bei Gelegenheit der geographischen Umgrenzung
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des Gebietes angedeutet wurde, zunächst einen verhältnissmässig nur wenig 

unterbrochenen sohmalen Zug entlang dem kurzen Nordrande und längs des lan

gen, durch zwei grosse hoch empor gestaute Falten des Kreidegebirges unregel- 

mässigen, in zwei stärkeren Ausbuchtungen in das Kreidegebirge ilbergreifen- 

den nordöstlichen Bandes.

Die die Unterlage der Cosina-Schichten im Clanenser Gebiet der Spalte von 

Buccari bildenden dunklen, sogenannten unteren Foraminiferen- oder Cypri- 

dinenkalke scheinen hier gänzlich zu fehlen. Eben so wurden hier wie dort 

nirgends die schwarzen , kohlenführenden Kalke mit weicheren lettigen Zwi

schenmitteln und den grossen, stark gerippten Melanien nachgewiesen, wie sie 

von den Hauptlocalitäten des Schichtengliedes bei Cosiua ONO. und bei Brillof 

Famle ünd Vrem erscheinen.

Es liegen hier die rauchgrauen, gelbgrauen bis schwarzbraunen dickeren 

Kalkbänke und dünneren splitterigen Kalkschiefer, welche dort Ober der koh

lenführenden Abtheilung folgen, sogleich auf den weissen Kalken der obersten 

Kreidezone. Spuren von kleinen Siisswnsser-Gasteropoden und von Charen sind 

darin überall nachweisbar. Bemerkenswerlhes zeigte sich in Bezug auf ihren 

paläontologischen Charakter in diesen Schichten nur auf dem Durchschnitte zwi

schen Materia und Bresnitza am Seroschitzberg, auf dem Durchschnitt über den 

Slaunikberg bei Podgorje, ferner bei Lanischie 0. und SO. unter dem Monte 

Orliak, endlich innerhalb der dunklen bituminösen Kalke dieser Abtheilung 

SW. vom Monte Sia. An dem erstgenannten Orte wurden in unregelmässig und 

uneben dünnschiefrigen, gelbgrauen bis bräunlichen Kalkschichten Bivalvenreste 

gefunden, welche marinen Ursprungs zu sein scheinen und daher auf eine Bil

dung der Süsswasserschichten nahe dem Meeresufer schliessen lassen.

Ganz ähnliche jedoch gleichfalls zur genauen Untersuchung und Bestim

mung zu schlecht erhaltene Reste lieferte eine Schicht dieser Abtheilung von 

Lanischie und am Monte Orliak. Bei Podgorje jedoch wurde unter den bräunlich 

bis gelblich grauen harten Kalkschiefern der Cosina-Schichten eine Schicht auf

gefunden, welche reich war an besser erhaltenen Schnecken , und zwar von 

Formen, die wir von anderen Punkten noch nicht kennen gelernt hatten.

Die grössten besterhaltcnen Formen gehören der Gattung Bulimtt» an. Zwei 

ziemlich vollständig aus dem Kalke herauspräparirte Exemplare lassen eine grosse 

Aehnlichkeit mit Bulimus Rillyensis Desh. nicht verkennen. Weniger gut er

halten, jedoch gleichfalls zu Bulimus gehörend, sind die in den schwarzen 

Kalken am Monte Sia beobachteten Schnecken.

In der mittleren TeiTassenlandschaft durchschnitten wir nur an zwei ver

schiedenen Punkten die Schichten, welche dieser Abtheilung angehören. Die 

Tschitschenstrasse zwischen Petrigne und Cernical durchschneidet einen gegen 

SO. streichenden schmalen, zwischen zwei breiten Partien der oberen Gruppe 

hervortauchenden Streifen von bituminösen schwarzgrauen und braunen, zum 

Theil sandig-dolomitischen Kalkschiefern, in welchen die Durchschnitten von 

kleinen Gasteropoden und Charen beobachtet wurden. Ein zweiter Streifen 

ähnlicher Schichten zieht sich südwestlich von Slum in nahezu paralleler Rich

tung mit dem Valle di Orso hin.

An dem südwestlichen, demTriesterEocengebiet zugekehrten Steilrande der 

Tschitscherei endlich wurden Repräsentanten der Cosina-Schichten nur unter

halb des Monte Jaschmovizza ober Cernical und in noch mächtigerer Entwickelung 

ein längerer Zug derselben zwischen Ober-Nugla und Carbocich nachgewiesen, 

der auf dieser Strecke zum Theile bis hoch hinauf die Steilwand bildet, an deren 

Fusse diese Ortschaften schon auf Sandstein und Mergelboden liegen. Die
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Schichten sind hier repräsentirt durch dunkle, zum Theil ziemlich starke Kalk

bänke. Dieselben zeichnen sich durch starken Bitumengeruch und schwarz

braune bis hellere schmutzigbraune Färbung aus. Sie sind jedoch sehr arm an 

deutlichen organischen Resten; jedoch lassen sich Cliareu und Gasleropoden- 

durchscbnitte immerhin nachweiseil, sowie unter dem Monte Jaschmovizza 

auch Spuren von Blattabdrücken. In manchen Partien der oberen Bänke sind 

auch nicht selten hellere rundliche Flecken darin zu beobachten, welche Durch

schnitte von eingeschwemmten Alveolinen zu sein scheinen.

2. Obere Fo r a m i n i f e re n  kalke oder Mi l i o l i denka l ke .  Dieses 

Schichtenglied erscheint im Gebiete der Tschitscherei nur in verhältnissmässig 

unbedeutender Verbreitung. In deutlicher und etwas mächtigerer Entwickelung 

fanden wir es nur in den südlichen Theilen des Gebietes, und zwar insbesondere 

in der Gegend von Lanischie. W ir trafen diese Kalke hier zunächst der 

Capelle St. Helena auf dem Durchschnitte zwischen Lanischie und Rozzo, und 

ferner mehrfach an den Rändern der vom Monte Orliak bei Lanischie her gegen 

SO. in das Kreidegebiet des Veprinazwaldes übergreifenden Nummuliten-Kalk- 

partien. Besonders südöstlich und nordöstlich von dem östlich vom Orliak (oder 

Orgliach) gelegenen Turchuvizza sind sie gut entwickelt. Zwischen dem Tur- 

chuvizza und Dollaz sind sie stellenweise zugleich reich an Echinodermenresteri.

3. Alveol i  nenka l ke  (Boreliskalke) bilden zunächst der folgenden ober

sten Abtheilung der eocenen Kalkreihe, den eigentlichen Nummulitenkalken, den 

Hauptbestandtheil der ganzen terrassenförmigen Kalklandschaft. Sie erscheinen 

wenigstens auf allen Durchschnitten, die man durch das Gebiet macht, in sich 

wiederholenden und nach der Steilheit der Schichtenstellung bald schmäleren, 

bald breiteren Parallelzügen; denn bis auf ihre Tiefe sind fast alle, selbst die 

kleineren Zwischen-Faltenbrüche und Störungen aufgedeckt, während nur wenige 

der bedeutendsten bis in die Cosina-Schichten hinabreichen. In's Genauere auf 

die Verbreitung dieser Züge einzugehen und dieselben strichweise durch das 

ganze Gebiet zu verfolgen, ist weder leicht durchführbar, noch auch von beson

derem Interesse. W ir begnügen uns daher nur über die allgemeine, im ganzen 

Terrain ziemlich gleichbleibende Art und Weise ihrer Ausbildung Einiges anzu

führen und einige Punkte hervorzuheben, wo sie in besonderer charakteristi

scher und reicher Entwickelung vertreten sind.

Die Alreolinenkalke sind in dem ganzen Terrain nur selten als stärkere 

compacte Kalkbänke entwickelt, sie erscheinen vielmehr zum bei weitem grössten 

Theile in dünnen plattigen oder unregelmässig schiefrigen, in förmlichen Kalk

scherben zerklüftenden und zerfallenden Schichten. Sie sind oft zu gleicher 

Zeit so hart und fest, dass die einzelnen Platten und Scherben beim Darauf- 

scblagen oder selbst beim Daraufireten und AneinanJerstossen klingen, so dass 

sie stellenweise den Namen von Klingkalkschiefern verdienen. Sie besitzen meist 

helle gelbliche oder gelblich graue Farbenlöne, seltener sind dunklere, bräun

liche oder graue Farben. Gegen die Grundfarbe des Gesteines stechen die rund- 

liehen oder ovalen Durchschnitte der darin massenhaft eingeschlossenen, bald 

regelmässiger zerstreuten, bald dichter gruppirten und in förmliche Knauern 

concentrirten Alveolinen ab. Selten ist die Beschaffenheit des Gesteins derartig, 

dass sich einzelne Alveolinen vollständig herauslösen lassen. Derartige Kalke 

fanden wir vorzüglich nur im nördlichen Theile des Gebietes zwischen dem 

Zeroschitzberge und Bresnitza nahe ober der über dem Orte sich erhebenden 

Kalkwand, auf der Höhe des Rückens zwischen Jellovitze und Rachitovicb 

im mittleren Theile und in der Gegend Za Banicza östlich von Monte Orliak 

im südlichen Theile des Gebietes entwickelt. In den aufgeführten Gegenden
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ist diese Abtheilung der Kalkgruppe überhaupt stark und in grösser Ausdehnung 

verbreitet; überdies aber auch in nicht geringerem Maassstabe auf dem breiten 

Karstplateau zwischen Rachitovich und Monte Jaschmovicza und zwischen 

Lanischie und dem Sokolichberg bei Semmich.

Die Fauna der Kalke ist sehr einförmig und arm an anderen Formen, 

als solchen des Geschlechtes Alveolina. Noch verhältnissmässig ain häufigsten 

unter den sparsamer erscheinenden Formen sind grosse flache Örbituliten und 

in den höheren Schichten auch Nummuliten. Hin und wieder kommen auch 

Reste von Echinodermen. noch seltener jedoch Schalstücke oder Kerne von Ein- 

und Zweischalern vor. Die Alveolinen-Durchschnitte dürften nach den ausge

lösten Exemplaren, von dem ersten der oben genannten Punkte zu urtheilen. 

vorherrschend den dicken, runden und ovalen Formen von Alveolina ovoidea 
d’Orb. (subpyrenaica Leym .) und Alveolina melonoides Mf. angehören.

3. In Bezug auf die oberste Ab t h e i l un g  der Ka l kg r uppe  gilt das 

in noch bei weitem höheren Grade, was eine specielle Erörterung der Ver

breitung der obigen Abtlieilung als überflüssig erscheinen liess. Ihre Verbreitung 

ist eben eine so allgemeine und das ganze Gebiet beherrschende, dass es hin

reichend erscheint, im Allgemeinen anzuführen, dass sie fast durchaus irn 

ganzen Gebiete die Höhengrate und die Steilwände der vielen terrassenförmig 

gruppirten die Landschaft durchziehenden Gebirgsstufen bilden, auf deren flache

ren Kehrseiten gewöhnlich erst die tieferen Schichten zum Vorschein kommen.

D i e N u m m u l i t e n k a l k c  zeigen sowohl in Bezug auf ihre petrographische 

Beschaffenheit als in Bezug auf ihren paläontologischen Charakter eine etwas 

' grössere Mannigfaltigkeit als die Alveolincnkalke. Obwohl die plattige bis 

schieferige Absonderung auch bei ihnen vorkommt, so ist doch die Ausbildung 

in dicken fuss- bis klaftermächtigen Bänken besonders nach oben zu die 

vorherrschende.

In Bezug auf die Färbung sind lichtgelbe oder lichtgraue Gesteine die 

vorherrschenden, doch kommen auch ganz weisse, sowie auf der ändern Seite 

dunkelgraue oder braune bis schwärzliche Kalke vor, wie z. B. zwischen La

nischie und Semich und auf der Tschitschenstrasse zwischen Petrigne und 

Cernical, endlich auch röthlieh-grau bis rosafarbene auf dem Wege von Danne 

nach Brest. Die dunklen Kalke sind meist stark bituminös, nicht selten auch 

von sandiger und dolomitischer Beschaffenheit. Unter den selteneren Abände

rungen kommen auch stark dolomitisirte Lagen von sandigem bis zuckrigkörnigem 

Gefüge vur.

Endlich ist zu erwähnen, dass nicht selten Bänke auftreten, welche aus 

einem mit einem Netz von dünnen weissen Kalksspathadern reich durchzo

genen festen Kalksteine bestehen. Derartige Nuinmulitenkalke finden sich z. B. 

ober Cernical, am Sbcvnizaberge bei Brest, bei S. Elena SW . von Lanischie.

Die von den Kalken beherbergte, an verschiedenen Formen etwas reichere, 

in Bezug auf die Masse der Individuen sehr stark entwickelte Fauna wird vor

herrschend durch einige Nummuliten-Arten gebildet. Diese so wie alle anderen 

Ueberrcste von Seelhieren, die sich in den Kalken finden, sind fast nur nach 

den Auswitterungen auf den blossgelegten Flächen und nach den Durchschnitten 

zu beurtheilen, die beim Zerschlagen der Gesteine sichtbar werden. Gesteine 

von so günstiger Consistenz, dass sich die verschiedenen Schalreste einiger- 

massen vollständig herauslösen lassen, finden sich fast gar nicht vor in dem 

ganzen Gebiete.

Von den Nummuliten lassen sich noch am ersten wenigstens einige Arten 

nach ihren charakteristischen Durchschnitten bestimmen. W ir führen von den-
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selben als besonders liäufis; vorkommende Arten an: Niimmulites exponens Sow., 
Num. granulosn Sow., Num. Ditfrenoyi Sow., Num. distans Sow., Ntim. per- 
forata d’Orb., Num. tacvigata d’Orb., Num. striata d'Orb.

Sehr reich an gut ausgewitterten Nummulitendurchschnitten sind besonders 

die Kalke am Fnsse des Sbevnizaberges zwischen Brest und Danne, die Kalke 

bei Bresnilza und die Kalke um südwestlichen Steilrande ober Carbocic. Ausser 

den Nummuliten sind reichlich darin nur noch Orbituliten vertreten. Seltener 

schon sind Seeigel. Reste von Vermetus und Dentalien wurden bei Bren- 

nitza beobachtet. Bivalven und Univalven finden sich nur meist in sehr schlech

ter Erhaltung und überdies sehr sparsam.

ß. Die Gruppe der Sandsteine und Mergel.
1. Die un tere  Al> Lhei l uug der Me rge l  und Coug l omera te .

Die tiefsten Mergelschichten, welche unmittelbar den Nummulitenkalken auf

liegen und sehr häutig noch als kalkige dünngeschiclitete Mergelschiefer aus- 

gebildet sind, crschcincn naturgemäss in den engen Thalstufen des mittleren 

Theilcs der Tschitscherei verhältnissmässig am häufigsten, da die höheren 

Schichten in sehr ausgedehntem Massstabe zerstört und weggcwaschen wurden. 

Die Mergelschieferschichten treten gewöhnlich in schmalen Zonen an dem 

unteren Rande der steilen Niiinmulitenkalkslufen hervor und erscheinen auf der 

ändern Seite als, den flachgcwölbten Flächen der gegen die Stufen nordöstlich 

einfalleridcn Numinulitenkalkschichten aufgelagerte, dieselben meist gleichsam 

krustenartig überziehende breitere Partien. Ihr petrographischer Charakter 

zeigt verhältnissmässig nur wenig Abänderungen. Sie sind stellenweise fester, 

härter und kalkrcicher, und sondern sich dann schärfer in Platten ab, oder sie 

sind weicher, von mehrsandig mergeligem Charakter, oft etwas glaukonitisch 

und zeigen dann nicht selten knollige Absonderungen und Wülste, oder sie sind 

endlich thonreichere uud unregelmässig klüftige Schichten mit weniger deutli

cher Schichtung, und neigen dann häufig zu slengeligschaliger Absonderung, 
zur Bildung von schwefelkieshaltigen Knollen und Septarien.

Die ersteren beiden Ausbildungsformen zeigen meist eine graue oder grau

lichgelbe hellere, die letztere gewöhnlich blaugraue dunklere Färbung. An orga

nischen Resten scheinen dieselben arm zu sein. Es wurden nur in der Gegend 

von Loncbe, von Valmovraza, von Rachitovich und Lanischic Spuren uud un

deutliche Reste von Krabben entdeckt, nirgends besser erhaltene Exemplare wie 

an manchen Punkten der südlicheren Gebiete.

Jedoch wird es gewiss auch in diesem Gebiete Punkte geben, wo die 

Crancipori, wie sie die Einwohner nennen, häufiger und besser erhalten auflrcten. 

Da ich in den zwei Sommern, während welchen ich die Cocengebiete in Inncr- 

Krain und Istrien kennen lernte, die geologische Aufnahme von ganz Istrien uud 

einem grossen Theile von Inner-Krain, d. i. von mehr als 100 Quadratmcilcn durch

zuführen hatte, so konnte ich dem zeitraubenden Aufsuchen von Petrefacten 

keine Zeit widmen, sondern musste mich auf das Sammeln an den rcichen Punk

ten beschränken, von denen ich entweder Kunde erhielt oder auf die ich so 

glücklich war, zufällig bei meinen Gebirgsdurchschnitten zu stossen.

Ausser an Nummuliten habe ich wohl aus dem gleichen Grunde auch in 

den höheren Schichten dieser unteren Abtheilung an keinem Punkte, den ich 

berührte, nenneuswerthe Ausbeute an anderen Versteinerungen gemacht. Num- 

muliterireiche conglomeratische Bänke, theils von fester kalkiger homogener,
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häufiger aber von ungleich sandiger lockerer Beschaffenheit, mit ihren zwischen

gelagerten Mergelschichten, treten besonders in dem nordwestlichen Theile der 

Tschitscherei zwischen den breiter auseinandergespreizten Kalkstufen auf; so wie 

im südöstlichen Theile in den breiteren Thälern von Lanischie, Racievacz und 

Paprochie. In dem mittleren Theile sind unter dem Sbevniza in der Umgebung 

von Prest sehr nummulitenreiche Schichten dieser AbLheilung vertreten. Von 

hier konnte ich mehrere Species von Nummulites lucasana Defr., Numm. 
granulosa ttOrb., Numm. exponcns Sow. —  Numm. spira de Roissy, sowie 

Serpula spirulaea Leym. erkennen.

2. D ie obere A b t h e i l u n g  der  v e r s t e i n e r ungs l ee r en  Merge l

und  Sandste i ne .

Diese überall sehr gleichartig ausgebildete und wegen des Mangels organi

scher Reste wenig Interesse bielende Abtheilung der eocenen Schichtenreihe, 

tritt nur in dem südlichen Theile und in dem nördlichen Theile des mittleren 

eigentlichen Terrassengebietes der Tschitscherei in etwas grösserer Masseneul- 

wickelung auf. Die im südlichen Theile theils in dem weiten Thalgebiete von La

nischie, theils in denThälern von Racievacz undPodgachie auf der unteren Gruppe 

sitzengebliebenen Schollen haben wohl früher mit den südwestlich vorliegenden 

gleichartigen Schichten in dir£ctein Zusammenhang verstanden, welche den 

Sandsteinzug bei Rozzo und gleichsam die südöstlichste Ausspitzung des Triester 

Muldengebietes bilden. Im nördlichen Theile stehen diese Schichten in noch 

unterbrochenem Zusammenhang mit den gleichen Schichten des Triester Gebietes, 

welche vorzugsweise nur in die weiter auseinander gespreizten Thäler von Xaxid, 

von Villadol und Valmovraza eingreifen.

In Bezug auf die geologische Beschaffenheit oder etwaige paläontologische 

Merkmale, stossen wir auf nichts von dein Vorkommen in den anderen Gebieten 

so Abweichendes, dass es uns zu einem specielleren Studium eine Veranlassung 

hätte bieten könneu.

h) Gebirgsban.
Der geognostische Bau desNummulitenkalkgebietes derTscliitscherei istcom- 

plicirter und demnach schwieriger zu beurtheilen, als der Bau irgend eines der 

uni ersuchten Eocengebiete. Mau kann in der That, wenn man denselben nur an 

einzelnen Punkten des Gebietes keimen gelernt hat, nicht leicht schon zur richtigen 

und mit dem Bau der übrigen Eoceridislricte harinonirenden Auffassung gelangen.

Erst nach vielfachen und eingehenden Beobachtungen in allen Theilen der 

Tschitscher Terrassenlandschaft und durch den Vergleich und die Coinbination 

ihrer Verhältnisse mit denen der zunächst anslossendeu Eocengebiete gelang es, 

ein klareres Bild dieser Verhältnisse zu gewinnen und Erscheinungen zu deuten, 

welche beim ersten Anblick im Widerspruch zu sein scheinen mit den normalen 

Verhältnissen des Baues und der Lagerung der Schichten, welche in den ande

ren Gebieten gelten.
In jenen Abtheilungen sowohl, die wir bereits kennen lernten, als in denen, 

deren Beschreibung noch erübrigt, ist die normale Auflagerung der conglome- 

ratisch-mergeligen und mergelig-saudigen Abtheilung der Eocengesteine auf die 

Nummulitenkalke in der ganzen Längserstreckung wenigstens eines oder zum 

Theile selbst aller seitlichen Ränder mit Evidenz nachweisbar.

An der allgemeinen Giltigkeit dieses Resultates könnte man bei der Durch

forschung des vorliegenden Terrains im Anfang fast irre werden. Man glaubt auf

7 *
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lange Strecken hin und in terrassenförmige Stufen sich wiederholend eine wirk

liche durchgehende Zwischenlagerung der conglomeratisch-mergeligen Schichten 

zwischen die festen unteren Nummulitenkalkbänke zu sehen. Diese allerdings 

nur scheinbare Wechsellagemng anderwärts gut zu trennender Schichten er

scheint auf den ersten Blick um so bedenklicher, weil sie in dem grössten Theile 

des Gebietes als ein allgemeines, stetig sich wiederholendes Phänomen auftritt 

und gleichsam zur Regel wird, und weil man dadurch versucht werden kann, diese 

Erscheinung mit einer ähnlichen aber factisch verschiedenen Erscheinung, welche 

auch in den anderen Gebieten zu beobachten ist, zu identificiren.
W ir haben nämlich erwähnt und werden es bei den später zu behandelnden 

Gebieten kennen zu lernen wiederholt die Gelegenheit hüben, dass die untere 

versteinerungsreiche Abtheilung der oberen Eocengruppc in langen Strecken so 

ausgebildet ist, dass starke conglomeratischc Kalkhänke , welche theilweise 

selbst den Charakter von festen dichten Kalken anni'hmcn, in der That mit merge

ligen Schichten wechsellagern.

Man wird im Anfang sehr leicht zu der Ansicht verleitet, dass man es hier 

vorzugsweise mit diesem Schichtengliede zu thun habe, und dass somit der terras

senförmige Rau des Gebietes durch einen Wechsel mächtigerer Kalkbänke und 

schmälerer Mergelschichten bedingt sei. Jedoch wird man auch im Anfang schon 

die abweichende petrographische und seihst paläontologische Ausbildung der 

die Lagerungaform jener conglomeratischen Kalkbänke scheinbar nuchahmenden 

solideren Kalkmassen nicht leicht übersehen.
Die specielle Untersuchung des ganzen Terrains muss jedoch bei einiger 

Aufmerksamkeit vollends von einer derartigen Auflassung des Phänomens ab- 

fiihren. Sie zeigt, dass zwar an einzelnen Punkten dieses Terrains gleichwie in 

den übrigen Gebieten die untere Abtheilung der oberen Eocengruppe durch 

einen Wechsel mergelig-sandiger Schichten vertreten sei, dass aber der das 

ganze Gebiet in terrassenförmig übereinander folgenden Berg- und Thalslufen 

der Länge nach durchziehende Wechsel von thalausfüllenden conglomeratisch- 

mergeligen Schichten und Felsstufen bildenden festen Numroulitenkalken nicht in 

ähnlicher Weise gedeutet werden könne.

Trotz der meist täuschenden Ähnlichkeit mit einer Wechsellagerung, 

ergibt sich als Resultat der Untersuchung, dass man es durchwegs mit einer 

faltenförmigen Einlagerung oder Zwischenklemmung der jüngeren mergeligen 

Schichten zwischen über einander gelegten Falten oder gespreizten Klüften der 

terrassenbildenden älteren Nummulitenkalke zu thun bat.

Es weicht mithin das Eocengebiet der Tschitscherei im Grundtypus des 

geognostischen Baues eben so wenig von den übrigen Gebieten ab, als in dem 

Grundtypus der stratigraphischen Ausbildung. Nur die Ausführung des geogno

stischen Baustyls der Faltung ist hier eine complicirlere und dies bedingt den 

abweichenden geographischen und physiognomischen Charakter dieser Land

schaft. Ganz abgesehen von den folgenden auf directer Beobachtung beruhenden 

Nachweisen, würde die geltend gemachte Ansicht für sich schon naUirgemässer 

und wahrscheinlicher erscheinen, als eine, welche sich weder mit der Schichten

folge noch mit der Geotektonik der anderen Gebiete in Einklang bringen liesse.

W ir heben von den zahlreichen durch das ganze Gebiet gemachten Paral- 

leldurchschniticn nur einige hervor, welche geeignet sind, zugleich ein Bild 

von dem Gebirgsbaue im Allgemeinen nach unserer Auffassung zu geben und 

den Grad der localen Abweichungen von dem allgemeinen Grundrisse anzu

deuten. Wir wählen aus dem nördlichen Theil der Landschaft einen Durchschnitt 

aus der Gegend zwischen Corgnale und S. Servolo und einen zweiten, welcher
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in der Linie der Ortschaften Claniz und Cernical 

liegt.

Das Gebirge zwischen den erstgenannten beiden 

Punkten zeigt folgende Verhältnisse:

Die Kreidckalke, auf welchen da9 Dorf Corgnale 

steht, streichen in der Gegend westlich von dein Orte 

vorherrschend SO.— NW. und fallen unter Winkeln 

von IS —  20 Grad gegen SW . ein. Oestlich von dem 

Dorfe jedoch in der Richtung gegen Divazza und Unter- 

Lesezhe geht die Streichungsrichtung mehr und mehr 

in eine westöstliche und das gleichfalls sanfte Verflachen 

in ein directer südliches über. Steigt mau aus dieser 

Gegend den südlich vorliegenden Höhenzug an , so 

kommt man sehr bald auf die dunklen Kalke der 

Cosina - Schichten und endlich auf Nummulitenkalke, 

welche fortdauernd ein ganz gleichartiges Streichen und 

Verflachen, wie die unterliegenden Kreidekalke zeigen.

Hat man die ersten bedeutenden Nummulitenkalkhöhen 

hinter sich, so sieht man einen grösseren Gupf vor sich 

liegen, der auffallend absticht von den kahlen weissen 

Nummulitenkalkbergen im Umkreis, urid schon von W ei

tem als ein aus dem Material der Sandsteingruppe auf

gebauter Berg zu erkennen ist. Südlich von ihm in der 

Gegend zwischen Grozana gegen Verchpolle fallen die 

Nummulitenkalke mit Beibehaltung desselben Hauptstrei

chens deutlich mit I S —2S Grad unter die Sandstein

schichten dieses Berges (der auf den grossen Aufnahms- 

karten als Veliki Hralistie, auf der kleinen General

stabskarte unter dem Namen-Torgu Slep verzeichnet ist) 

ein. Die kleine isolirle Partie von Conglomeraten, Sand

steinen und Mergeln der oberen Eocengruppe ist dem

nach in einer sanften Längsmulde der Eocenkalke sitzen 

geblieben. Die Wellenhöhe, zu welcher der südliche 

Flügel dieser Mulde ansteigt, senkt sich jedoch gegen 

die Strasse zwischen Bassoviza und Cosina zu und die 

Schichten fallen bald wieder in entgegengesetzter Rich

tung flach gegen SW. ab. Sie behalten das flache Fallen 

selbst bis dicht zu dem steilen Rand bei, der südlich 

von der genannten Strasse die Grenze bildet gegen 

eine zweite grössere zwischen die Nummulitenkalke 

eingesenkte Partie von Schichten der oberen Gruppe.

Am steilen Abfall des Randes selbst aber zeigen sie 

mehrfach plötzlich eine steilere Stellung, so dass es 

ersichtlich ist, man habe es hier mit einer faltenför- 

migen Knickung zu thun. Die Bruchlinie derselben fällt 

allerdings vielfach schon unter das bedeckende mergelig- 

sandige Material, welches in zum Theil bedeutenden 

Hügeln, die nach NW. und SW . sich ausspitzende faltenförmige Einäenkung über 

dem Nummnlitenkalk erfüllt, über welche man nun hinwegpassirt.

Die Sandstein- und Mergelschichten dieses Terrains, welches sich nördlich 

von seiner grössten Breitenlinie Nossirz-Recca ziemlich rasch verschmälert und
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U

I

über Draga hinaus gänzlich zwischen den Nummulitenkalken auskeilt, zeigen hier 

ziemlich wechselnde Fällrichtungen.

Es scheinen jedoch in den Theilen längs des 

östlichen Randes Fallrichtungen gegen SW. vorherr

schend zu sein, von den steilen Stellungen bis zu ^

30 Grad, wie sie an den Wänden der Schlucht des *

Rosandrabaches, südlich vonNossirz, beobachtet wurden, 

in den Thälern längs des westlichen Randes aber in 

der Linie Occisla-Draga fallen die Schichten steil und je 

näher dem Kalkrande, immer steiler gegen NO.

An dem Steilrande des breiten Katkplateaus, mit 

welchem der eigentliche Tschitsclierboden beginnt, und 

in welchem von Recca gegen NW. eine steile Seiten- 

kluft sich gegen die enge Kalkschluuht des Rosandra

baches bei Hornakonz öffnet, zeigen die eocenen Kalke 

steile, unter 70 Grad gegen NO. bis 0. geneigte bis 

saigere Stellungen. Aul' der Höhe des Plateaus selbst 

dagegen beginnen sie sogleich sehr fluch und in sanften 

welligen Biegungen zu lagern. Diesem Rande entlang 

verläuft mithin eine zweite Bruchlinie in den Kalk

schichten. Diese flache Lagerungsform herrscht über 

das ganze Plateau, mit welchem der eigentliche 

Tschitscherbodei» beginnt, bis zu dem Steilrande, 

welchen dasselbe dem grossen Sandsteingebiet der 

Triester Mulde zukehrt. Von dem vorspringenden Eck- 2  

punkt desselben mit der Kirche S. Servolo, gegen S. =  

lallen die Schichten vorherrschend unter 10 Grad oder 'S 

noch schwächeren Neigungswinkeln gegen NO. ein. Von 'S

S. Servolo gegen N. dreht sich die Neigungsrichtung «  

mehr und mehr gegen 0. und NO. und endlich gegen 

N. und NW. und die Neigung der Schichten nimmt zu 

bis sie bei Bobine endlich aus der saigeren Stellung 

wieder in die entgegengesetzte Fallrichtung gegen SW. 

umspringt. Die Nummulitenkalkschichten haben hier 

also eine ganz eigentümliche Fächerstellung erhalten.

Sie stellen gleichsam ein Fächer dar, dessen Falten 

gegen S. Servolo convergiren und sich zugleich von

S. nach N. immer steiler aufrichten. In die letzte flach 

liegende Falte, welche vielleicht auch nur eine kluft

artige Auseinanderspreizung innerhalb der eocenen 

Kalkschichten, und nicht eine (Jeberknickuiig des ganzen 

eocenen Kalkcomplexes ist, wurde ein mit dem Triester 

Hauptgebiet noch im Zusammenhang gebliebener Gipfel 

der Sandsteingruppe eingeklemmt. Es ist die Sandstein

partie von Costelz, welche sich zwischen den unter 

10 Grad gegen NO. einfallenden Nummulitenkalken des 

Randes von S. Servolo und den unter nur ß Grad 

geneigten Schichten des Kalkriffes Monte Carso gegen *

S. ausspitzt.

Der Bau der südlicheren Gegend zwischen Klnnitz 

und Cernical zeigt nicht weniger complicirte Verhältnisse. Vgl. Durchschnitt 10.
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Auf dem Wege von Cosina nacli Klanitz gelangt man aus dem NW.-Spitz 

des Kreidekarstes der östlichen Tschitscherei, wo die Kreideschichlen aus der 

NO.-SW.-Richtung in ein nordwest- bis südöstliches Streichen umbrechen, über 

eine Reihe nordöstlich einfallender Kreidekalke, zunächst an ein schmales Band 

von dunkleren, die Cosinaschichten repräsentirenden, schiefrigen Kalken, welche 

die gleiche Fallrichtung zeigen, und über diese hinweg über den Sattel zwischen 

den kahlen Spitzkegeln des Zerna Grisha und des Revaberges ansteigend, auf 

eine breite Zone von Nummulitenkalken, welche dicht bis an das Dorf Klanitz 

ohne Unterbrechung anhalten.

Die Nummulitenkalkc nehmen gegen die Höhe des Oberganges mehr und 

mehr an Steilheit der Stellung zu. In der Linie über die Spitze des Revaberges 

halten sie so ziemlich das Loth und fallen auf den gegen Klanitz gekehrten 

steilen Gehängen desselben unter Winkeln von 80 —  70 Grad gegen SW. 

Eine tiefe, enge Spalte zieht von NW. her gegen den Revaberg. Dieselbe ist 

erfüllt mit dem Material der oberen Eocengruppe. An dein nahen Ausspitzungs- 

punkt desselben zwischen den Kalken entspringt der Hauptquell des Potazki- 

baches, welcher aus dieser Spalte in das Sandsteingebiet tritt, das wir bereits 

in dem vorigen Durchschnitt einmal durchführten. Auf der ändern Seite dieser 

Spulte, über welche eine Brücke führt, stehen nun wieder Nummulitenkalke in 

fast senkrechten Schichtenstellungen an, jedoch halten sie nur kurze Zeit an 

und schon im Orte Klanitz selbst, das nur zum kleineren Theil auf den Kalken 

liegt, beginnen mit gleichfalls saigerer Stellung die Sandstein- und Mergel- 

schicliten der Mulde.

Die Mulde ist hier noch ziemlich breit, jedoch verschmälert sich dieselbe 

südlich von dein Wege zwischen Klanitz und Petrigne gegen Bresnitza bedeu

tend und setzt vou diesem Orte ab, schluchtartig verengt, nur noch eine kurze 

Strecke gegen S. fort. Die Sandstein- und Mergelschichten sind in der Nähe 

von Klanitz noch mehrfach in steilen Falten überknickt. Weiterhin zeigen 

sie nur leichtere Wellenbiegungen und gegen den westlichen Kalkrand zu ein 

vorherrschendes Verflachen nach NO. und 0. mit Winkeln von 15— 28 Grad. 

Vor Petrigne schneidet der Weg noch den Endspitz einer von 10 Grad gegen 

NO. nach 30— 40 Grad SW. gebogenen Vorwelle des südwestlichen breiten 

Nummulitenkalkterrains. ln der Einsenkung dazwischen zieht der westliche 

Gipfel des Sandsteingebietes über die Strasse, auf welchem das Dorf Petrigne 

liegt.

Die Schichten dieses Theiles zeigen wie die am gegenüber liegenden 

Rande des Sandsteingebietes wieder steilere Knickungcn und Falten. Die ver

hältnissmässig stark geneigten Schichten der Nummulitenkalke , die endlich 

weiter westlich unter dieselben einfallen, nehmen auf dem breiten welligen 

RUcken des eigentlichen Tschitscherbodens, über den die Strasse weiter gegen 

Cernical führt, mehr und mehr flache Neigungswinkel an. Längs des Steilrandes 

ober Cernoutiz zeigen sie nur mehr 10 Grad Neigung wie bei S. Servolo, und 

am Steilrand ober Cernical nur mehr 5 Grad wie am Monte Carso. Zwischen 

der ersten Kalkstufe, welche wir vomRevaberge herabstiegen, und der zweiten, 

von welcher man in die Senkung von Cernoutiz absteigt, hatten wir ein mehr

fach steil gefaltetes und welliges Kalkterrain mit einer breiten Einbettung von 

Sandstein und Mergelschichten zu beobachten. Zwischen der zweiten und letz

ten Stufe, von deren Steilrand man bereits in das Triester Eocengebiet herab- 

sleigt, fehlt gleichfalls nicht die Einbettung von Schichten der oberen Gruppe. 

Es sind vorzugsweise die dicht über die Nummulitenkalke gewöhnlich folgenden 

bläulichen Mergelschiefer, welche am Rande von Cernotich unter die flach gela-
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gerten Kalke cinfallen und beim ersten Anblick 

wirklich wie regelmässig zwischcngelagert zwischen 

ihnen und den Kalken der folgenden unteren Stufe 

erscheinen.

Jedoch folgen hier dieselben Kalke wie ob(>n 

und der Umstand, dass in der Senkung kurz vor 

der Schneide der oberen Kalkstufe die zu den Cosi- 

naschichten gehörigen Kalkschiefer zum Vorschein 

kommen, spricht für die Erklärung, dass man es 

hier mit zwei ziemlich dicht an einander gepressten 

und in flache Lage gekommenen Gehirgsfalten zu 

thun hat, zwischen denen das Material der oberen 

Gruppe eingeklemmt bleiben musste, in der Art 

etwa, wie es unser Durchschnitt eben zeigt.

Bei Cernical fällt gleichfalls das Sandstein- 

und Mergelmaterial mit etwa 10 Grad unter die 

etwa 5 Grad nördlich fallenden Kalke. Jedoch 

stellen sich die Sandsteinschichten so schnell steil 

und fallen dann wieder entgegengesetzt, dass dies 

allein schon mehr für eine Überknickung mit Über

schiebung sprechen dürfte, wie sic der Durch

schnitt andeutet, und nicht für eine Wiederholung 

einer flachgelegten Falte wie die obere war. Es 

tritt dies Verhältniss jedoch an anderen Stellen der ' '  

Kalkwand, wo die Sandsteinschichten weniger hoch 5 
aufgestaut wurden oder tiefer zerstört und wegge- "f 

waschen wurden, sogar deutlicher in die Augen. 'S 

Die unter dem Sandsteinmaterial steil aufgerich- q  

tete Kalkwand macht mit dem weiterhin gegen 

SW . wieder hervortauchenden Kalkriff von Convedu, 

dessen Schichten wieder flacher gegen NO. fallen, 

eine ganz ähnliche mehr muldenartige Biegung wie 

die ist, in der das Sandsteingebict von Klanitz und 

das Reccagebiet eingebettet liegt.

Auch zur näheren Erläuterung des mittleren 

Gebietes der südwestlichen Tschitscherei, in dem 

derselbe Bau noch mehr in's Einzelne ausgearbeitet 
erscheint und der Charakter der Landschaft noch 

auffallender hervortritt, wählen wir zwei Durch

schnitte. Legen wir den ersten über den Slaunik- 

berg und Podgorje nach der Gegend von Soeerga, 

den zweiten aber aus der Gegend von Daune über 

den Sbevnizaberg und Brest nach der Mulde von 

Triest. Der erste wird uns zugleich einen Einblick 

des Zusammenhanges gestatten zwischen dem Iit.u- 

slyl des Reccagebietes und dem der Tschitscher 

Terrassenlandschafl. Der zweite aber gibt zugleich 

mit dem Bilde des zu den engsten Faltenstufen 

zusammengedrückten Karstgebirges der mittleren 

Tschitscherei den allgemeinen im grossen Ganzen 

sich längs des ganzen Randes nahezu gleich-
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artigen tektonischen Zusammenhang mit der Mulde von Triest. Der Durch

schnitt über den Slaunik zeigt uns deutlich, dass die Eocenmulde des Recca- 

Gebieles hier eigentlich nur durch eine grossartige Hauptfalte des Kreide- 

kalk-Complexes von dem eocenen Terrassengebiet der Tschitscherei getrennt 

erscheint.

Steigt man aus dem Sandsteingebiet der Recca bei Slivje Uber die Zone 

der Nummulitenkalke und die dunklen Süsswasserkalke der Cosinaschichten 

auf die Kreidekalke, so bemerkt man, dass dieselben zunächst dem eocenen 

Randgebirge ganz gleichförmig unter dasselbe in der Richtung NO. einfallen, 

allmählig aber ein immer sanfteres Verflachen annehmen j bis sie in der Gegend 

von Miircouschina fast horizontal liegen.

Weiterhin auf dem Wege gegen den Slaunik steigt man zunächst abwäi Is 

bis nahe der Gegend von Seandauschine in eine tiefere Senkung in dem Kreide- 

kalkterrain, jedoch nicht ohne immer wieder Ober ein neues steiles, schrattiges 

Felsenriff klettern zu müssen. Die Kalkschichten bilden sanftere wellige Biegun- 

gen und Aufbrüche; kommen jedoch immer wieder in die Hauptfallrichtung gegen 

NO. zurück. Dies gilt auch ziemlich sicher von den Kreidekalken zwischen Scan- 

dauschina und dem Slaunik, welche auf dieser Strecke zwar zum grössten Theil 

von eocenen Kalkschichten verdeckt sind, aber nach der Fallrichtung dieser 

ebenfalls noch ein Hauptverflächen gegen NO. beibehalten, wiewohl mit mehr

fachem Übergehen in das entgegengesetzte Fallen durch wellenförmige Bie

gung der Schichten. Die Nummulitenkülke des bre iteren und flacheren Ostge

hänges des Slaunik fallen auf dieser Seite natürlich gleichfalls vorherrschend 

nordöstlich wie ihre Unterlage, und zwar unter Winkeln von 18— 30 Grad. 

Am Rande derselben gegen die hervorstossenden Kreidekalke kommen sichere, 

wenn auch nicht sehr charakteristische Repräsentanten der Cosinaschichten zum 

Vorschein.

Die Spitze des kegelförmigen Berges besteht gleichfalls noch, und zwar 

aus ziemlich flach gelagerten Nurcmulitenkalken, die an der Südseite des Berges 

fast genau nach N. fallen, am Westrande aber sich mehr in die Fallrichtung 

NO. drehen. Steigt man uun die steilere, dem eocenen Terrassenboden der 

Tschitscherei zugekehrten Abhang des Slaunik abwärts gegen Podgorje, so 

kommt man über immer steiler gegen NO. einfallende Schichten.

Zunächst unter den NummuUtenkalken der Spitze erscheinen die dunklen 

Kalke der Cosinaschichten mit etwa 20 Grad N O , dann die oberen Kreidekalke, 

daun tiefere dolomitische, bituminöse Kreideschichten mit Radioliten, darauf in 

umgekehrter Folge wieder die oberen Kreidekalke. aber schon unter 60 Grad 

NO., die Cosinaschichlen unter 60 — 80 Grad endlich zum Theil in völlig senk

recht aufgerichteter Stellung die Nummulitenkalke in der Tiefe der Einsenkung 

von Porgorje und an dem gegenüber vom Slaunik ansteigenden Höhenzug des 
Coinik.

W ir haben also hier den steilen Aufbruch der Falte im Kreidegebirge über

schritten , deren steiler kurzer Wcstfliigel sich als Grcnzwand gegen das 

Tschitscher Eocenteriain aufgestellt hat,  während der langgezogene hier 

wenigstens nur in Weilenhiegungcu in der Richtung NO. und unter das Recca- 

Gebiet einfallende flache OstfKigel einen ganzen Gebirgskörper bildet, welcher 

die beiden Eocengebiete trennt.

Der Slaunikberg ist nur ein aus dem Eocenteriain der Tschitscherei in das 

Kreideterrain übergreifender und auf der Schneide seines Hauptrückens sitzen 

gebliebener Zipfel von Eocenkalkcn, welcher aber in sehr deutlicher Weise

R. k. gevloffitche fieiehlD itllt. 11. Baad. lä ti i .  [. Hefl. 8
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auf den einstigen directen Zusammenhang der Kalk schichten der beiden Eoceii' 

gebiete hinweist.
In der eocenen Kalklandschaft zwischen der be

schriebenen Hauptfulte und dem Gebiete der Triester 

Mulde oder specieller gesagt, zwischen Podgorje und 

der Strasse zwischen Convedo und Socerga, wiederholt 

sich das Bild von sich immer flacher legenden Falten 

des Nummulitenkalkes, mit zwischen geklemmtem sandig 

mergeligem Material der oberen Eocengruppe, welches 

uns schon der vorige Durchschnitt zeigte, in noch aus

gedehnterem Maassstabe.
W ir können auf dieser Strecke fünf Hauptstufen 

unterscheiden, in denen das Terrain gegen die Triester 

Mulde abfällt, abgesehen von kleineren Zwischenstufen.

Nur zwischen den vier unteren Stufen sind bedeuten

dere Partien von den Mergel- und Sandstcinschichten 

eingeschlossen. Die drei Faltenthäler, deren frucht

baren Boden diese Schichten bilden, sind durch die 

unserer Durchschnittslinie zunächst liegenden Ort

schaften Contestabile und Xaxid, Villadol, Figarolla und 

Valmovraza markirt. Unser Durchschnitt 10 reicht nur 

bis Villadol.

Zwischen Villadol und Figarolla durchschneidet 

derselbe eine breite Stufe mit gegen NO. fallenden (
Schichten, die in zwei Absätzen gegen das enge Thal ' 

von Figarolla abfallt, welches sich weiter gegen SO. zu j 

dem breiterem Thalboden von Valmovraza ausdehnt. Die j 

letzte Kalkstufe, welche das Thal von Valmovraza und j 

Figarolla vom Triester Gebiet trennt, kehrt wenigstens : 

in dem engeren Theil zwischen Valmovraza und 

Gracischcie ihre Steilseite umgekehrt wie die höheren 

Stufen gegen NO. und senkt sich mit ihrer flachen 

Abdachung demnach in einer sanften Wellenbiegung 

gegen SW . unter das Sandstein- und Mergelinaterial der 

grossen angrenzenden Mulde.

Der Durchschnitt (1 2 ) aus dem Tschitscher 

Kreidekarste bei Danne nach dem Plateau beiMlum zeigt 

uns den Gebirgsbau in dem mittleren enger zusammen 

gedrückten Theile der Tschitscher Terrassenlandschaft 

und die Verbindung des ganzen Gebietes mit dem west

lich angrenzenden Muldengebiet von Triest.

Auf dem Stücke des Durchschnittes zwischen Danne 

bis auf den Gipfel des Sbevuiza begegnet uns noch 

nichts Ausserge wohnliches oder Befremdendes im Bau 

der Schichten, Wir kommen von den Kreidekalken 

auf immer jüngeren regelrecht unter die älteren ein

fallenden Schichten von den älteren dolomitischen Krei

deschichten auf die obere Zone von hellen, weissen, 

röthlichen oder gelben, sehr reinen ßudistenkalken, 

auf die Repräsentanten der Cosina - Schichten , auf 

Alveolinenkalke und endlich auf echte Nummulitenkalke, und müssen, um diese
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Folge zu verstehen und zu erklären, zu einem sehr stark geneigten aber weiten 

Luftsattel ausholen über das ganze Gebiet des Tschitscher Kreidekarstes bis zum 

Südwestrand des Recca-Gebietes , wo wir dieselben Schichten aber in normaler 

Aufeinanderfolge wieder finden. Steigen wir aber nun vom Sbevniza abwärts 

gegen Brest, so kommen wir von Kalkstufe zu Kalkstufe immer auf die gleichen 

Nummulitenkalke und dazwischen auch bald mehr, bald minder verdrückte Resle 

von mergeligen Kalkschiefern, Mergeln und conglomeratischen Schichten und zum 

Theil wohl auch von Sandsteinen. Aber noch tief abwärts von Brest muss man 

Oher eine Reihe von Stufen steigen, ehe man in die Tiefe des langen, engen 

Thaies von Rachitovich gelangt, welches sich auf der einen Seite in der Rich

tung NW. bis in das breite gespreizte Thal von Villadol, auf der ändern Seite 

gegen SO. über Cropignacco in das weite Thal von Paprocbie und Podgachie ver

folgen lässt. W ir haben schon bei Gelegenheit der Besprechung der äusseren 

Formenverbältnisse und des landschaftlichen Charakters der Gegend bemerkt, dass 

sich drei, höchstens vier constantereHauptslufen durch die ganze Längserstreckung 

dieser Frontseite der östlichen Hauptabstufung ziehen lassen. Die zahlreichen 

Zwischenabsätze, die man besonders in der Gegend des Durchschnittes über den 

Sbevniza und Brest, ferner zwischen dem Kautschizeberg und Rachitovicz, wovon 

die oben beigegebene Ansicht ein Bild vermilteltte, und endlich auch noch in 

der Gegend von Contestabile und Xaxid beobachtet, gehen aus oder vereinigen 

sich mit einander und mit den Hauptstufen. Gegen NW. verschwinden nur die 

kleineren Zwischenstufen und die grösseren constanteren setzen demgemäss an 

Breite zunehmend und zugleich durch weiter auseinandergespreizte Zwischenthäler 

getrennt, fort bis sie unter dem Triester Sandsteingebiet verschwinden; gegen 

SO. vereinige sich selbst auch die grösseren Stufen, so dass endlich nur eine 

grosse Zwischenstufe zwischen den beiden Hauptabfällen des ganzen Gebietes 

iibrigbleibt. Es ist dies diejenige , welche die Thalstufe von Racievas von der 

Thalstufe von Paprochie und Podgachie trennt. Wir werden hei dem folgenden 

Durchschnitte sehen, dass endlich auch diese Stufe verschwindet.

Wir können die grosse Menge von kleineren Zwischenstufen, die wir alle 

gar nicht einmal genau auf dem Durchschnitte zu verzeichnen vermochten, nicht 

alle als von Secundärfaltungen berrührend betrachten, welche das dünner ge

schichtete und leichter knicliliare obere Schichtenglied (Nummulitenkalke und 

Mergel) bei seinem gewaltsamen Einschluss in eine faltenförmige Hauptbiegung 

oder Knickung tieferer, fester construirter und mächtigerer Schichtencom- 

plexe, wie hier die Kreidekalke, betroffen haben konnten.

Als von Secundärfalten herrührend, lassen sich wobl nur die längeren und 

regelmässiger durchstreichenden Zwischenstufen erklären. Die kleineren Abstu

fungen von Nummulitenkalken mit zwischengeklemmtcn Mergelschichten dage

gen dürften richtiger als kluflartige Spreizungen der Nummulitenkalke nach 

Schichtflächen aufzufassen sein, in welche das losere Material der oberen Gruppe 

theils hineinrutschte , theils hineingepresst wurde. Dies muss noch zu der Zeit 

geschehen sein , wo das Material der oberen Gruppe den ganzen eocenen Kalk

boden zum grössten Theil bedeckte und wo die gewaltigen Störungen vor sich 

gingen, von denen wir uns kaum eine klare Vorstellung machen können, obwohl 

wir ihre staunenswerthen Wirkungen in scharfen Linien im Gebirgsbau aufge

zeichnet finden. Das ganze Faltensystem mag vielleicht früher zu Zeilen auch 

hier steiler gestanden haben, so dass Abrutschungen von Mergel- und Sandstein

schichten in derartige Kalkklüfte wie bei der steilen Kluft von Klanitz leicht stalt- 

haben konnten.

8 *
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Unser Durchschnitt führt uns aus diesem merkwür

digen Gebiete von Faltungen und Spreizungen in Klei

nem aufwärts auf den breiten, buckligen Karstrücken 

der unteren, niedrigeren Faltenstufe der Tschitscherei.

Dieses Terrain ist gleichfalls noch von riffartigen 

Kalkstufen und tiefen Einsenkungen durchzogcn. Die 

letzteren zeigen jedoch mehrfach schon den Charakter 

wirklicher Einbrüche und Einstürzungen, wie sie auf 

Karstgebieten vorzukommen pflegen. Überdies gehören 

sie sicher einer zweiten Hauptfalte an, denn es kommen 

iri dem mittleren Theile desselben die Repräsentanten 

der Cosina-Schichten rnit demselben Fallen gegen NO„ 

wie die über ihnen und unter ihnen liegenden Nummu- 

litenkalkscbichten wieder zum Vorscheiu.

Die dicke Hauptfalte endlich, über deren abgebro

chene Schichtenköpfe man schon in das Gebiet der 

Triester Mulde hiuabsteigt, vermittelt den Übergang 

zwischen dem verworrenen Faltensystem der Tschitscher 

Terrassenlandschaft und dem nur durch sanftere Wel- 

lenbiegungen uneben gemachten Kalkboden der Triester 

Mulde.

Hier am Steilrand zwischen Tschitscherei- und 

Triester Mulde, den dieser Durchschnitt zeigt, ist deut

lich nur die Nummulitenkalkreihe entwickelt. Etwas - 

weiter südwestlich erscheinen, wie der Durchschnitt ■ 

(Nr. 7) der beigegebenen Tafel bei Slum zeigt, auch die 

Oosina-Schichten wieder mit nordöstlichem Einfallen unter ' 

die Nummulitenkalke des Steilrandes der Tschitscherei. <

Ganz in der Nähe dieser randlichen Steilfalte sehen 

wir die Kalke der oberen Eocengruppe, wie der vorlie

gende Durchschnitt zeigt, zwischen Humer und Sterpet 

noch einmal in einem flacheren Umbug aus dem Sand- 

steingebiet emportauchen , ehe sie unter der breiteren 

Hauptmasse der Sandslcinschichten des Triester Mulden- 

fliigels verschwinden. Sie erscheinen erst wieder am 

linnde des Bujaner Kreidekarstes bei Mlum, welcher den 

Triester Muldenflügel von dem von Pisino trennt.

Bedeutend abweichende Verhältnisse des Gebirgs- 

baues finden wir wieder im südlichen Theile des Gebie

tes. Der Durchschnitt (13) über den Monte Orliak 

und Lanischie gibt uns dafür die besten Anhaltspunkte.

Die östliche Hauptfalte des Gebietes stellt sich 

zwischen dem Monte Orliak und Lanischie ganz steil 

und ist bis auf die Kreideschichten aufgebrochen, ganz 

ähnlich nur noch steiler wie am Slaunik. Man durch

schneidet von der Höhe des Orliak nach Lanischie 

abwärts zuerst stark nach NO. geneigte Nummulitenkalke 

und Cosina-Schichten, darauf sich immer steiler bis zur 

Senkrechten stellende Kreideschichten, darauf wiederum 

Cosina-Schichten und Nummulitenkalke, welche die 

fast senkrechten Felswände unmittelbar über Lanischie
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bilden. Id einer Aufspreizung innerhalb der steilen Eocenkalkc findet man 

bereits eine abgerutschte und zwischcngeklemmte Partie von Mergelschichten 

der oberen Eocengruppe.

Oie Schichten dieser Gruppe reichen auch weit hinauf an den steilen Num- 

mulitenkalkwänden über Lanis'.-.hie und sind in der grössten Unordung yerstQrzt, 

gefaltet und gebrochen.

Sie erfüllen jedoch den ganzen breiten Thalboden bei Lanischie. Erst ein 

wenig nordwestlich von dem Dorfe, dicht bei Podgachie tritt wieder das KalkrilT 

einer grösseren Zwischenfalle hervor, die sich erst eine Stunde Nordwest in 

mehreren Kalkslufen auseinander zu spreizen beginnt. Bei Lanischie und eine 

gute Strecke südostwärts ist demnach die östliche Hauptfalte, von der flacher 

liegenden westlichen nicht mehr durch eine Reihe von terrassenförmigen Zwi

schenstufen, sondern durch ein einziges breiteres, tief eingesenktes Thal getrennt. 

Noch weiter gegenSO. im Thale von Bergodatz treten die beiden Hauptstufen des 

ganzen Tschitscher Faltengebirges sehr enge aneinander und vereinigen sich 

endlich zu einem Gebiet voll der verworrensten und wildesten Verhältnisse im 
Bau der Schichten.

Verfolgen wir unseren Durchschnitt weiter nach S W ., so steigen wir von 

dem Thal von Lanischie aus zunächst auf einen Karstrücken mit flachen gewölbten 

Schichten des Nummulitenkalkes mit welliger Beschaffenheit, aber durchweg vor

herrschendem Hauptfallen der Schichten gegen NW. Wir kommen endlich in der 

Nähe der Kirche S. Helena zu der AufbruChsstelle der zweiten oder westlichen 

Hauptlängsfalte des Gebietes, wo dieCosina-Schichten wieder zwischen den Num

mulitenkalken hcrausstossen.

Das Terrain von da ab bis zum südwestlichen Grenzrande mit dem sich hier 

schon ganz ausspitzenden Sandsteingebiete der Triester Mulde, zeigt ähnliche, nur 

weniger zahlreiche, stufenförmige Abfälle des Nummulitenkalkes mit zwischenge- 

scliobenen Mergelschichten der oberen Gruppe, wie wir sie oben aus der Gegend 

von Brest und Rachitovich geschildert haben. Der Faltenbruch der Grenzfalte 

zwischen der Tschitscherei und dem Triester Gebiet ist hier durch das höher 

ansteigende Sandsteingebirge von S. Andrä stärker verdeckt.

Der breite Nummulitenkalkrücken des Monte Gradez zeigt weiterhin , wie 

die Trennung der Mulde von Triest und Pisino, confdrm dem Gebirgsbau der 

Tschitscher Landschaft, durch eine grössere flachere Welle, zu der sich das eocene 

Kalkgebirge nochmals emporstaut, vermittelt wird.

Auf den wilden, verworrenen Gebirgsbau, welcher den südöstlichsten Zipfel 

der Tschitscherei zeigt, der sich bis unter die steilaufgerichteten Kreidekalk

wände des Monte maggiore hinzieht, können wir nicht näher eingehen, da hier 

äusserst specielle Studien nothwendig wären , um das Regellose und Abwei

chende auf die allgemeinen Gesichtspunkte zuriiekzuführen.

Wir glauben jedoch , dass schon aus den angeführten Thatsachen deutlich 

genug hervorgeht, dass dieses geotektonisch so interessante Terrain richtig 

aufgefasst ist, wenn man es als eine T er r a s s en l a nd s ch a f t  von über  

e i nander  geschobenen  gegen  SW.  abgeb rochenen  H a u p t f a l t e n  

mi t  s ecundä ren  Zw i s ch en sp a l t e n  und Sp re i z u n gen  b e z e i c h n e t ,  

we l ches  in der R i ch t ung  der  H a u p t a b d a c h u n g  in S tu fen gegen  

SW.  a b f ä l l t  u n d  sich z ug l e i ch  in der  R i c h t un g  der  n o r d we s t l i 

chen Lan de sab  dac l i ung mi t  se inen we i t e r  ause i nander  k l a f f e n 

den k a l k i g e n  F a l t e n r ü ck e n  u n t e r  das grosse ans t ossende  S a n d 

s t e i ngeb i e t  senkt .
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VI. D i e  g ro s se  D o p p e l m u l d e  zw i schen  dem G u a r n e r o  und 

dem M e e r b u s e n  von Tr iest .

Gegen S. und W ., zu Füssen des steilen dem adriatischen Meere zuge> 

kehrten Felsrandes der merkwürdigen Gebirgslandschaft der Tschitscherei, breitet 

sich das bedeutendste der Eocengebiete aus, welches der küstenländische 
Boden trägt.

Wie der Theil seines ösflichcn kalkigen Randgebirges, den wir seiner 

Grösse und seines eigentliümlichen Raues wegen als ein Sondergebiet betrachten 

mussten, in ganz Krain und Istrien weitaus der grössle Verbreitungsdistrict der 

unteren kalkigen Abtheilung des Eocenen und desNummulitenkalkes insbesondere 

ist, so ist das auf der niedersten liöhenstufe des Kreidegebirges ruhende Hügel

land , welches sich vom Fuss jenes Kalkdistricles gegen das grosse vom adriati

schen Meere und dem Arsa-Thal begrenzte Kreideland Süd-Istriens ausdehnt, 

das Hauptgebiet der oberen conglomeratischen und mergelig-sandigen Schichten 

der Eocenperiode.

Wenn man zu einer von dem Höhenpunkt des Strassenübergangs am Monte 

maggiore nach dem westlichsten Uferpunkt des Lago de Cepich am Convento 

gezogenen Luftlinie, von dem Wendepunkt der Eiseribalinstrecke unterhalb 

Nabresina an gegen die lJunta di Salvore zu eine Parallele gelegt denkt, und vom 

Uferpunkt am Ccpich-See auf dieselbe eine Senkrechte fällt, den Punkt bei Na

bresina aber mit dem Höhenpunkt am Monte maggiore verbindet, so hat man 

ein Trapez construirt, dessen Inhalt der Hauptsache nach das in Rede stehende 

Eocengebiet repräsentirt, dessen Seiten die rohen Grenzlinien und dessen Basis 

und Gipfelwinkelpunkte durch das Verhältniss ihrer Elevation beziehungsweise 

die mittleren Höhen und Abdachungsverhältnisse des ganzen Gebietes andeuten.

Mit der längeren der beiden Parallelen, die wir uns als Basislinie der ganzen 

Figur vorstellen, ist das Eocengebiet dem Meere zugekehrt und taucht grössten- 

theils in dasselbe unter; die kürzere parallele Scheitellinie zieht längs der Süd- 

weslabfälle des Monte Maggiore-Zuges abwärts.
Die bedeutendere der beiden laugen Seitenlinien streicht der Tschitscherei 

und dem Triestiner Karst entlang. Die kürzere geht dem gegen NO. gekehrten 

Rande des grossen Kreidelandes der südlichen Halbinsel parallel.

Legt man durch die drei angenommenen Punkte des Festlandes eine Ebene, 

so fallt der vierte Eckpunkt unter den Meeresspiegel.
Die Neigung der trapezförmigen Ebene gegen das Meeresniveau oder gegen 

die demselben parallele Ilorizontalehene, in welche der untermeerisclie Punkt 

des Trapezes fällt, gibt das AbdachungsverhäUniss des ganzen eocenen Gebirgs- 

gebietes.
Die kürzere Diagonale, durch welche man sich den höchsten über dem Meeres

niveau gelegenen Eckpunkt am Monte maggiore mit 3000 Fuss mit dem unter 

den Meeresspiegel fallenden Eckpunkt des Trapezes verbunden denken kann, 

ist auch in der Natur gekennzeichnet.
Genau in die Richtung dieser mathematischen Linie fallt in der Natur eine 

langgezogene Wellenhöhe, längs welcher das Eocene bis auf die mittleren 

Schichten der Kreideperiode aufgcbrochen ist.

Die Diagonale erscheint in der Natur als ein schmaler, langgezogener 

Kalkrücken, der wie das ganze Terrain eine nordwestliche Haupiabdachung
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zeigt.  Das obere  Stück desselben vom Monte maggiore bis zum Einbruch des 
Quieto-Flusses ist weniger regelmässig und das feste Kalkskelet desselben e r 
scheint hiernoch streckenweise durch die inneren Schichten der beiden seitlichen 
Gebiete verdeckt. Vom Einbruch des Quieto in das feste kalkige Grundmaterial 
des welligen Gebirgsrückens bis zu r  Punta Sulvore, wo er nach 8 — 9stündigein 
Verlauf unter das Meeresniveau tauch t ,  bildet derselbe einen ununterbrochenen, 
gewölbten Kreidekalkrücken mit eocenkalkigeu Seitenrändern.

Von einer  Höhe von 5 0 0 — 600 Fuss, in der  er gleich beim Einbrüche des 
Quieto unter Mlum und Sovignaco e r sc h e in t , steigt e r  gegen die S trasse  von 
Portole nach Capo d 'Istria zu und noch darüber hinaus bedeutend an. E r  erre ich t 
hier nahezu die Höben der  seitlichen Höhenpunkte der  anstossenden eocenen 
Sandsteingebiete.

Von da ab dacht e r  allmählig in wechselnd auf einander folgenden Einsen- 
kungen und Erhöhungen ab , bis e r  das Meer erreicht. E r  verleugnet die Karst-  
natur seines Materials weder in seinem Bau noch in seinem landschaftlichen 
Charakter. Es ist ein kleiner langgezogener Karstrücken mitten im Sandste in
gebirge.

Durch den diagonalen Gebirgsrücken des „ B u j a n e r  K a r s t e s “ wird 
somit das ganze Eocengebiet zwischen dem M o n t e  M a g g i o r e - R ü c k e n  und 
dem Triest iner Meerbusen in zwei grosse Dreieckgebiete getheilt,  von denen uns 
geognostisch aufgefasst, jedes  gleich dem Recca-Gebiet als eine mit Eocen- 
material ausgefüllte muldenförmige Einsenkung im Kreidegebirge erschei
nen wird.

Durch die Art und Weise, in der durch den trennenden, diagonalen Bujaner 
Karstrücken der  Bau des ganzen trapezförmigen Eocengebietes modificirt wird, 
ohne eine vollständige Trennung und Scheidung in zwei gänzlich abgesonderte 
Gebiete zu erleiden, e rschein t ,  wie wir nach Behandlung der  stratigraphischen 
Verhältnisse ersehen werden, die Auffassung und Bezeichnung des ganzen Gebie
tes als „Doppelmulde“ der  Natur entsprechend.

Fig. 14.

F elscn-T kor am Eingang in 's  Q u ie ti th il  bei P inguente-

P ln le a u  von S o r i f n a c o  P la le a u  von  M lum
(M u ld en O u g e l ro n  P is io u ) .  (M u lrie n A iig 'l  von T i i n l ) .

ft M e r^ e l-S a n d sL e in -O ru p p e . 6 C o n g lo m r ih I -M trg p I . c N u m m u liten k allc . d C o s in a -S c h ic h le n . 

e K a lk e  d e r  o b e re n  A u d ieL c n io n e.
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Zunächst behandeln wir je d o c h ,  die geographische Anordnung des Stoffes 
beibehaltend, je d en  der beiden muldenförmigen Haupttheile für sich und kommen 
erst in Folge der  geognostischen Specialuntersuchung zu den allgemeinen G e
sichtspunkten, unter denen wir das Eocengebiet als Ganzes zusammenfassen.

W ir  bezeichnen für die Specialbetrachtung den nördlich von der trennenden 
Gebirgsdiugonale gelegenen eocenen Dreieckkörper als „ Muldenflügel von 
T r i e s t “ , den südlichen als „Muldenflügel von P i s i n o “ .

Die obige (F ig .  1 4 )  landschaftliche Skizze ist einer Gegend eutnommen, wo 
die beiden Flügel der  Doppelmulde sich am nächsten b e rü h ren , das ist, wo das 
trennende Kalkgebirge schon nahezu ganz bedeckt w ird , von den aus beiden Ge
bieten flbergreifenden Schichten der  eocenen Sandsteine und nur durch den Ein
bruch des Quieto frei gewaschen in seinen charakteristischen Felsformen erscheint.

A. treogruphlsche and landschaftliche Verhältnisse.

a) Des Mnldenflngels von Triest.

Gegen NW . steht die Eocerunulde zwischen Porto Sistiana bei Duino, in 
dessen Nähe die nordwestlichsten Ausläufer eocener Schichten ans dem Meere 
auftauchen und der  Punta di Salvore in e inerE rs treckung  von acht Stunden gegen 
das Meer zu offen.

Die Grenzlinie gegen den M eeresspiegel, mit welcher die Schichten der 
innern Mulde beim Untertauchen unter sein Niveau die Fläche des Meeres schnei
den, ist eine höchst unregelmässige durch den in mannigfaltigen Cornbinationen 
folgenden W echsel g rösserer  M eerbusen, kleinerer ßuehteu und langgestreck ter  
weit in das Meer ausgreifender Landzungen. Regelmässiger erscheinen wenigstens 
in dem grösseren Theil ih rer  Erstreckung die seitlichen festen kalkigen Grenz
linien des Gebietes,  mit denen sich die Mulde gegen N. und 0 .  an das Karst
plateau und die Tschitscher  Gebirgslandschaft und gegen  S. und W . an den 
diagonalen Rujaner K reidegebirgsrücken und seine unterbrochenen und verdeckten 
Fortsetzungen längs dem Fiumernbach bis hinauf gegen den Strassensattel des 
Monte maggiore anlehnt.

Fas t  durchaus werden die beiderseitigen festen Grenzen gegen das Kreide- 
g eh irg e  in ähnlicher W eise wie uni Südwestrand der Recca-Mulde, durch ein 
schmäleres oder breiteres eocenkalkiges Randgebirge gebildet;  während die 
dritte  unregelmässige, eine Uferlinie vorstellende Dreicekseite fast durchaus von 
den mergeligsaiidigen und cuiigloineratischen Schichten des Hügelwerkes der 
innern Mulde gebildet wird.

Die Schilderung der geographisch-physikalischen und landschaftlichen Ver
hältnisse der  festen kalkigen nordöstlichen und südwestlichen Gebirgsgrenzcn 
fällt daher zusammen mit der Schilderung des eocenen Kalkgebirges der  Mulde 
üb e rh a u p t ,  während die genauere Beschreibung der  N W . suigekehrten Grenz
linie gegen das Meer zusammenhängt mit der Ausbildung der  Fonnenverhältnisse 
des die Dreicckmulde erfüllenden merguligsaiidigen Gebirges.

Die Längen der  Seiten  des T ries te r  Flügelgebietes sind bereits bekannt als 
Seiten und Diagonale des trapezförmigen K örpers ,  der  die ganze Doppelmulde 
darstellt. Sein Flächeninhalt nimmt etwas mehr als die Hälfte des trapezförmigen 
Körpers, etwa 15 Quadratmeilen ein.

W as die Abdachungsverhältnisse anbelangt, so überwiegt hier die g egenN W . 
g e r ic h te te  G ebirgs-  oder Nebenabdachung, während in dem südlichen Dreieck-



gebiete  die gegen  S W ,  gerichtete  allgemeine Landesabdachung oder Hauptab
dachung prädominirt. Die Richtung der T hä le r  und Rachbetten, sowie die Haupt- 
s tre ichungsrich tung  der  Bergröcken und dieHöhenstufen lind der  Abfall derselben 
kennzeichnen trotz der  oft durch die Besonderheiten des geognostischen Baues 
hervorgebrachten S törungen mit hinreichender Deutlichkeit dieses Verhältniss.

Der 18 Stunden lange N o r d  o s t r a n d  des Gebietes und das denselben b e
gleitende eocenkalkige Randgebirge steigt von seinem Nordwestpunkt dem in das 
Meer tauchenden NW.-Abfall des Potekherges südwestlich vom Porto di Sistiana 
bis zum seinem Südoslpunkt, der zugleich der spitze Scheitelwinkel des Dreieck
gebietes is t ,  das ist im S t r a s s e n s u t ( el  d e s  M o n t e  M a g g i o r e  zu einer 
Höhe von nahezu 3000  Fuss an.

Auf dieser S trecke erleidet das Randgebirge jedoch Unterbrechungen und 
Veränderungen im Schichtenbau, welche auch die Süsseren Formenverhältnisse 
modiBciren. Dasselbe zerfallt in vier von einander durch eine etwas abweichende 
Ausbildung des geographischen und landschaftlichen Charakters getrennte  Abthei
lungen.

W ir  betrachten demnach gesondert das eocene Randgebirge auf der S trecke:
1. z w i s c h e n  d e m  P o t e k b e r g  i m S O.  v o n  P o r t o  S i s t i a n a  u n d  

d e m  R o s a n d r a b a c h ;
2.  z w i s c h e n  d e m  R o s a n d r a b a c h  u n d  S o c e r g a ;
3.  z w i s c h e n  S o c e r g a  u n d  R o z z o ;
4.  z w i s c h e n  R o z z o  u n d  d e i n S t r a s s e n h ö h e n p u n k t e  a m M o n t e  

m a g g i o r e .
Die nordwestlichste S trecke zwischen dem Potekberg  und Rosandrabach 

allein vermittelt eine Grenze zwischen dem Eocengebirge und Kreidegebirge. 
S ie  zieht sich nämlich durchaus am Rande des Triestiner  Karstes hin.

Die drei übrigen A b te i lu n g en  des eocenen Randgebirges gehören zugleich 
als S W .-G renze  dem schon betrachteten Eocengebiet der  Tschitscherei an, 
welches, wie wir sahen, selbst ein hreites, vorzugsweise kalkiges eocenes Grenz
land zwischen dem Kreidegebirge der  Tschitscherei und dem grossen Sandstein
gebiete der  Doppelmulde bildet. W ir  haben demnach hier nur die steilen der  
Mulde zugekehrten und vom Innern der  Mulde aus sichtbaren äussersten Kalk
wände des südwestlichen eocenen Tschitscher  Terrassengebirges  zu berück
sichtigen.

1. D a s  e o c e n e  R a n d g e b i r g e  z w i s c h e n  d e m  P o t e k b e r g  u n d  
d e m  R o s a n d r a b a c h  oder das G renzgeb irgegegen  d e n  T r i e s t i n e r  K a r s t  
bildet ein langes aber schmales und ununterbrochenes Band, welches in seiner 
ganzen ,  etwa sechsstündigen Erstreckung die schrattigen , kluft- und dollinen- 
reichen Rudistenschichten des Karstes vom Meer und den unter dasselbe tau
chenden Mergel- und Sandsteinschichten des nordwestlichsten Muldenfliigels voll
s tändig trennt. Die verhältnissmässig geringe Breite dieses Bandes ist ziemlich 
gleichbleibend; sie nimmt jedoch im Allgemeinen von NW. gegen SO., also zugleich 
mit dem Ansteigen des K arstp la teaus , mit welchem das Ansteigen des Rand
gebirges gleichen Schritt hält,  zu. Jedoch auch in seinen breitesten Partien 
überste ig t dasselbe nicht viel die Breite von 5 0 0  Klafter, ja  es bleibt gewöhnlich 
darunter  zurück. —  Am N W .-Ende s te ig t dasselbe sogleich in steilen W änden 
zunächst direct aus dem Meere auf und erreicht in seinem nordwestlichsten 
Höhenpunkt, dem Potekberg, etwa 500  Fuss. W eiterhin überragen die nackten, 
weissen, steil und schroff abfallenden Kalkfelsen des Randgebirges die sehr haM 
aus dem Meere auftauchenden Sandstein- und Mergelschichten, und tre ten ,  je m e h r  
diese zum Vorschein kommen, desto weiter landwärts vom Meere zurück. In dem
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kaum i/t  Stunde von jenem äussersten Höhenpunkt gelegenen Monte Babizza 
erre ich t das Randgehirgc bereits 623  Fuss Seehöhe und steigt mit d e r  Ruine 
St. Primus auf 870  Fuss.

Einer leichten Einseukung bei Prosecco zufolge hat dasselbe weiter  gegen 
SO. eine geringere  Höhe als das schon auf  dem tieferen Sandsteingebiet lie
gende Contovello mit 791 Fuss. Sehr bald s te ig t  der  Gebirgsrand jedoch  bedeu
tender und er langt im Monte Opchina nördlich über Triest 1247  F u ss ,  iu Monte 
Spaccato östlich über T r ies t  1422 Fuss.

Von einer kleinen südlich von diesem letzteren Berg folgenden Einsenkung, 
durch welche d ie S trasse von T ries t  nach Bassoviza gelegt ist, endlich zieht sich 
das Randgebirge wieder noch weiter aufwärts gegen  die hohen 2 0 0 0  Fuss über
schreitenden Berge bei Grozana. Es streicht jedoch hier sehr bald gegen NO. und 
geht ohne U ntrebrechung in das nördliche eocene Grenzgebirge der T schi t-  
scherei über. In der  Richtung gegen SO. fällt es jedoch in zwei steilen Gebirgs- 
stufen gegen den schluchtartigen oberen Theil des Rosandrabaches ab ,  durch 
den es von dem Hauptkörper des Tsehitscher Terrassengebirges , und somit auch 
vom dem gegen  SO. die Grenze der  Mulde fortsetzenden äussersten Randgebirge 
dieser Landschaft abgeschnitlen wird.

Auf je n e r  ganzen erörter ten  S trecke  repräsen tir t  das Randgebirge eine 
kahle, weisse, nur hie und da mit einer Baumgruppe oder mitsparsamem S trauch
werk besetzte Felswand, welche steil und zum Theil völlig senkrecht,  in grossen, 
klotzig zerklüfteten Schichten gegen das Meer und direct unter das zu Füssen 
des Randes liegende Sandsteinterrain einfällt. Diese Gebirgswand zieht sich 
sammt dem längs der Küste über T riest hinaus streichenden eocenen I lügchverk 
in der  Richtung von NW . gegen SO. continuirlich aufwärts und ragt mit ihrem 
oberen scharfen und felsigen Rande bald in kleineren, bald in g rösseren  Abstän
den über das liefere, völlig ansteigende eocene Sandsteingebirge empor.

Oberhalb des dem Meere zugekchrten und von der  Meeresseite aus s icht
baren Bandes steigt es mehrfach zu kuppenfönnigen grösseren Höhen a n ,  welche 
die mittlere Höhe des Randes um einige hundert Fuss  überragen.

Gegen das Kreidegebirgc des Karstes zu senken sich jedoch die Schichten 
des eocenen Randgebirges gegen eine flache, wellige Einsenkung, von der  die 
Rudistenschichten des Karstes nordwärts in unregelmässigen Wellen bald wieder 
höher ansteigen, bald sich tiefer senken.

Die kahle, weisse Felsenwand des eocenen Randgebirges contrastirt in 
gleichem Grade mit den terrassenförmig über einander ansteigenden, mit üppigen 
W eingärten  bedeckten Partien des angrenzenden S ands te ingeb irges ,  als mit 
den durch Abrutschung der  vegetabilischen Decke, durch Felsstürze und S chutt
massen hervorgebrachlen culturlosen, sterilen wie ausgedörrten Flächen des 
mergelig-sandigen Bodens. Mit ihren gelblich grauen, wie gebranulen F arben 
nuancen und mit dem sparsamen dürren Strauchw erk, das auf  ihnen noch Halt 
findet, gew ähren dieselben ein noch öderes und traurigeres  Bild der Uncultur und 
Sterilität,  als die wildesten darüber ansteigenden Kalkfelspartien.

2. D a s  S t ü c k  d e s  d i e  i n n e r e  M u l d e  begrenzenden eocenen, kalki
gen Randes, welches zwischen d e m R o s a n d r a b a c h e  u n d  S o c e r g a  liegt, 
ist das bei weitem unregelmässigste. Der kalkige Rand ist hier wiederholt 
durch die Schichtcn des inneren Gebietes unterbrochen, welche in das Felsen
gebiet der  Tschitscherei hinaufziehen und mit den mergeligen Ausfüllungen der  
Faltenthäler dieser Landschaft in directestem Zusammenhange stehen. Man kann 
für diese S trecke  in der T hat sagen, dass hier die beiden Landschaftsgebietc 
der Triestiner Mulde und der Tschitscherei in einander greifen.
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Zunächst setzt das Randgebirge aus der  Schlucht des Rosandrabaches wie
der  zu einer mittleren Randhöhe von 1200  Fuss und im höchsten Punkt zu 
1439  Fuss ansteigend bis zur Kirche S. Servolo ohne Unterbrechung fort. 
Zwischen S. Servolo und dem äussersten Nordwestausläufer der  tieferen Höhen
stufe der  Tschitscher Terrassenlandschaft,  welchen der  Höhenrücken des Monte 
Latschna b ilde t,  un terbrich t das Sandste ingebirge in einer Breite von etwa 
l 1/* Stunden den festen Gebirgsrand der  Tschitscherci. Es gre if t  in d ieser  E r 
s treckung gleichsam fingerförmig zwischen die auf einander folgenden Kalk- 
t**rrassen der Tschitscherei e in , wie e9 bereits  in dem Beitrag Nr. V geschildert 
wurde.

Das Sandsteingebirge des inneren Gebietes zieht sich schon zu beiden 
Seiten des Rosandrabaches zuerst in die Kluft des Randgebirges bei Borst, und 
dann in die Schlucht des Nummulitenkalkgebirges gegen Hornakonz hinein, 
in welcher der Rosandrabach seinen mittleren L au f  hat. W eite rh in  greift 
d e r  Hügelzug, der  zwischen dem Rosandrabache und dein T o rren te  Recca hin— 
zieht, von S. Servolo über Castelz hinauf und von Ospo und Gabrovizza auf 
Cernotisch zu in die Spalten des Nummulitenkalkes der  Tschitscherei.  In der  
bedeutenderen Breite von nahezu einer Stunde s teht ferner  das Sandsteingebiet 
zu beiden Seiten des Risanoflusses zwischen Convedo und Cernical, mit den 
zwischen den faltenförmigen, durch das m ergelig  conglomeratische Material 
erfüllten, gegen das Meer sich abwärts ziehenden Spaltenthälern der Nummu- 
litenkalklandschnft der  Tschitscherei in Verbindung. Es greift hier bei Lonche, 
Popech io ,  Xaxigrad, Cristoglia und dicht unter Convedo gegen SO. zwischen 
die zungenförmigen Felsrücken des Nummulitenkalkes ein. Endlich zieht ein 
schmaler Zug der  nonglomeratisch mergeligen Schichten von Gracischie durch 
die Schlucht von Figarolla und stellt die Verbindung her  zwischen dem noch 
zur Tschitscher Landschaft gehörigen Thalgebiet von Valmovraza und dem 
grossen Sandsteingebiet von Triest.

Nicht weit von Gracischie beginnt gerade östlich vom Vereinigungspunkt der  
von Portole und Pinguente herkommenden Strassen der  gegen S W . gekehrte 
Gebirgsrand der  Tschitscherei,  dessen steile Kalkwände auf eine weite S trecke 
die unmittelbare, ununterbrochene Grenze der  Triestiner Eocenmulde bilden.

D ieser  Rand s te igt von Gracischie an ununterbrochen gegen den Monte 
maggiore zu an und repräsen tir t  so bis oberhalb Rozzo wenigstens eine schar f  
markirte, ununterbrochene, feste und hohe Kalkwand, in welcher sowohl die 
Richtung des Ansteigens d e r  Gebiete, die sie trennt, als die quer auf  diese Richtung 
wellige Beschaffenheit derse lben, ihren  Ausdruck findet.

Von einer Meereshöhe von etwa 600  F u ss ,  welche dieselbe in ihrem 
äussersten NW.-Vorsprimg gegen Gracischie hat, steigtdie selbe allmählich an, bis 
sie in dem höchsten Theile des Randes zwischen Czernizza und Rozzo du rch
schnittl ich auf 1 6 0 0  Fuss hält. Auf der  ganzen S trecke jedoch sind mehrfach 
höhere ,  die nächstliegenden unmittelbaren Randhöhen überragende Kuppen auf
gesetz t und andererseits tiefe, unter dem mittleren Niveau der  Umgebung liegende 
Sättel eingesenkt. Solche Höhenpunkte sind vorzüglich d e r  Monte Lukin , der  
Monte Jäschmovizza ober Czernizza, der  Kerkuschberg  bei Nugla. Tiefere Ein
senkungen finden sich zwischen Monte Lukin und St. Q u ir ino , zwischen 
St.  Quirino und Monte Jaschmovizza, endlich oberhalb Nugla. Die Kalk wund 
repräsen tir t  übrigens in Bezug auf ihre dem Sandste ingebiet zugekehrte  F ron t 
eben  so wenig eine regelmässige F läche als in Bezug auf die Contour ihres 
oberen Randes eine einfache Linie. Eines hängt mit dem Ändern meist genau 
zusammen. W o der  obere Rand derselben tiefer eingesenkt e rschein t ,  tr i t t  die

9 *
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Wand meist buchtförmig gegen  NO. zurück, wo er  sich zu höheren. Bergspitzen 
erheb t ,  springt die W and feliriffartig gegen S W . vor. Dadurch und durch die 
höhere E rhebung erscheint diese W and noch w ilder  und überdies reicher an 
landschaftlicher Abwechslung als die regelm ässigere längs des Karstes ober 
Triest hinziehende Kalkmauer. Der physiognomische Grundtypus aber ist der
selbe. E r  ist h ie r  wie dort bedingt durch den Contrast nackter, steiler, weiss
blendender Kalkfelsen mit sparsamen, vereinzelten Strauch- und Baumgruppeu, 
gegen sterile graugelbe,  ausgebrannte, wie Schutthaufen aussehende M ergel 
und Sandsteingehänge und wenigstens zeitweise auch gegen  üppig grüne W ein
g ä r te n ,  untermischt mit Maisfeldern, Olivengärlen und Maulbeerbauin-Culturen. 
Um T ries t  hat jedoch die Cultur scbou vielfach die Sterilität der öden Sandstein- 
hügel verdrängt,  während an den unteren Gehängen der  steilen Wand der 
Tschitscher  Kalklandschaft die traurig graue F arbe und dürre durstige Kahlheit 
der  oft riesigen Schutthalden gleichenden Hügelreihen, das Grün d e r  sparsamen 
C ultu r-O asen  überstimmt. Zu dieser Beschaifenheit träg t  übrigens d e r  jä h e  
Abfall auch hier besonders viel bei. Die Höhe der  Kalkwand ober Pinguenle 
beträg t  nahe 1700  F u ss ,  die obersten Sandsteinhügel reichen etwa bis 
1500  Fuss hinauf. Von dieser Höhe fallen sie in der  S trecke von einer 
Stunde W eges  in das Quietotlial ab ,  dessen Niveau kaum 100 Fuss über  dem 
Meer liegt.

D ie  S t r e c k e  d e s  R a n d g e b i r g e s  z w i s c h e n  R o z z o  u n d  d e m  
G e b i r g s s a t t e l  a m  M o n t e  m a g g i o r e  zeigt im Allgemeinen ähnliche Ver
hältnisse. Nur sind dieselben variirt durch das nahe Zusammentreten von drei 
Gebieten. Die randlichen Kalkgebirge der Tschitscherei,  des Gebietes von 
Pisino und d e r  T riest iner  Mulde convergiren hier und fallen endlich so gu t wie 
zusammen, in dem eocenen Kalkterrain des Monte Gradez und seinen F o rt
setzungen. Dieses Kalkterrain ist aber  einerseits nichts Anderes als der ers te  
Ansatz zu dem zwischen der grossen Sandstein- und M ergelmjsse d e r  beiden 
Dreieckgebiete emportauchenden und sie trennenden diagonalen Kalkrücken 
v o n Bu j e ;  und andererseits eine tiefere und s tä rker  d ivergirende Faltenstufe 
der Tscbitscher Terrassenlandschaft.

W ir  wenden uns nun zur Betrachtung der E ig e n tü m lic h k e i t  des s ü d 
w e s t l i c h e n  R a n d g e b t r g e s  zwischen der  Punta di Salvore und dem D urch
bruch des Quietoflusses durch die diagonale Gebirgswelle von Buje. Der gegen  
NO. gekehrte  Rand des Uujauer Karstes, welcher die eonvergirend gegen den 
Verlauf des Randes der  Tschitscherei verlaufende südsüll westliche feste Kalk
g renze  des Gebietes b ildet,  ste llt  eine ziemlich regelmässige, nur in der  Mitte 
schwach gegen S W . eingebauchte Gebirgslinie dar.

Die Schichten d e r  unteren kalkigen A b te i lu n g  der  Eocenzeit sind hier 
grösstentheils sehr t ie f  in die zwischen dem Kalkrücken und dem inneren 
sandig-mergeligen Hügelgebiet hinziehende grabenartige Längsvertiefung hinab
gerückt. Ja  streckenweise scheinen sie völlig unter die Schichten des 
inneren Gebietes hinabgerulscht oder verschoben, so dass die unteren conglo- 
rneratisch-mergeligen Schichten direct an die Kreidekalke des Bujaner 
Karstrückens grenzen. Trotz dieser Abweichungen zeigt der  ganze Rand 
die auffallendsten Analogien mit dem Südwestranii der Recca-Mulde in d e r  
Ausbildung seiner geographischen Formenverhältnisse. Ausser etwa in der  
kleinen Strecke zwischen Sterna und Cepich, wo die randlichen Eocenkalke in 
g rösserer  Massenentwickelung auf die Höhe des Karstrandes übergreifen ,  tritt 
allerdings das eocene Raudgebirge h ie r  nirgends in der  Art den landschaftlichen 
Charakter beeinflussend und in die Augen fallend h e rv o r ,  wie an so vielen
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Stellen des en tsprechenden Randes der  R ecca-M u ld e ;  aber es zeigt dafür in 
desto auffallenderer W eise dieselbe geographische Form  von kesselförmigen 
Sackthälern ,  welche wir dort zuerst kennen lernten.

W ie im Recca-Gebiet so trennt auch im T rie s te r  Sandste ingebiet ein mitt
lerer Höhenrücken zwei Quellengebiete. Die an den gegen  S. gekehrten 
Abhängen desselben entspringenden Quellen nehmen ihren Verlauf gegen  S W . 
und S. durch das Sandste ingebiet und reissen in dasselbe , je  näher  den 
quer auf die Richtung ihres Laufes s tre ichenden , gegen sie einfallenden Kalk
schichten des kalkigen Randgebirges, um so tiefer ih r  Bett ein. Zugleich 
e rw eite r t  sich auch der  Graben thalartig  und endet endlich an der  Grenze 
zwischen Kalk und Sandsteingebiet in einem bald mehr, bald minder ausgewei
teten tiefer oder se ichter  in das Kreidegebirge e ingebrochenen Kessel. In den 
Klüften oder Sauglöchern dieser Kessel verschwinden die Bachwässer en tw eder  
s ichtbar  oder verrinnen allmählich unbemerkt, wenn der  Kesselboden durch den 
aus dem Sandsteingebiet herbei geführten Bachschotter verdeckt ist. Gerade 
wie im Recca-Gebiet re ich t der  E inbruch entweder nur in das eocene Kalk
g e b i rg e ,  oder wo dieses verschmälert zu Tage  t r i t t  oder ganz fehlt, auch bis 
t ie f  in das Kreidegebirge.

Durch den geognostischen Bau in Verbindung mit den Verhältnissen der  Ab
dachung des Bujuner Karstkörperst tritt jedoch für die grösseren äussersten Rausch- 
häehe ein anderes Verhältniss ein , und zwar ein verschiedenes im äussersten 
W esten  und äussersten Osten des Kreidekalkrückens.

Der bedeutendste Bach des Gebietes in W . der  T orren te  Dragogna 
strömt nämlich allerdings, nachdem er  noch einen bedeutenden Seitenbach, den 
T o rren te  Pigniovaz aufgenommen hat, in der Richtung SW . direct gegen  den Bu- 
janer  Karstrücken, jedoch nicht bis an seinen kalkigen Rand. E rfindet hier aber 
keine Klüfte und Sauglöcher, sondern einen weiten, sanft gegen das Meer ver
flachenden Alluvialboden, der  sich zwischen dem Rande des Kalkrückens und den 
sich immer weiter von denselben entfernenden Sandsteinhügeln des Innengebietes 
ausdehnt und in den Salinenboden von Sicciole und endlich in die Rada di Pirano 
übergeht. Den Thalboden und den Strandliodeu der Salinen hat der  Bach 
mit Hilfe des dicht am Sandsteingebiete umschwenkenden, nicht bis zum Kalkrande 
herantre tenden T orren te  Grivino aufgeschüttet und sich darin sein Bett gemacht.

E r  fliesst demnach von der Stelle an, wo er  zuerst das kalkige Grenzgebirge 
der  T riester  Mulde b e rü h r t ,  ununterbrochen in dem S chuttbe tt ,  welches e r  sich 
selbst gebildet h a t ,  bald dicht an das Kalkgebirge heran tre tend ,  bald sich etwas 
davon entfernend, längs dem Rande hin, bis e r  sich in der  Rada di Pirano in ’s 
Meer ergiesst.

Am westlichen Ende des Kalkrückens gestal tet  sich der Lauf d er  demselben 
zuströmenden W ässer noch anders.

Hier durchbricht nämlich der Torren te  Brazzana und der Quieto nicht 
nur die eocenkalkigen Schichten des Randes, sondern den ganzen Karstrücken 
vollständig in en g en ,  felsigen Schluchtenthälern. Indem der  ßrazzanabach in 
den Quietofluss, welcher auf der Südseite des Gebirgsrückens heraus bricht 
und nun in Valle di Montona auch die Mulde von Pisino durchström t,  etwa im 
zweiten Dritttheil der  Erstreckung der  Quietoschlucht, also mitten im Kalkgebirge 
mündet, werden am östlichen Ende des Bujaner Gebirgsrückens gleichsam zwei 
kleinere isolirte Felsplateaus abgeschnilten.

Nach allein diesem gestalten sich daher die landschaftlichen Verhältnisse 
dieses Randes sehr  wechselnd und mannigfaltig.
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Zwischen der Einmündung dea Torren te  Dragogna in's Meer und d e r  Punta 
di Salvore bildet er  das südliche, niedrige aber steile Ufer eines liefen Hafens der 
Hada di Pirano. Weiterhin erscheint e r  in der Erstreckung von 2 Stunden als 
die höher ansteigende und noch schroffere südliche Thalwand des breiten  Dra- 
gognathales.

Von der  Schwenkung der  Dragogna gegen N. ab ist der bedeutendste mittlere 
Theil dieses Karstrandes durch die kesselförmigen und sackförmig geschlossenen 
Einbrüche seiner obersten Schichten ein Aufnahmsgebiet gew orden für alle 
aus dem Sandsteingebiet von NO. her  gegen  das Randgebirge zuströrnenden 
W ässer.

Ausser dem von W . her  gezählten e r s te n ,  in einen derartigen Thalkessel 
mündenden Bach, dem T orreu te  A rg i l la , w elcher sich, ohne in diesem Kessel zu 
verschwinden, gegen  NW . w endet,  und nach kurzem längs dem Streichen 
des  Randgebirges haltenden Laufe sich in den Torrente Dragogna ergiesst,  kann 
man bis zum T orren te  Brazzana noch fünf g rössere  und drei kleinere, derartig  in 
den etwa 4  Stunden langen Theil des Randgebirges einhrechende Rauschbäche 
zählen. Die mit grünem W iesenwuchs uud theilweise auch mit Mais- und W ein -  
culturen bedeckten Bachgebiete besonders der grösseren Kesselthäler stechen gleich 
lebendig und frisch ab von den nackten , steilen Kalkfelsen des begrenzenden 
Randgebirges, wie von den oft gleichfalls ganz kahlen und dürren Gehängen der  sie 
begleitenden Hügel des inneren Sandsteinterrains.

Endlich erscheint das südöstliche Ende des Bujaner Karstrückens besonders 
ausgezeichnet durch die wild-grotesken Felsenthore des Brazzanabaches an seinem 
Eintritt  in die dieses Gebirge durchziehende Thalschlucht bei der  alten Ruine 
Petra pelosa und des Quietoflusses bei seinem Eintritte in das enge Felsenthal 
zwischen Pinguenle und S. Stefano bei Montona (F ig .  14) .

Die beigebene Ansicht gibt ein Bild von dem landschaftlichen Charakter des 
S üdwestrandes der T r ies te r  Mulde am Einbruch des Brazzanabaches aus dem 
Sandsteingebiete d e r  Milte in den Kreidekörper des Bujaner Karstes.

Fig. 15.

Ruine P e tra  p e ie sa  Ju  B rnziana-T hal swischen P ortole Qiid P iuguen te .

a M e rg -e l-S a n d s te iü -G n ip p e . b C o u g lo r o e ra t-M e r g e l-G r a p p e . c  X n m m aliL eD k ilk . d Coain* »eh le b te n . 
e K a lk e  « Irr u b e re n  HuÜislenzone.
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D i e  g e o g r a p h i s c h e n  F o r m e n v e r h ä l t n i s s e  und der  landschaftliche 
Charakter d e s  i n n e r e n  G e b i e t e s  d e r  T r i e s t i n e r  E o c e  n m u i d e  zeigen 
die grössten  Analogien mit dem schon aus dem Recca-Gebiet bekannten Charakter 
der  grossen Sandsteingebiete I s t r i e n s  überhaupt.

In dem breiteren  Hauptgebiete zwischen dem Brazzanabach und dem Meere 
kommt in der  Vertheilung und G ruppirung  der geographischen Formen sowohl 
das allgemeine Abdachungsverhällniss des Landes gegen  S W .,  als die specielle 
Gebirgsabdachung des Gebietes gegen N W . zum Ausdruck.

D er nordwestlichen Specialabdachung des Gebietes folgt natürlich ganz 
ebenso wie das seitliche Kalkgebirge, nur mit mehr Unregelmässigkeit und Unter 
brechung, das mittlere Hügelland.

W ir sahen das südliche Randgebirge von Buje von 1400  Fuss und darüber 
von der  Gegend zwischen Sdregna , Sterna und Portole an allmählig .abwärts, 
und endlich bei der Punta di Salvore unter das Meeresniveau sinken.

Das nördliche Randgebirge der Tschitscherei sinkt vom Moute Jaschno- 
vitza mit nahe 18 0 0  Fuss bis Convedo auf 6 0 0  und weiterhin das des T riest iner  
Karstes von dem 1422  Fuss hohen Monte Spaccato bis zum Monte Babizza auf 
759  und endlich gegen den Porto Sisliana zu unter das Meer.

Der mittlere höchste Gebirgsrücken des inneren Hügelgebietes ist eben so 
wenig regelmässig in seinem L ängss tre ichen , als in seinen Höhenverhältnissen: 
dennoch zieht e r  im Allgemeinen gleich den Seitenrändern  in der  Richtung von 
SO. nach NW . gegen das Meer und nimmt auch durchschnittl ich in dieser Richtung 
an Höhe ab. Er steigt von Flegi am linken Ufer dcsBrazzanabaches sogleich über 
Salise hinaus auf nahe 1400 Fuss an und sl reicht zuerst in einem bald etwas tiefer 
e ingesenkten, bald zu höheren Kuppen erhobenen Rücken, bis zur Strassenhöhe 
bei Gradigne östlich von dem 1494 8 Fuss hohen Monte Semi.

Von da schwenkt er gegen  N. ein und hält diese Richtung bei,  indem er  
bis zum Vereinigungspunkt der auf ihn hitiziehendcn Strasse von Portole mit der 
von Pinguente herkommenden auf nahezu 1000  Fuss herabsinkt.

Von da an hält e r  eine S trecke weit steil gegen N W . und d reh t e rs t  w ieder 
gegenüber von Convedo, wo er  beiläufig auf 600  Fuss herabgesunken sein mag, 
in eine andere Richtung, nämlich in die gegen W S W .u m , die sich allmählig in eine 
direct westliche verwandelt, ln  dieser Richtung steigt e r  w ieder fortdauernd an 
und erre ich t  endlich in Monte Paugnano wieder die Höhe von 1278  Fuss. Nach
dem e r  noch ein gutes Stück gegen W . gerichtet geblieben und sich in dem 
Strassensattel unter Monte bedeutend gesenkt hat, r ich te t er sich wieder gegen 
N W . ,  erreicht über Gason den 1112  Fuss hohen Punkt S. Donato, und endlich 
nachdem er  noch einen Bogen von der  Richtung S W . nach NW. gemacht, in dem 
360*72 Fuss hohen Vorsprung der  Punta Ronco das Meer.

Dieser lange gewundene Höhenrücken bildet für die der Hauptabdachung des 
ganzen Landes gegen S W .  folgenden Quellen- und Bachrichtungen die W asser
scheide gegen die d e r  Nebenabdachung des Gebietes selbst nach N W . folgenden 
Wasserläufe.

Überdies aber ist e r  zugleich der Ausgangspunkt für die in der  Richtung gegen 
NW . sich abzweigenden N ebenrücken , zwischen welche die Bachgräben einge
rissen sind. Direct von ihm gegen NW. zweigt sich nur der  einzige von Cossian- 
zich über Pobhego nach Capo d'istria s treichende Nebenrücken ab und es ent
springen von ihm nur die Zuflüsse und Quellen des bei derselben Stadt mündenden 
T orren tc  Cornalunga.

Die übrigen Nebenrücken des nördlichen Gebietes und die zwischen ihnen 
eingeschnittenen Bäche und Thäler,  welchc gegen N W . oder W . verlaufen, ziehen
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aus dem faltig terrassenförmigen Randgebiet der Tschitscherei als die nörd
lichsten von den unteren Gehängen der Karstränder dem Meere zu. Der hei 
Villadol entspringende Risanofluss, der von Ospo herkommende Reccabach und 
der  Rosandrabach, welcher mitten im Gebiet der Tschitscherei entspringend , die 
Spalte von Hornakonz durchbr ich t ,  sind die bedeutendsten W ässe r  dieser 
Fallrichtung. Es schliessen sich daran noch die beiden kleineren bei Longera 
und Cattinara dem Sandsleingebirge entquellenden Räche, welche sich in T riest  
vereinigen und in’s Meer ergiessen, der  T orren te  di setie fontane und der 
Torren te  Farneda. Von den übrigen kleineren Bächen dieses Terrains richten 
sich natürlich die meisten nach den in verschiedenen Richtungen sich verzwei
genden Nebenrücken des Hügellandes, zwischen denen sie ihr Bett gefunden 
haben.

Direct in der Richtung der  Specialabdachung des Gebietes gegen N W . ist 
aber auch, gleichsam einen Übergang zwischen den beiden Abdachungsrichtungen 
vermittelnd , der untere Lauf und die Ausmiindung in's Meer der  beiden bedeu
tendsten westlichen Bäche des südlichen Quellengebietes des mittleren Haupt
rückens gewendet. Der obere Lauf des Torren te  Dragogna und des ihm zuflies- 
senden T orren te  Argilla, sowie der  obere Lauf des T orren te  Grivino sind direct 
gegen  S W . ,  also der  allgemeinen Gebirgsabdachung folgend gerichtet? Beide 
wenden sich jedoch nach N W . in die Richtung, welche die beiden nördlicheren 
kleineren Bäche derselben Quellgcbietsseite der Torren te  Puja und der  Torren te  
Aquaria bei Pirano während ihres ganzen Laufes einhallen.

Die acht versiegenden Rauschbäche der Sackthäler des nördlichen Bujaner 
Karstrandes zwischen dem Torrente Argilla und dem Torrente ßrazzaiia, so wie 
der  T o rren te  Rrazzaua selbst sind in ihrem Lauf vollständig von der südwestlich 
stufenförmig oder wellig absteigenden Landesabriachung abhängig.

D er Lauf aller d ieserBäche zeigt zugleich auch die Hauptstreichungsrichtung 
der vom mittleren Hauptrückpn sich abzweigenden Nebenrücken a n ,  zwischen 
welchen die Bäche von ihren Quellgebieten an ,  ihre Gräben und Thalbetten ein
gerissen haben. Die durchaus in der  Hanptanlage mit der  Richtung der beglei
tenden Bäche harmonirende Längsrichtung dieser Hügelzüge wird nur bald mehr, 
bald w eniger  modificirt durch die von ihnen selbst wieder sich verästelnden 
Nebenrücken dritter  und vierter Ordnung.

Nach allem diesem ist es natürlich , dass die Unregelmässigkeit der  nord
westlichen Grenzlinien dieses Gebietes mit dem Meere abhängig ist von den 
geographischen Erscheinungen, welche von der  nordwestlichen Gebielsabdachung 
abhängig sind. Mit anderen W orten, die drei grossen Buchten derR ada  di Pirano 
mit Porto Rose,  die Bucht des Valle di Stagnon und Valle in Campi bei Capo 
d'Istria und das Valle di Muggia greifen in der  Richtung der  Thalgebiete der 
bedeutendsten Bäche mit] südöstlichem bis nordwestlichem Laufe ein und die die 
Buchten begrenzenden Vorgebirge und in’s Meer vorspringenden Punkte sind die 
directen Fortsetzungen der die Bäche begleitenden Nebenrücken.

Diese Richtung aber und die Zahl der  Bäche ist in überwiegendem Mass 
schon in den gegen NW. in das Sandsteingebirge vorgreifenden, auseinander g e 
spreizten Kalkfelsstufen der  Tschitscherei angedeutet,  welche unter dem Sand
steinboden fortsetzen.

ln  diesem ganzen Hügelgebiete, dessen geographische Anordnung wir in 
seinen Grundzügen erörter t  haben , bleibt der  landschaftliche Charakter fast durch
aus der  gleiche. Er wird eben nur an den Grenzen modificirt.

An der  N W .-G renze ist es das Meer, an der S W .-  und NO.-Seite sind es die 
kalkigen Randgebirge, die in der  oben ausgeführten W eise den phyaiognomischen
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Charakter der  Landschaft beeinflussen. Ein W echsel von wobl bebauten breiteren 
Hiigelrücken, terrassenförmig ausgearbeiteten oder durch die N atur schon stufen
förmig angelegten Thal- und Grabengehängen oder erweiterten Thalbetten mit 
öden,  g rau e n ,  ausgebrannten Berggehängen wiederholt sich fast mit jeder  Stunde 
W eges ,  die man in dem zwischen inneliegenden Terrain zurücklegt.

In dem Gebiete zwischen dem Felsenthor des Quieto bei P inguente und der 
S trassenhöhe am Monte maggiore ist die scharfe T rennung  der  beiden Sandstein- 
g eb ie te ,  welche bis dahin durch den Bujaner Karstrücken gegeben  w a r ,  auf
gehoben.

Dennoch deutet auch hier ein un ter  dem Sandsteingebiet wieder hervor
tretendes K a lk g eb irg e , welches den grösseren Theil der  bezeichneten S trecke 
einnimmt, die Fortsetzung jenes  Diagonalrückens an.

Nur zwischen dem Felsenthor und dem Orte Grotta im Fiumera-Thal ist das 
Sandsteinmaterial d e r  beiden Gebiete ganz nahe aneinander gerückt und nur 
durch den Quietofluss und sein Bett getrennt.  Schon vor Grotta kämmen die 
Nummulitenkalke im Thale wieder zum Vorschein und bald auch die tieferen 
Eocenkalke und endlich auch die Kreidekalke der  oberen Rudistenzone. Letztere 
bilden zwischen Grotta und Cottle das steil und hoch aufsteigende östliche Ufer 
des Torren te  Fiumera.

Fas t  rings um diesen isolirt emportauchenden Kreidestock legen sich die 
Eocenkalke an und bilden, indem sie bei Cottle die Bachufer verlassen, allein die 
Fortsetzung des trennenden Kalkgebirges, welches sich ununterbrochen bis Go- 
regnavas fortzieht und sich derartig  e rw e i te r t ,  dass es den grössten Theil der  
äussersten Südostspitze des Triester  Muldenhodens bildet. Es ist dies das schrattige 
Kalkgebirge des Monte G radez ,  welches zugleich auch eine nähere Verbindung 
der  Tschitscher Terrassenlandschaft mit diesen grossen Sandsteingebirgen ver
mittelt, indem es gewissermassen wie eine unterste in diese Gebiete hineinragende 
Kalkstufe je n e r  terrassenförmigen Kalklandschaft erscheint.

Darum hat. auch der  zwischen dem Gradezgebirge und der  steilen südwest
lichen Gebirgskante der  Tschitscherei sich liinziehende Mergel-Sandsteinzug, 
welcher von dem Monte Maggiore-Sattel her  über Dolegnavas und Lupoglavo bis 
Rozzo zu verfolgen is t ,  und dort mit der  Hauptsandsteinmasse des Gebietes 
zusammenhängt, schon ganz den Charakter der schmalen Längsthäler der  Tschit
sc h e re i ,  obwohl e r  wegen der  directen Verbindung zugleich auch als der  
äusserste  verschmälerte Südost-Ausläufer des T r ies te r  Dreieckgebietes betrachtet 
werden kann.

b) Des Muldenflügels von Fisino.
Nachdem das zwischen dem Strassensattel des Monte maggiore und dem 

Felsenthor des Quietothales bei Pinguente gelegene Stück d e s  n ö r d l i c h e n  
R a n d g e b i r g e s ,  welches den beiden Muldengebielen gewissermassen gemein
sam ist, noch im Anschluss an das vorige Gebiet so eheu behandelt wurde, erübrig t 
e s ,  zunächst die Verhältnisse der Fortsetzung dieses Muldenrandes, welche 
durch die Südseite des bis zum Meere verlaufenden Bujaner Karstrückens gebildet 
wird, zu erörtern.

Das kleine südliche vom Quieto abgeschnittenc Gebirgsplateau von Sovignaco 
mit 6 0 0 — 7 0 0  Fuss Höhe bildet den untersten Theil dieser Grenze. Die Kalk
schichten fallen in diesem Theile des Randgebirges noch ziemlich flach und das 
Material des inneren Gebietes greift in der  Art über denselben hinauf, dass der 
zu der Höhe von 906  Fuss sich erhebende Sandsteinrücken mit dem Orte Sovignaco 
jene fast völlig verdeckt.

K . k . g e o lo g is c h e  R eichgan ata lt. 14 . B aad. 1 3 6 4 . 1. H eft .
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Nur zu beiden Seiten des zwischen diesem abgesonderten Gebirgsstock 
und dem Hauptrücken des Bujaner Karstes herausbrechenden Quietoflusses treten 
die hellen Kreidekalke der  oberen Rudistenzone in grotesken Felspartien hervor 
und beherrschen den Charakter der  Landschaft.  Auf ihren oft zu abenteuer
lichen Felsformen zerklüfteten Bänken, ruhen in regelmässigen Bänken die 
Schichten der Eoeenkalke. Jedoch  nur au f  die kurze Strecke zwischen Sirotichi 
bei Sovignaco und Gradigne westlich von dom unter dem äussersten iiberhän- 
genden Eckfelsen des Quietoausgangs liegenden Schwefelbade la Grotta di
S. Stefano tre ten  die südgekehrten W ä nde  dieses Randgebirges über das vorlie
gende Sandste ingebiet hervor. Gegen Portole zu steigen die dicht am Kalkrande 
hinziehenden Sandsteinhügel zu solchen Höhen an ,  dass sie die steilen durch 
einen tiefen, zwischen eingerissenen kluftartigen Längsgraben davon getrennten 
Kalkgehänge des Randgebirges verdecken. Dieses Verhältniss herrsch t  bis Uber 
Buje hinaus vor. Nur stellenweise sieht man die weisse Kalkmauer des Bujaner 
Karstes auf dieser S trecke zwischen oder Uber den graugelben Sandsteinhügeln 
und den dieselben bedeckenden Weingarten durchglänzen. Die eocenen Kalk- 
schichten des Randgebirges selbst aber fehlen hier entweder ganz oder kommen 
nur ganz in der  Tiefe des trennenden  Längsgrabens zwischen den Kreidekalken 
und den conglomeratischen Schichten des Sandsteingebietes zum Vorschein, und 
nehmen somit gar  keinen Antheil an der  Gestaltung der  landschaftlichen Ver
hältnisse.

Erst nordwestlich von Buje tr itt  das eocene Randgebirge wieder deutlich 
unter dem Conglomerat und Sandsteinmaterial des  äussersten N W .-W inkels  des 
inneren Gebietes hervor. Es zieht sich hier an die sanften gegen  S W . ver
flachenden Gehänge des Bujaner Karstes anlehnend am Torrento  Patocco hin 
und dessen Bett bildend gegen  Petiovia und schliesst h ie r ,  indem es sich mit 
dem eocenen Kalkgebirge des längeren Südwestrandes verein ig t,  das Innergebiet 
d er  Mulde von Pisino ab. Von Petrovia s treicht es weiterhin dem Karstrücken 
entlang gegen  das Meer, und trennt auf diese W eise  vollständig die höhere  W e l
lenstufe des Bujaner Karstes von dem n iedrigeren und in flacheren W ellen  
gegen  das Meer sich senkenden grossen südwestlichen Istrianer Kreidelande. 
Die eocenen Randgebirgsschichten des äussersten Nordgipfels des Pisinenser 
Muldengebietes liegen also in der  flach ausgezogenen äussersten Einsenkung zwi
schen jenen beiden Kreidekarstgebieten. Sie stimmen hier  sowohl durch ihre 
sanft wellige Lagerungsform, als auch durch ihre sehr  ähnliche petrographische 
Beschaffenheit, mit dem karstartigen Charakter der  seitlichen Gebiete derart  
überein, dass sie landschaftlich nicht hervortreten, sondern nur bei genauer 
Untersuchung zu unterscheiden sind.

D e r  s ü d w e s t l i c h e  M u l d e n r a n d ,  welcher vom Meere bis zum Lago 
di Cepich r e i c h t , ze ig t eine grössere  Mannigfaltigkeit der  geographischen 
Formenverhältnisse und ein ausgedehnteres Auftreten der eocenkalkigen Grenz
schichten. W egen der flacheren Lageruugsverhältn isse zeigt das eocene Rand
gebirge hier jedoch fast nirgends die charakteristischen Bergformen, welche am 
Südwest-  und Nordrand des Recca-Gebietes und im Bereich der  Tschitscher 
Terrassenlandschaft in so hervorstehender W eise  die Physiognomik der  Gegend 
beherrschen. Es nimmt jedoch wenigstens zu beiden Seiten des Quietothales in 
der nordwestlichen Partie des Gebietes grössere  Flächen ein und in dem 
weitausgedehnten eocenen Kalkgehiete der  Gegend um Verteneglio erinnern 
die höheren Hügel wohl zuweilen an die Bergformen jener  charakteristischen 
Nummulitenkalk-Landschaften. In der  Breite von drei Stunden tr it t  die F o rt
setzung dieser Schichten zu beiden Seiten des Quieto zwischen den Sandstein-
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und Mergelchichten des Innern und den bis zur Mündung des Chervas- und 
des Portolebaches in den Quieto zu beiden Seiten noch als Uferwände hervor
tretenden weissen Kreidekalken, als ein die so mannigfaltig aus- und eiasprin- 
genden Kalkwände ununterbrochen bedeckender oberer randlicher Gebirgssaum 
zu Tage.

Auf dem linken Quieto-Ufer verschmälert sich das eocene Kalkgebirge, 
welches zwischen Montona, Legovich und Caroiba noch eine bedeutende Aus
dehnung hatte, beträchtlich. Auf der  Strasse zwischen Caroiba und Terviso greift 
es mehrfach gegen S W . in kleinen Zipfeln über das sanft ansteigende K reidege
birge der südwestlichen Halbinsel hinauf. Nirgends jedoch hat es au f  dieser ganzen 
S trecke  einen bemerkbaren Einfluss auf die Gestaltung und das Aussehen 
der  Gegend. N ur das breite, karstartige, mit ro ther  Erde fleckweise bedeckte, sauft 
gewölbte niedrige Kreideland des Südens und die dicht von seiner Grenze 
hoch ansteigenden grauen Sandsteinhügel der oberen E oceng ruppe ,  bestimmen den 
Charakter, der  Landschaft.  Noch mehr in Hintergrund tritt  das eocene Randgebirge 
zwischen Terviso und Pisino, wo es nur in sehr schmalem Streifen längs der  g ra-  
benartigen Grenzlinie zwischen dem Sandsteine und dem Kreidegebiete zu T ag e  tr itt .

Von Pisino zieht es sich w ieder  mehr gegen die Höhe des Kreidegebirges 
hinauf und begleitet dann ununterbrochen von Ragovichi an ,  über K uhari,  Baxi, 
Toucich, Madalensich, Lanza, Renich, als eine tiefer gelegene schmale Grenzzone, 
die hoch ansteigenden Conglomerate und Mcrgelschichten der  inneren Mulde bis 
zum Arsathale. Hier tr itt  es auf d e r  Höhe des rechten Arsa-Ufers in ziemlicher 
Breitenausdehnung unter  dem Sandsteingebirge hervor und begleitet dasselbe 
von Belusich bis Orsanich am Zabodbach. Auch auf d ieser ganzen Strecke 
erlangen die Schichten der  randlichen Eocenkalke nirgends bedeutenden Ein
fluss auf  die Formenverhältnisse der  Gegend. Sie treten zurück gegen  die vor
liegenden hohen Sandsteinrücken des Innern und das weitausgedehnte plateau- 
artige Kreideland im Rücken.

Das Stück des SW .-Randes zwischen dem Durchbruche desArsathales und 
der  au Tiefe zunehmenden Kluft, welche sich vom Cepichsee über Vosilla in den 
Janggezogenen Porto di Fianona v e r lä n g e r t , gehört zu g le icher Zeit auch als 
Nordrand dem südlichsten eocenen Hauptgebiete der istrischen Halbinsel an, 
welches wir zu behandeln haben, der Alboneser Landschaft. Im Süden des Lago 
di Cepich vereinigt sich das Randgebirge der  südwestlichen Längsseite des Drei
eckgebietes mit dem Randgebirge der kurzen Ostseite und man kann den eocenen 
Kalkberg Monte Versag am steilen Nordgeliänge der  Porto di Fianona als SO.- 
Spilz auffassen gegenüber  dem N W .-S p itz  der  Laterna von Salvore.

Auf der kurzen S trecke zwischen dem Arsathal und dem Cepichsee senkt 
sich der  niedrige aber felsige, theils kah le ,  theils mit dichtem Gestrüpp über
wachsene Kalkrand un ter  eine weite theils morastige, theils canalisirte und mit 
Maisfeldern und W eingärten bedeckte Ebene, welche einst Seeboden war. Der 
Rand wird zum grösseren Theil aus Felsen des hervorbrechenden Kreidegebirges 
geb i ld e t , ober welchem unmittelbar die Schichten des eocenen Randgebirges 
l ie g e n , die sich gegen S. zu dem grossen Kalkgebict des Albonenser Karstes 
ausdehnen.

Aber auch nördlich gegen die Alluvialehene von Tupliaco zu stossen am 
unteren Rande des Kreidestriches noch die lieferen Schichten des eocenen 
Randgebirges hervor. Ganz augenscheinlich ist es dem nach , dass die ziemlich 
sanft nördlich yerflächeuden Schichten der  Eocenkalke wenigstens auf  eine gute 
S trecke  hin noch die d irecte Unterlage dieses Alluvialbodens bilden.

10
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Der unmittelbare Südrand des Lago di Cepich selbst wird n u r  vom eocenen 
Randgebirge umfasst.

Iri diesem ist auch die Spalte e in g ese n k t , welche den östlichen Rand des 
Gebietes abgrenzt,  und welche für den Wasserstand desS ees  als Regulator dient. 
Die Eoeenkalke nehmen schon hier dicht an den Ufern des Sees den Charakter 
eines n ied rigen ,  aber  nichts desto weniger steilen und wilden Karstlandes an ,  zu 
dem sie sich in dem südlich gelegenen Plateau ausbreiten.

An dem langen Südwestrande der  Mulde von Pisino knüpfen sich von selbst 
Vergleichungen mit dem Bau der  entsprechenden Ränder des T r ies te r  und des 
Recca-Gebietes.

ü i e  Analogien wie die Abweichungen fallen d e m , der  aus der  geologischen 
Karte zu lesen versteht, sogleich in die Augen.

Es wiederholt sich nämlich hier die Erscheinung , dass eine Reihe von aus 
dem innern Gebiet gegen den Südwestrand strömenden Wässern in denselben 
einbrechen hier in nochgrossart igererem M assstabe als dort.  Es sind hier nämlich 
nicht nur  kleinere Bäche, sondern die bedeutendsten Bäche und Flüsse des ganzen 
Gebietes sind es, welche hier ein ganz ähnliches Verhalten zeigen.

Aber nur verhältnissmässig eine geringe Anzahl d ieser  W asser brechen 
in kesselförmigen oder sehluchtartigeri, sackförmig abgeschlossenen Einsenkungen 
des Randgebirges ein und verschwinden in den Sauglöchern und Klüften seines 
Kalkbodens wie mehrere kleine Räche zwischen Caroiba und Terv iso ,  unter 
welchen der  von Caschierga kommende Marganizabach der  bedeutendste ist und 
vor allen der  berühmte Foibabach mit dem grossartigen Saugloch des engen 
schluchtartigen Kessels unter Pisino.

Die meisten und bedeutendsten W asser des Gebietes brechen nicht nur in 
das eucene Randgebirge ein , sondern durchqueren das ganze diesseits liegende 
Kreidegebirge bis zum Meere.

Sie lliesssen in langen, offenen Querspalten durch  das b re i te ,  wellige Karst
land des südlichen Is tr iens , in aus dem Material des Innergebietes selbst auf
geschütteten Betten.

Diese Art der  Ausbildung haben besonders der Quietofluss im NW. und der 
Arsafluss im SO. des Gebiets. E twas abweichend davon sind wiederum der 
nördlichste, der  südlichste und der  in der Mitte zwischen beiden in das Kalk
gebirge  eindringende Bach.

Der nördlichste der  T orren te  Patocco, der  ganz in der  Nähe des Endes der 
äussersten N W .-S p itze  des Eocengebieles iin Hafen vonürnago ausmündet, du ich-  
bricht natürlich auch nur noch auf kurze S trecke das Kreidegebirge und hat 
einen längeren Mittellauf in einer nicht sehr tiefen Kluft des eocenen Kalkgebirges. 
Der mittlere , der  Torrente Draga zeigt die merkwürdigste Abweichung. Sein 
L au f  und Aufnahmsgebiet im In n ergeb ie te is t  zu kurz und klein, als dass e r  sich 
in d e r  ganzen langen Klufl ,  welche zwischen Orsera und Rovigno in dem Canale 
di Lemme ari’s Meer ausgeht,  einen undurchlassenden Boden von aufgelöstem 
Sandste in-  und Mergelmaterial hätte aulschütten und so die Spalten-  und Quer
klüfte des Bodens der  Hauptspalte hätte verstopfen können.

D er  Bach, w eicherauf  dem seiner Einbruchsstelle in 'sKrcidegebirgezunächst 
liegenden W egsstück  innerhalb der  Spalte  nach den Einzeichnungen der  General
stabskarte zeitweise sechs Mühlen getrieben haben m u s s , verschwindet nördlich 
von Antiquana, kommt aber  südlich wieder zum Vorschein und verschwindet 
in der  Nähe von K reuzerb reg lr  w ieder ,  um nicht mehr über Tags zu treten.
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D er  südlichste der  drei in Rede stehenden Räche ist der  Torren te  Bogli- 
unsiza. Dieser ergiesst sich in einen grossen, zwischen dem südwestlichen und 
östlichen Kalkrand eingesenkten Kessel und bildet den Cepichsee. Von diesem 
aus w eiter  zieht sich jedoch eine Kluft durch das eocene Randgebirge ,  welche 
später auch in das hohe östlich vorliegende Kreidegebirge bis unter dasM eeres-  
uiveau einschneidet und so das Valle di Fianona bildet. Der dem See zunächst
liegende Theil dieser Kluft liegt jedoch höher, als der  je tz ige  normale S tand des 
W asserspiegels des See 's  ist.

D e r  ö s t l i c h e  R a n d  des Gebietes zwischen demValle di Fianona und dem 
Strassensattel am Monte maggiore ist verhältnissmässig einförmig.

Derselbe wird gebildet durch die steile W estfront des höchsten Berges im 
Laude, des 4410  Fuss hohen Monte maggiore und seiner südlichen Fortsetzung, 
die noch auf dem Sissol, dem Höhepunkt des scharfen Kammes, der  mit dem  Monte 
Versag nach W . ,  S. und 0 .  steil abstürzt bis zum M eeresn ireau , 2851 Fuss 
misst.

Längs dieser F ro n t ,  aber nur im S. des Sissol die Höhe der  Kammschneide 
erreichend, zieht in steilen nackten W änden das eocene Randgebirge hin.

Gegen N. von Cepichsee beginnen die fast völlig senkrechten W ände der  
Gocenkalke sich ein wenig gegen W. zu neigen und das Randgebirge baucht 
zu gleicher Zeit auf der  S trecke  zwischen Villanova und Vragna , dem sich in 
dieser Richtung mehr und mehr ausdehnenden aber steil gewölbten W estgehänge 
des Monte maggiore fo lgend, gegen W . aus.

Auf der  S trecke  zwischen Valle di Fianona und Villanova verdeckt ein nicht 
unbedeutender S trich von Schichten der oberen Gruppe die Nummulitenkalk- 
wände stellenweise bis nahe hinauf zum höchsten Grad, so dass stellenweise nur 
die höchsten Steilwände und der  frei gewaschene Fuss des Randgebirges zum 
Vorschein kommt.

So hoch hinauf steigt das wüst verbrochene, über einander gestürzte und 
starke Abschüttungen bildende Material der  oberen Gruppe nur bis in die Gegend 
des Cepichsee’s.

Von Mallacrasca an hält es sich schon fast ganz am Fusse der  Kalkwand und 
silzt nur in kleineren Partien auch noch höher oben auf. Von Carlovich an lässt 
es bis über  Susgnevizza hinaus selbst am untersten Grenzrand mit d e r  weiten 
Ebene des Bogliunsizabaches mehrfach und selbst auf grössere Strecken gänzlich 
aus. Erst zwischen Maurovichi und Pikulich greift es noch einmal etwas bedeuten
der  an der  hier stark gewölbten Kalkwand hinauf.

Die ganze Kalkwand zwischen Susgnevizza und Vragna hat einen durchaus 
wilden und steilen Karstcharakter, dessen Wildheit noch vermehrt wird durch eine 
Reihe tief  in dasselbe eingerissener Schluchten, welche dem Bogliunsizzabach zu
gehen. Die nördlichsten dieser Schluchten gehen schon von der  Grenze mit dem 
äussersten SO.-Zipfel des Tschitscherbodens aus und vereinigen sich mitten im 
eocenen Kalkgebirge zu der  tiefen grösseren Kalkschlucht, aus welcher der  Bach 
in das Sandsteingebict tritt.

D a s  I n n e r g e b i e t  d e r  M u l d e  von Pisino zeigt bei Weitem m ehr Man
nigfaltigkeit und Abwechslung in der  Gestaltung der  geographischen Formen und 
d e r  Landschaft als das seiner Schwestermulde, obgleich ihm die nahe Berührung 
mit dem Meere abgeht. Dies hängt zum grössten Theil zusammen mit der  beson
deren Art seiner Abdachungsverhältnisse, zum Theil mit der  Beschaffenheit 
seiner kalkigen Unterlage und zum Theil endlich auch von der Verschiedenheit 
der  umgebenden Kalkgebirge.
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Die Verhältnisse der  Abdachung des Gebietes sind vorzugsweise maassgebend 
für die Hauptgestaltung seines W assernetzes, für die Richtung seiner Haupt
wasserläufe insbesondere. W ährend  sich in der  Richtung der  Wasserläufe d e r  
Mulde von T ries t  nur zwei Abdachungsrichtungen erkennen liessen , sind hier 
drei ganz deutlich nachweisbar, eine westliche bis nordwestliche, eine südwestliche 
und eine südöstliche. Die südwestliche ist die Hauptgebirgsabdachung des 
alpinen Systems, zu dem das Küstenland gehört.

Ihr folgen alle d irect und in mehr oder minder senkrechter Richtung auf 
den mittleren Theil des Südweslrandes zuströmenden B ä c h e , also insbesondere 
d e r  MargaDizabach, der  Dragabach und d e r  Foibabach. D er Quietofluss selbst 
nimmt, indem er dein Innengebiete angehört ,  d. i. im Valle die Montona eine 
mittlere Stellung e i n ; gleichsam die Diagonale zwischen beiden Abdachungs
richtungen.

Sein Hauptzufluss aus dem Innergebiet der  T orren te  Bottonega hat schon 
ganz und gar  die Nordw estr ichtung, welche wir bei Behandlung der  T ries te r  
Mulde bereits kennen lernten und als die Richtung der  speciellereri Landesab
dachung bezeichneleu. Dieser Richtung entspricht vollkommen der nördlichste 

grössere  Bach des Gebietes der Torren te  Patoceo.
Einen südöstlichen Lauf endlich zeigen zunächst die Hauptquellflüsse des 

Arsaflusses, der  Zabodhach und der  Velky Potok, der Pusertskybach, welcher sich 
in den Sümpfen der  Ebene von Tupliaco verliert, und der T o rreu te  Bogliunsiza, 
w elcher den Lago di Cepich bildet und sammt diesem für den gewöhnlichen 
W asserstand, wohl unterirdische Abflüsse nach dem Meere haben mag.

Die landschaftlichen Verhältnisse dieses Gebietes sind im Vergleich zu den 
Verhältnissen, welche die Mulde von T riest in ihrem Innern zeigt, im Allgemeinen 
übereinstimmend und gleichbleibend. Sie ändern sich nur dort,  w odurch  bre itere  
Ebenen wie die, welche der Quieto, der  Bogliunsizabach, d e r  Foibabach und die 
Arsa bildet, breitere Flächen gewonnen sind für Feldcultur, und dort wo in den 
Thälern die un teren  W ände durch die zum Vorschein kommenden Kalkschichten 
einen w ilderen, felsigen Charakter annehmen, wie im Thal vom Moiferini, von 
Visinada, von Martiantschak und Gherdosella.

Den grössten Contrast in landschaftlicher Beziehung zeigt wohl der  süd
östlichste Theil des Gebietes,  wo sich die s teilen, kahlen Kalkwände des 4400  
Fuss hohen Monte raaggiore über die tiefe Einsenkung des Lago di Cepich 
erheben.

B . Geologische Verhältnisse.

a) Stratigraphie.

Bei der  Betrachtung dieser Verhältnisse müssen wir uns in der  gleichen 
W eise wie im Recca-Gebiete vorzugsweise an die Ränder der  Mulde halten ,  da 
gewöhnlich nur hier die ganze Reihenfolge der  Schichten zu Tage tritt und die 
Verbreitung der einzelnen Glieder sich nur entlang den Rändern verfolgen lässt. 
Unter den Randgebieten des T ries te r  Muldenflügels sind von speciellerem Inter
esse besonders der  südwestliche Rand zwischen Punta di Salvore und dem Fel
senthor des Quietothales bei Pinguente und die kleine Partie von T orren te  
Fiumera zwischen Praszna und Cottle. Nur wenige günstige Punkte für die 
Beurlheilung der  charakteristischen Ausbildung einzelner Schichten bieten im 
Ganzen der  nordöstliche Rand zwischen Monte Babizza und Borst und die Grenz- 
wände gegen das Tschitscher Terrassengebirge.
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Im Muldenflügel von Pisino bat der  südwestliche Rand ein höheres Interesse 
durch die reichere Vertretung von Petrefactenfundorten; jedoch auch der  nörd
liche und östlicheRand zeigen wenigstens stellenweise jede  der Hauptschicbten in 
deutlicher Ausbildung.

Überdies tritt h ier an einem Punkte inmitten des Sandsteingebietes die 
ganze Schichtenreihe in deutlicher Ausbildung zu Tage.

W enn auch stellenweise einzelne Schichtenglieder undeutlich ausgebildet 
sind oder gänzlich auslassen, so ist doch an jedem  der  genannten Ränder an 
mehreren Punkten die normale Schichtenreihe der E ocenper iode, wie wir sie 
bisher im Recca-Gebiet am vollständigsten kennen lernten, jedoch auch im Spal
tengebiet von Buccari und im Tschitscher Boden nachweisen konnten , deutlich 
vertreten, ja an vielen, in Bezug auf manche S ch ic h ten  noch bei weitem reicherer 
und charakteristischer Ausbildung als an irgend einem der früher bekannt 
gegebenen Orte.

Als normale Schichtenfolge müssen wir daher auch für dieses Terra in  die 
glciche wie in den früheren Gebieten voranstellen.

Unterschiede ergeben sich erst in der  Art und W eise der specielleren Aus
bildung der  einzelnen Glieder.

W ir  haben demnach auch h ie r:
a)  in der G ruppe der  Kalksteine

1. Cosina-Schichten ;
2. M ilioliden-oderForaminiferenkalke;
3. Borelis- oder Alveolinenkalke ;
4. Nummulitenkalke;

b )  in der  sandigmergeligen Gruppe:
5. Pefrefactenreiche Mergel und Conglomerate ;
6 . Petrefac tenarm e Sandsteine und M e rg e l ;

also in je d e r  der beiden Gruppen wieder eine untere und eine obere Abtheilung 
zu unterscheiden.

ct. Untere Schichtengruppe oder Gruppe des Bandgebirges.

Die Verbreitung der  Gruppe im Ganzen zu erör teren ,  wäre überflüssig, da 
dieselbe der Hauptsache nach mit der im geographischen Theile  gegebenen  Ver
breitung der  Muldenränder zusammenfällt. Einzelne etwa noch nicht erwähnte, 
aus dem mittleren Theile der  Mulde emportauchende Felspartien der  Eocenkalke 
aber w erden am geeignetsten  ers t  bei Gelegenheit der  folgenden E rör te rung  der 
speciellen Glieder der Gruppe berücksichtig t werden.

1. C o s i n a s c h i c h t e n .

I m M u l d e n f l ü g e l  v o n  T r i e s t  sind Repräsentanten der  tiefsten Abthei
lung der Kalkgrnppe in m ehreren langgezogenen schmalcn, m ehr oder minder 
weit von einander getrennten  Strichen an jedem  der beiden Längsränder  
vertreten.

Nirgends jedoch tauchen sie an dem vielbuchtigen, nordwestlichen G renz-  
raude mit dem Meere über  das Meoresniveau, noch auch kommen sie in einem 
der  t ie f  eingeschnittenen Thäler des mittleren Sandsteingebietes aus dem Material 
d e r  oberen Gruppe zu Tage.

A m  n o r d ö s t l i c h e n  R a n d e  begleiten sie zunächst die ganze südw es t
liche Längsfront des T riest iner  Karstes fast vollständig aus der Gegend des 
Babizzaberges bis in die Gegend zwischenRizmane und Bassoviza, wo sie aus der
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südöstlichen in die östliche und endlich nordöstliche Streichungsrichtung über
gehen und so gegen Congnale zu die nördliche Umrandung des geologisch zum 
Tschitscher Gebirgskörper gehörigen breiten Nummulitenkalk-Terrains bilden, 
welches wir im vorigen Capitel behandelten.

Sie scheinen nur auf eine nicht unbedeutende S trecke zwischen St.  Primus 
bis über Prosecco und Contovello h in a n  gegen Opchina gänzlich auszulassen, in 
d e r  ganzen übrigen Erstreckung abe r  ein constantes Zwischenglied zwischen 
den Kreidekalken und den Nummulitenkalken zu bilden. In dem Strich am Ba- 
bizzaberg sind sie wenig mächtig. In der  Fortsetzung desselben über Obchina 
gegen Rizmanne erlangen sie wohl eine Mächtigkeit von SO— 100 Klafter.

Es sind durchweg jedoch nur die oberen Uber der  kohlenfuhrenden Abthei
lung der  CosinarSchichten folgenden festen Kalkbänke, welche h ier  vertreten  
9ind. Dieselben haben eine ganz ähnliche Ausbildungsweise wie am S W .-R ande  
des Recca-Gebietes.

Es sind wie dort vorherrschend rauchgraue oder gelblichgraue bis b räun
liche Kalke von etwas kieseliger Beschaffenheit und scharfkantigem , unregel
mässig schaligem bis splittrigem Bruch. Neben den dickeren, 1 — 2 Fuss mächtigen 
Bänken Jcommen dünner geschichtete Kalkschiefer vor. Die Kalke sind nicht arm 
an organischen Resten; jedoch treten dieselben meist nur in dunkleren wenig aus
gewitterten Durchschnitten hervor. Die Durchschnitte gehören vorzugsweise 
einer starkgerippten und quergestreiften Melania und einer Chara an, wohl ganz 
denselben A rten ,  die auch im Recca-Gebiet in diesem Horizont auftreten.

Gut erhaltene ausgewitterte und aus dem Gestein heraus lösbare Exemplare 
wurden h ie r  w eniger  leicht gefunden. Die deutlichsten Stücke wurden noch au f  
dem Durchschnitte von T rie s t  nach Opchina am O .-  u n d  N O . -G e h än g e d es  Obchina- 
berges nächst d e r  S trasse angetroffen.

Auch auf dem Eisenbahn-Durchschnitte südlich von Nabresiua wurden die 
Schichten mit Melanien- und Charen-Durchschnitten deutlich beobachtet.

Längs des ganzen Steilrandes, welchen die Tschitscher Terrassenlandschaft 
der  T r ies te r  Mulde zukebrt, tre ten  diese Schichten deutlich nur an zwei Punkten 
zu T a g e , nämlich unter dem Monte Jascbmovizza bei Czernizza und weiterhin 
an der steilen Wand ober Pinguenle zwischen Carbocich und Ober-Nugla. An 
beiden Punkten liegen die dunklen , bräunlichen, stark bituminösen Kalke mit 
sparsamen Durchschnitten von Melanien anscheinend /.wischen den Mergel- 
und Sandsteinschichten der  T riester  Mulde und der Nummulitenkalkreihe der 
Tschitscherei.

Am s ü d w e s t l i c h e n  R a n d e  erscheinen die Cosina-Schichten in weit 
mächtigerer und charakteristischerer W eise durch das Hinzutreten der  tieferen 
kohlenführenden Schichten wenigstens im südöstlichen Theile desselben ausge
bildet. Es liegen aus derG egend  des Randgebirges am MonleKuk Stücke mit der 
g rossen , besonders in den kohligen Zwischenmitteln , spurenweise auch in den 
Kohlen seihst auftretenden geossen Melania von Cosina ( Melania Cosinensis 
n. sp.J  vor. Überdies ist aber auch das durch die früheren Versuchbaue schon 
länger bekannte Vorkommen von Kohlen selbst schon hinreichend für den Nach
weis des tieferen Complexes. Bemerkenswerth ist der  Umstand, dass mitten 
in den kohligen Schichten Partien Vorkommen, in welchen sich grosse Mengen 
von Alveolinen eingeschwemmt finden. Dies spricht dafür, dass die Bildung dieser 
Schichten  in grösser Nähe von der  einstigen Kiiste vor sich ging.

In bedeutender Entwickelung sind hier jedoch auch die höheren Kalkschichten 
mit d e r  kleineren gerippten Melanienform und den Charendurchschnitten ver
treten, Dieselben erlangen eine noch grössere Verbreitung, denn sie begleiten
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die ganze Ostseite des Kreiderückens des Kuk ohne Unterbrechung. S icher 
nachweisbar sind diese Schichten weiter  gegen N. und W . vom Felsenthor bei 
Pinguente an längs dem Nordufer des Quietothales und dem Ostufer des Brazzana- 
thales auf der  Höhe der diese T hä le r  unmittelbar begrenzenden Kreidekalke.

Hier scheinen jedoch vorherrschend nur die oberen rauchgrauen Kalke, nicht 
aber auch die kohlenführenden Schichten vertreten zu sein. W enigstens wurden 
an beiden Punkten, wo ich den Steilrand dieser Schichten durchschnitt ,  nur die 
rauchgrauen Kalke mit den kleineren Melanienfoimen und deu Charenresten 
arigetroifen.

Gegenüber vonM lum , ober dem Brazzanathal setzen diese Schichten im 
Graben hinter Petra pelosa fort ,  und zwar theilen sic sich von hier  ab in einen 
gegen  W N W . über Gabrignaza und Sdregna bis Sauletty fortselzenden Strich, 
welcher nur aus den Kalken und Kalkschiefern der oberen Abtheilung besteht 
und in einen gegen S. abzweigenden und auf der  Höhe der Kreidekalke des 
westlichen Brazzana-Ufers haltenden mächtigeren Zug, in dein an einzelnen 
Punkten auch die kohlenführende uutere Ahtheilung der Cosina-Schichten ganz 
deutlich entwickelt ist. Dieser Strich vermittelt jedoch schon die Verbindung mit 
den Cosina-Schichten der  Mulde von Pisino, in der  die kohlenführende Abthei
lung häufiger und in interessanterer Ausbildung hu ft ritt.

Auch im weiteren Verlauf des südlichen Randgebirges der Mulde von T riest 
sowohl im eocenen Kalkzug von Sterna als in dem  la n g e n  schmalen Eocenstreifen 
zwischen Castelvenere und der Punta di Salvore sind es nur die oberen Kalk
schichten mit ihren kleinen Süsswassergasteropo den und Charen, welche die 
ganze Abtheilung vertreten. Der le tzgenannte Zug ist nur desshalb bem erkens
wert!), weil e r  stellenweise, und zwar insbesondere auf der S trecke von Scudulino 
nach den Salinen von Siciole Kalkschichten ze ig t ,  welche ausser den g ew ö h n 
licheren Resten auch grössere  Formen von G aste ropoden , besonders der G e 
schlechter Paludina, Melania, Cerithium und Natica oder Ampullaria in 
Auswitterungen enthalten.

Einige d ieser F orm en, so wie das Auftreten von Foraminiferen in diesen 
Kalken deutet auf eine Mischung der  Süsswasser-Fauna mit einer brakischen 
Fauna hin.

Im g a n z e n  I n n e r g e b i e t e  von T ries t  wurden b ish e r nirgends Auf
b rü ch e  b e o b a c h te t, welche bis auf d iese tie fs te  S ch ich ten g ru p p e  der Eocenzeit 
reichen.

Im G e b i e t e  d e r  M u l d e  v o n  P i s i n o  sind zw ar gleichfalls die oberen 
Kalke und Kalkschiefer in Bezug auf Verbreitung die vorherrschenden Reprä
sentanten der  Cosina-Schichten, aber die untere kohlenführende Abtheilung der
selben tr it t  doch schon häufiger und zum Theil mit interessanten Besonderheiten 
ihrer  paläontologischen Ausbildung auf.

Am n ö r d l i c h e n  R a n d e  z w i s c h e n  dem Ijeuclitlhurme von Salvore und 
der  Kreidegebirgsinsel des Kukbergcs sind es vorzugsweise nur die Randgebirgs- 
partien am Brazzanabach und am Quieto, wo die untere Gruppe durch das Vor
kommen von Kohlenausbissen nachgewiesen ist. Dieselben beschränken sich hier 
auf die Gegend zwischen S. Stefano und Petra pelosa, wo in einzelnen vom Karst 
abwärts gegen den Quieto und den Brazzanabach eingerissenen, steilen Gräben zwi
schen den unmittelbar auf den Kreidekalken liegenden, bituminösen, rauchgrauen 
bis schwärzlichen Kalkbänken, Kohlenspui’en oder zum Theil auch einige Zoll 
b re i t e ,  aber nicht lange anhaltende Kohlenlagen zu beobachten sind und auf 
einen Graben unmittelbar bei Rebar östlich von der  alten Alaunfabrik im Quieto-
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thal. Hier sind auch überall die höheren an Charen und kleineren Süsswasser- 
schnecken reichen Kalke in charakteristischer Ausbildung entwickelt.

In dem kleinen Randgebirgsstrich im Graben von Portole sowie am südlichsten 
Theil der  W estseite des Kreidekalkrückens des Monte Kuk sind nur die 
letzteren Schichten ve r tre ten ,  und zwar bei Portole vorherrschend als dünn- 
schieferige Kalke.

In den Kalken des Randgehirgsstriches zwischen dem Monte Scarlania 
bei Buje und dem Meere, welche hier als Repräsentanten der  Cosina -  Schichten 
angenommen w urden , sind die leitenden Charen und Melanienreste selbst 
in Durchschnitten selten aber  doch immerhin noch an den meisten Punkten 
nachweisbar.

Am O s t r a n d e  der  Mulde entlang dem hohen, dieselbe vom Quarnero t ren 
nenden Kreidekalkrücken des Monte maggiore kommen die Cosina-Schichten , so 
weit die gemachten Erfahrungen reichen , als dunkle bituminöse Kalke vorzugs
weise nur in der  Tiefe der  Schluchten dem des Monte maggiore entspringenden 
Bogliunsizabaches und seiner Nebeiibäche zum Vorschein. Nach Aussage 
eines Kohlenarbeiters in der Grube von Carpano sollen auch hier Kohlenausbisse 
verkommen, die ich jedoch nicht zu Gesicht bekam. Uebrigens ist es nach allen 
übrigen Verhältnissen, un te r  denen die Schichten hier erscheinen, nicht unwahr
scheinlich. W eiterhin , wie z. B. auf dem Durchschnitte von Susgnevizza nach 
Mala Utzka fehlen dieselben und es liegen sowohl unten bei Susgnevizza 
als auf  der  Höhe bei Mala Utzka die Nummulitenkalke unmittelbar auf den 
Kreidekalken. E rs t  wieder auf dem Durchschnitte zwischen Moschienizze und 
dem Lago di Cepich trifft man dicht unter der Schneide des Sissolkammes eine 
schmale Zone von durch Melanien und Charen ebarakterisirte Kalkschichten an.

Am S ü d r a n d e  treten  die tieferen kohlenführenden Schichten in bedeu
tenderer  Entwickelung nur in dem östlichen Theile desselben zu beiden Seiten 
d e r  Arsalhales auf. Besonders in dem Graben südlich unter S igante bei Pedena 
sind dieselben gu t entwickelt. Hier hat man auch Versuchsarbeiten auf Kohlen 
unternommen.

Auch die obere Abtheilung der  an Charen und Süsswasserschnecken reichen 
bituminösen Kalke ist h ier  w ieder  ziemlich mächtig.

Diese Mächtigkeit verliert sich aber m ehr und mehr in dem weiteren  Ver
lauf. Die wenig unterbrochene,  aber  nur in schmalem Saum hervortauchende 
Zone der  Cosina-Schichten zwischen Belusich nächst der  Arsa und Pisino zeigt 
nur die obersten Schichten des Complexes und diese nur  in ger inger  Mächtigkeit 
und mit abweichendem, petrograpbischem Charakter entwickelt. S tatt der  dunklen 
bituminösen, festen, dickplattigen oder selbst bankartigen K alke , erscheinen hier 
hellgelbe, scherbig oder splittrig springende dünnere und nur schwach bituminös 
riechende Kalkschiefer, aber mit derselben einförmigen Süsswasserfauna; so 
dass ihre Zugehörigkeit zu den Cosina-Schichten auch abgesehen von der  immer 
deutlichen Zwischenlagerung zwischen den Kreidekalken und den Alveolinen- 
kalken der  Nummulitenkalkgruppe evident ist.

Ganz denselben Charakter, nur au einzelnen Punkten wie bei Novaco, Caroiba 
und Visinada variirt durch das Hinzutreten einiger g rösserer  Gasteropodenformen 
der  Gattungen Melania oder Cerithium, bewahren die die Cosina-Schichten ver
tretenden Kalkschiehten auch weiterhin von Terviso an ,  in dem ganzen fast 
ununterbrochenen Saume bis zum Quietothal.

Dieser Ausbildungsart stehen auch die jenseits des Quietothales von Gastagna 
an ohne g rosse  U nterbrechung bis in die Gegend von Radini westlich von Ver- 
encglio zwischen den Kreidekalken und dem grossen Nummulitenkalkterrain von
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Verteneglio und Villanuova herrorstossenden Repräsentanten der Cosina-Schichten 
weit näher als dem in allen nördlicheren Randgebieten herrschenden Typus dieses 
Horizontes.

Im  I n n e r g e b i e t e  d e r  M u l d e  v o n  P i s i n o  bildet der  Dugertbach bei 
Gherdosella einen Aufbruch bis in das Kreidegebirge. Es w ird hierdurch zu
gleich auch die ganze Reihe der der  Kreide aufliegenden Eocenschichten bloss
gelegt. Besonders gut sind vorzüglich die Cosina-Schichten in einer kleinen 
Seitenschlucht des Hauptthaies blossgelegt, in der  Nähe der  Ruinen einiger alter 
W erksgebäude, der sogenannten altenMiniera. Oie Lagerungsverhältnisse in jener  
Schlucht veranschaulicht die Ansicht (F ig .  15 ) .  Es sind h ier  sowohl die unteren 
kohlenführenden als die oberen kalkigen bituminösen Kalkschichten gut und deut
lich, a b e r  nicht in bedeutender Mächtigkeit entwickelt.

Fig. 16.

C eb erlag eru n g  d e r  oberen K reidekalke durch  die eocenen H albschichten in d e r S ch lu ch t n n le r  BeU enega bei P laln« . 
b un tere  coog lom errtbclie  and m ergelige Schich ten  d e r  S & n d s le in g ru p p e . c  N nm m ulitenkilke, d koh leaführeode C ofina- 

S chichten . e obere  Kreideseh ich  teu . x S chu tt.

Die ganze Mächtigkeit der  Cosina-Schichten wird hier kaum viel m ehr als 
3 Klafter betragen.

Sie sind durch folgende Schichtenfolge von unten nach oben repräsentirt.
Auf die Kreidekalke fo lg t :
1. Ein Kohlenlager von 1— 3 Fuss Mächtigkeit, durch kleinere oder g rössere 

Buckel der unterliegenden weissen Kreidekalke linsenförmig zusammeiigeschnilrt 
aber nicht ganz ausser Zusammenhang gebracht.  Die grösste  Mächtigkeit der 
linsenförmigen Anschwellungen, welche nicht nur durch die Ausfüllung der  Mulden 
im Kreidekalke, sondern auch durch die stark convexen Wölbungen der  Kohlen
schicht nach oben gerade über diesen Tiefen entsteht, misst, soweit der  Aufbruch 
zu beobachten war, nicht viel mehr als 3 Fuss. An den Zusammenschnürungen 
misst das Flötz dagegen meist nur wenige Zoll. Dasselbe ist überdies durch 
u n re in e re , mergeligschieferige Zwischenmittel mit verdrückten Schalresten in 
2 — 4  unregelmässig durchsetzende L ager  getrennt.  Die Kohle ist eine gute 
Glanzkohle.

11 •
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2. Eine b r a u n e , stark bituminöse Schicht von mürben bis mergeligsandigen 
Kalken von 1— 3 </2 Fuss Mächtigkeit. Dieselbe folgt mit ihrer unteren Fläche 
noch den starken Wellenbiegungen der K ohlensch ich t, gleicht dieselbe aber mit 
der  oberen Grenzfläche schon bis auf einige sanfte Biegungen aus. Dieselbe ist 
ziemlich gleichartig und ohne deutliche Zwiseheiischichtung. Ihr bem erkens
w e r t e s t e r  Charakter ist ih r  Reichthum an kleinen gerippten Melanien und zwar 
wie es scheint ganz vorherrschend von e iner  einzigen Art. Stellenweise erscheint 
die Schicht dadurch streifig, dass dieselben in einzelnen Lagen ganz dicht gedrängt 
erscheinen.

3. Ein ziemlich regelmässiges Kohlenflötzclien von 1 — 3 Fuss Dicke trennt 
von dieser Schicht bituminöse, rauchgraue bis schwarzgraue,  dünner  plattige 
Kalkschichten , zwischen welchen noch ein bis zwei dünne Kohlenschnürchen 
sichtbar sind. Diese etwas mcrgeligschiefrigen Kalkschichten sind ausgezeichnet 
durch das nicht gerade seltene Vorkommen von schw arzen , kohligen Blatt
abdrücken.

Dieselben gehören sicher dikotyledonen baumartigen Pflanzen an ; jedoch 
liessen sie wegen des Mangels deutlicher Nervatur selbst eine sichere generische 
Bestimmung nicht zu. Die Mächtigkeit dieser Schichten ist auf etwa 2 Fuss 
zu schätzen.

4. Eine Folge von rau c h g ra u en , noch bituminösen Kalkbänken mit Gastro- 
poden und Charendurchschnitten ungefähr von 1— 2 Klafter Mächtigkeit, welche 
die obere Abtheilung der  Cosina-Schichten repräsentiren .

Darüber liegt endlich die marine eocene Kalkreihe mit Alveolinen und 
Nummuliten.

2. M i l i o l i d e n k a l k e .  Unmittelbar auf die Cosina-Schichten folgt auch in 
dem Gebiete der  Doppelmulde vonTriest-P isino in den meisten 'Theilen des Hand
gebirges eine Reihe von meist in dichten, hellgrauen oder  gelb lichen , dickeren 
Bänken, seltener in dünneren Schiefern oder Platten ausgebildeten Kalken, welche 
durch einen grossen Reichthum von in kleinen weissen Punkten erscheinenden Fora
miniferen charakterisirt sind. Dieselben geben den Kalken in der Farbe ein fein 
melirtes Aussehen und scheinen das wesentlichste Bildungsmaterial für dieselben 
abgegeben zu haben. Sie zeigen an den meisten Stellen, wo sie hier auftreten, eine 
ganz ähnliche Aushildungsweise wie in den früher geschilderten Gebieten der 
Spalte von Buccari und der Tschitscherei. In der  Hauptsache scheinen es auch 
hier vorzugsweise Formen aus der  Familie d e r  Miliolideen zu se in ,  welche an 
ih rer  Zusammensetzung den wesentlichsten Antheil haben.

W ir  würden uns auf diese allgemeinen Andeutungen beschränken können, 
wenn nicht in mehreren Gegenden der hier i nRede  stehenden Randgebirgsstriche 
zu den genannten sich wiederholenden Charakteren noch einige Besonderheiten 
in der paläontologischen Ausbildung dieser Niveaus hinzukämen.

Unter diesen E igen tüm lichke i ten  sind vorzugsweise nur drei he rvo r
zuheben.

Die eine derselben ist das noch zerstreute Auftreten einzelner Süssw asser-  
formen der  nächst tieferen Schichten insbesondere kleiner Melanien und Charen 
in diesen Foraminilerenkalken. Dasselbe ist in dem nördlichen Randgebirge der 
T r ies te r  Mulde längs der  Tschitscherei und dem Triestiner  Karst, und besonders 
in dem Eisenbahndurchschnitte zwischen Nabresina und Grigriano zu beobachten.

Die zweite ist das mit diesen Schichten in nächster  Verbindung stehende 
Auftreten von Kalkschiefern mit zahlreichen Resten von dünnschaligen Bivalven, 
die oft noch den Perlmutterglanz der  Schalen bewahrt haben, aber wegen der 
splitterigen Beschaffenheit des Gesteines nur in zur Artbestimmung ungeeigneten



Bruchstücken erhalten werden konnten. Es erscheinen darunter vorzugsweise die 
Gattungen Anomia, Pinna, Avicula vertreten; seltener erscheinen anch kleine 
Gasteropoden. Diese Schicht findet sich besonders  nur in dem Strich von 
Sauleky über Sobregna nach Petra pelosa am Siidrande der T r ies te r  Mulde 
vertreten.

Die dritte E ig en tü m lich k e i t  endlich gelangt vorzugsweise am Südrande 
der  Mulde von Pisino zu deutlicherer und ausgedehnterer Entwickelung. Sie 
bes teht in dem Auftreten von gewöhnlich zw ei,  drei oder noch öfter sich 
wiederholenden bankförmig ausgebreite ten ,  dicht erfüllten und gedrängten 
Lagen einer dickschaligen Bivalve.

Die Schalen sind meist so fest untereinander und mit dem umhüllenden 
festen Kalkmaterial verwachsen , dass sie nicht vollständig herausgelöst werden 
können.

Dieselben wurden an zahlreichen Punkten dej9 S üd randes ,  und zwar beson
ders bei Covra und Pedrola südwestlich von Vertenseglio, längs des Kalkrandes 
des Quieto-Thales zwischen Valle Visinada und der  S trasse nach Montona, beson
ders in dem Graben nördlich unter Bercaz, in der  Gegend Racotole und Caroiba, 
bei Sella di Novaco, bei Pisino, endlich zwischen Bursich und Madalensich, süd
lich von Lindaro beobachtet.

Alle die genannten Schichten sind wie die Hauptschicht, mit der  wir sie 
zusaminenstellen, sehr reich an kleinen Foraminiferenformen. Von grösseren 
Foraminiferenformen erscheinen etwas häufiger nur O rb itu liten , seltener auch 
schon Alveolinen, dagegen scheinen Nummuliten entweder ganz zu fehlen, oder 
sie treten  doch nur ganz vereinzelt auf.

3. A l v e o l i n e n k a l k e  tre ten  zwar auch so ziemlich an allen Rändern des 
Gebietes der  Doppelmulde auf und lassen selten auf  grösseren  Strecken ganz 
und gar  aus, aber die bedeutende Mächtigkeit und B reitenentw ickelung, welche 
sie in den früher beschriebenen Gebieten erlangen, weisen sie hier nur noch in 
den nördlichen und östlichen Randgebirgsstricheu also längs des T r ie s te r  Karstes 
der Tschitscher Terrassenlandschaft und des Monte Maggiore-Zuges auf. Hier 
behalten sie auch im W esentlichen dieselbe petrographische Ausbildungsform 
und denselben paläontologischen Charakter bei, welchen sie in dem nördlich uud 
östlich von der  Doppelmulde gelegenen Formengebieten in so constanter W eise  
zeigen.

Längs der  drei südlicher gelegenen Randgebirgsstriche, und besonders längs 
dem südlicheren eocenen Kalksaum der Mulde von Pisino zwischen dem Quieto- 
und Arsathal ist ih re  Mächtigkeit meist eine sehr  geringe.

Die ganze Schicht besteht hier oft nur aus einigen wenigen schiefrigen, 
harten, dünnen Kalkschichten. Die Hauptcharakterform der F au n a ,  die Gattung 
Alveolina , ist h ier  überdies neben den in den nördlichen Gebieten herrschenden 
kurzen, runden und ovalen Arten häufiger durch die langgestreckte Form ( Alveo
lina longa Cz.)  vertreten, welche stellenweise sogar die anderen Formen beinahe 
verdrängt.  Nummuliten, Orbituliten und andere kleine Foraminiferen ergänzen 
in g le icher  W eise wie in den anderen Gebieten die Fauna dieser Kalke.

4. E i g e n t l i c h e  N u m m u l i t e n k a l k e  bilden fast überall im ganzen 
Gebiete die mächtigste und durch die Dicke ih rer  Bänke am meisten in die 
Augen fallende Abtheilung der  oberen marinen Stufe des eocenen Randgebirges, 
Dieselben fehlen eigentlich fast nirgends im ganzen Bereich der  bezeichneteu 
kalkigen Randstriche der  Doppelmulde. Verhältnissmässig am schwächsten  sind 
sie in dem N W .-S p itz  der  Mulde von Pisino zwischen T orren to  Patocco und 
dem Meere bei Zambrattia ausgebildet.  Ganz zu fehlen scheinen sie nur in dem
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Striche des Südrandes der T riester  Mulde längs der Valle delle Rose und der 
Salinen von Siciole.

Die petrographischen Charaktere, wie die paläontologischen wiederholen sich 
hier überall, und wir können in Bezug darauf auf das in den früheren Capiteln 
Gesagte hinweisen.

Die mittelgrossen Form en Numm. perforata d ' O r b N u m m .  exponens 
Sow. und Numm. distans , wie sie in so zahlreichen Durchschnitten in 
den Nummulitenkalken d e r  Gegend von Pisino gefunden w urden , so wie die 
kleineren Formen Numm. granulosa d ‘Arch„ Numm. striata d’Orb., Numm. 
Lucasana Defr., welche so massenhaft in den dichten hellgelben Kalken am Rande 
des Valle di Montona erscheinen, sind überall die Hauptrepräseotanten der Fauna.

Die grossen Formen d e r  glatten Nummuliten wie Numm. complanata Lk. 
und seine Verwandten scheinen selten zu sein in diesem Niveau, eben so wie Numm. 
spira de Moissy , der  in den Kalken des Valle di Montona nur ganz vereinzelt 
neben den anderen Formen beobachtet wurde.

ß. Die obere Schichtengruppe ( oder Gruppe der Innergebiete).
1. P e t r e f a c t e n r e i c h e  M e r g e l  u n d  c o n g l o m e r a t i s c h e  S c h i c h t e n .

Diese für die B e u r t e i l u n g  der  Alterstellung der  ganzen darunterliegenden 
Reihe von Eocenschichten höchst wichtige Abtheilung hat gleichfalls überall an 
den Rändern der  Doppelmulde ihre bedeutendste Verbreitung. Aber sie tr itt  auch 
naturgeinäss noch so vielfach in den tief  eingerissenen Thiilern und Schluchten 
des mittleren Berglandes auf,  dass eine genaue Ausscheidung und Aufsuchung 
aller Vorkommen bei weitem über die gebotene Zeit gere ich t halte .

Die ganze Reihe der  h ierher  zu rechnenden Schichten beginnt sehr  allge
mein im Bereich der  ganzen Doppelmulde mit je n e r  nicht sehr mächtigen, aber 
durch ihren petrographischen und paläontologischen Charakter gut gekennzeich
neten Ablagerung von kalkigen M ergelschiefern , welche wir schon in den frühe
ren  Gebieten als Grenzschicht d e r  Gruppe gegen die obersten Nummulitenkalke 
erwähnen mussten. W o die Terrainverhältn isse, der geologische Bau des G ebir
ges  eine Abrutschung oder Verwaschung der  ganzen oberen Schichtengruppe am 
Rande oder auf der  Höhe der Nummulitenkalkgebirge begünstigten, da ist doch 
gewöhnlich diese unterste Schicht entweder vollständig oder in deutlichen Resten 
erhalten geblieben.

Der bläulichgraue Farbenton ihres M ateria ls , welches sich an manchen 
Orten zu hydraulischem Cement zu eignen scheint ,  wie wenigstens mehrfache 
Versuchsarbeiten zeigten, so wie die besondere unvollkommen schieferige Abson
derung, die t e i lw e i s e  auch noch mit knollig wulstarligen Absonderungsformen vor
kommt, lassen die Schicht immer gut wieder erkennen , auch wo ihre sparsamen 
aber constant auftretenden paläontologischen Charaktere nicht sobald ausfindig 
zu machen sind. Ihr paläontologischer Hauptcharakter bes teht nämlich in dem 
constanten Auftreten von Kruslern aus der  Reihe der Kurzschwänzen oder Krabben 
und der  Seltenheit, von irgend welchen anderen Thierformen.

An einzelnen Punkten nur  wurden auch Fucoiden darin beobachtet. Man 
könnte diese Schichten demnach auch als Krabbenschiefer bezeichnen.

Unter den Krabben die häufigste Form  dürfte Cancer punctulatus 
Desm. sein.

In guten Exemplaren nachgewiesen sind Krabben bisher von Nugla am 
nordöstlichen und ron  Sterna am südwestlichen Rande der  T ries te r  Mulde; so wie 
von Monte Canus bei Pisino , von P e d e n a , von Cacusini und von den Ufern des
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Cepich-Sees am S W .-R ande der  Mulde von Pisino, endlich von Gherdosella aus 
dem Innergebiet derselben Mulde.

Zwischen Benasichi undCacusini wurde ausser Krabben in denselben Schich
ten auch ein gutes Exemplur von Pleurotomaria Deshayesi aufgefunden.

Zwischen Triest und Opchina wurden in diesen Schichten Reste vongrossen 
Fucoiden aufgefunden.

In gu ter  Entwickelung und bedeutender Ausdehnung tritt  diese Schichte 
überhaupt im ganzen G eb ie te , vorzugsweise in folgenden Gegenden a u f : in dem 
in die Tschitscherei vorspringendem Winkel zwischen S. Servolo und Couvedo, zu 
Seiten der  Nummulitenkalkhügel nördlich, östlich und sQdlich von Pinguente un
terhalb des Steilrandes der  Tschitscherei,  auf  dem Plateau von Mlum, am S W .-  
Bande der  T riester  Mulde, zwischen Petrapelosa und Steri^i —  im Gebiete der 
Mulde von Pisino auf dem Plateau von Sovignaco, an dem tiefen W estgehänge  
des Monte maggiore zwischen Vragna und Susgnevizza , an den Ostufern des 
Cepich-See zwischen Cosliaco und Mullacrasca, in der  Umgebung von Pedena 
und Cacusini, am Rande zwischen Pedena und Pisino, in der Umgebung von Pisino, 
in der  Gegend von Gherdosella.

Auf diese Schicht folgt unmittelbar eine Reihe von lo se ren , mehr sandigen 
Mergeln , zum Theil mit Glaukonitkörnchen, welchen meist zunächst schmälere, 
bald aber auch zum Theil m ehrere  Klafter mächtige feste Bänke von kalkigen 
conglomeratischen Schichten zwischengelagert sind. Diese Bänke bestehen theils 
nur aus durch ein festes kalkiges oder loseres sandmergeliges Bindemittel ver
kitteten Nummuliten, theils auch ausNummulitenkalkbrocken u n d  Kreidekalkbrocken 
gem ischt mit freienNummuliten.Im e rs te renF alle  sind sie gleichmässiger, dichter 
und sehen zum Theil wie etwas grobkrystallinische Kalksteine aus. Im zweiten 
Falle ist der conglomeratische Charakter direct ersichtlich.

Die G renzen d e r  zwischenliegenden kalkigsandigen Mergel gegen die 
unterl iegende Conglomeratbank und zwar vorzugsweise nur die der  tiefsten den 
vorbeschriebenen zunächstliegenden Schichten sind vorherrschend die F u n d 
stellen der  reicheren ,  die Gruppe charakterisirenden Fauna. W o  eine solche con
glomeratische Nummulitenbank durch die Lagerung  und die Terrainverhältnisse 
auf eine grössere  S trecke frei gelegt i s t , da ist von den unmittelbar sie über
lagernden mergeligen Schichten meist noch eine ziemlich starke Kruste sitzen 
geblieben und daraus nun stehen die grösseren Reste wenigstens, welche dieses 
Niveau charakterisiren, wie die Conoclypus, Echinolampus u. s. w. oft zur  Hälfte 
frei gewaschen hervor. Kleinere Sachen liegen zum Theil völlig losgelöst auf der 
Oberfläche herum. Vieles jedoch muss mühsam herauspräpar ir t  werden.

So sind die Verhältnisse mit geringen unwesentlichen Abweichungen wohl an 
allen den Punkten, von denen wir bisher eine reichere Fauna kennen lernten.

Diese Punkte sind zahlreicher in der  Mulde von Pisino als in der von Triest.  
Aus le tzterer  führen w ir  nur den schon lä n g e r  bekannten Fundort Nugla auf. 
Aus ers te re r  dagegen sind die Fundorte Cepich-See, Benasichi,  Pedena, Galignana, 
Monte Canus bei Pisino zu nennen.

Aus der Fauna von N u g l a  können wir von bestimmbaren Resten aufführen.
Ausser dem schon genannten Cancer:
Nautilus lingulatus Buch. Spondylus cisalpinus Broynt.
Serpula spirulaea Leym. Lima.
Conus. Corbula.
Capulus. Conoclypus conoideus Goldf.
Cassidaria. Pygorhynchus.
Scalaria. Hemiaster.
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Vom C e p i c h - S e e  besitzen wir ausser de» aus den Krabbenschiefern 
stammenden Resten von Cancer nur

Macropneustes n. sp. Echinolampas.
Prenaster alpinus.
Bei C a c u s i n i  fanden wir ausser Cancer punctulatus Desm. und Pleuroto- 

maria Deshayesi Lmk.:
Micraster. Linthia.

Echinolampas affinis Ag. Eschara.
Reichhaltiger is t  die Fauna von P e  d e  n a ,  von wo wir von bestimmten 

Resten folgende bes i tzen :
Conoclypus conoideus Goldf. Echinolampas affinis Ag.
Macropneustes 'sp. n. Pecten subtripartitus d'Arch.
Brissus sp. n. Ostrea Archiaci d'Orb.
Micraster sp. n. Xenophora cumulans.
Echinanthus sp. n. Strombus giganteus Münst.
Pygorhynchus sp. n Nerita conoidea Lmck.
Cidaris nummulitica Sism. Nammulites complanata Lmk.
Echinolampas hemisphaericus Ag.
Ganz ähnlich durch Reichthum an Echinodermenformen ausgezeichnet ist 

die Fauna bei dein nahen G a l i g n a n a  entwickelt.
W ir  kennen von h ie r :
Echinanthus n. sp. Echinolampas sphaeroidalis d'Arch.
Pygorhynchus n. sp. Serpula spirulaea Leym.
Echinolampas n. sp. Ostrea Archiaci d’ Orb.
Schizaster sp.
Recht interessant und reichhaltig ist auch die Fauna von M o n t e  C a n u s  hei 

Pisino, welche Herr A. C o v a z  in Pisino ausheutete und das gesammte Material 
freundlichst zu unserer Disposition stellte. Es konnte davon bestimmt werden 
ausser Cancer punctulatus Desm. der  Krabbenschichte.

Nautilus lingulatus Buch. Corbula exarata Desh.
„ umbilicaris Desh. Neaera Pisinensis n. sp.

Voluta crenulata Lmk. Teredo cincta Desh.
Scalaria crispa Lmk. Trochocyuthus sp.
Cassidaria carinata Lmk. Micraster sp.
Pleurotomaria Desliayesii Lmk. Nummulites Dufrenoyi.

„ sp. Carchariaszähne.
Trochus agglutinans Lmk. Oxyrrliinazähne.
Cardium rhachytis Desh.
Von dein Fundorte  G h e r d o s e l l a  endlich konnten wir bestimmen:

Conoclypus conoideus Ag. Cassidaria sp.
Echinolampas hemisphaericus Ag. Toxaster sp. n.
Teredo Tournali Leym. Micraster sp. n.
Cassis Archiaci Bell. Serpula spindaea Leym.
Cypraea inflata Lmk.
DieConglomeratbänke und die mit denselben zusammenhängenden mergelig- 

sandigen Schichten sind nun zwar nicht überall ausgezeichnet durch die reichere 
Mollusken-und Echinodermenfauna, welche sie an den genannten Punkten ze ig e n ; 
über sie sind immer charakterisirt durch einen grossen Reichthum von Nummu-



[ 7 9 ] Die Eocengebiete in Inner-Kr»in und Islrien. 8 9

liten. Die häufigsten und gewöhnlichsten Formen darunter sind Nummulites 
granulosa d‘Arch., Numm.Lucasana Defr. stellenweise auch noch Numm. expo
nens Sow. und Numm, striata d'Orb. , überdies fehlt auch Serpula spirulaea 
Leym. selten.

W eniger  häufig treten neben diesen F orm en, wie z. B. in den conglomera- 
tischen Schichten in dem Graben unter Sorignaco Numm. spira de Roissy und 
Operculina canalifera d'Arch. auf.

2. D i e  p e t r e f a c t e n a r m e n  M e r g e l s c h i e f e r  u n d  S a n d s t e i n 
b ä n k e  (Macigno und Tassello im engeren S i n n e ) ,  welche im Innern der  
beiden Muldengebiete eine sehr bedeutende Mächtigkeit erreichen , bieten nur 
an wenigen Punkten des Gebietes nennenswertbe E igentüm lichkei ten .

W ir  heben darunter  nur zwei hervor , welche sich beide auf  die Gegend 
nächst Pisino beziehen.

Die oberen Gehänge der  Sandsteinberge nördlich gegenüber  der  S tadt 
Pisino zeigen in einzelnen Schichten einen so grossen Reichthum an aus dem 
eocenen Flysch der  Alpen bekannten Fuco idenres ten , wie es sonst an keinem 
Punkte innerhalb der krainischen Flyschgebiete angetroffen wurde.

Die zweite Beobachtung bezieht sich auf eine in den Sandsteinschichten 
nächst der  S tadt gegen SSO. am W e g e  nach Lindaro aufgefundene Ablagerung mit 
Pflanzenresten , meist Blätter ron Dikotyledonen und mit SQsswasserschnecken 
vorherrschend grosse Paludinen. Die schlechte Erhaltung Hess jedoch eine 
nähere Bestimmung nicht zu. Überdies sind die Verhältnisse der  Lagerung dieser 
Schicht nicht so klar, dass man daraus ihre Zugehörigkeit zu den Eocenschichten 
als unzweifelhaft annehmen muss.

Möglicherweise ist es auch eine Ablagerung aus jü nge re r  Zeit ,  wie die 
Tannenzapfen und Nüsse führenden Ablagerungen von Sarezhie und Semon im 
Recca-Gebiet, welche ih rer  Flora iiach den Schichten von Leffe entsprechen und 
sehr  ju n g  te r t iär  oder  selbst schon diluvial sein können.

b) Tektonik.

«. In den Randgebirgen der Mulde von Triest.

D e r  n o r d ö s t l i c h e  Randgebirgsstrich der  T r ies te r  Mulde zeigt sehr 
in teressante Verhältnisse des Schichtenbaues. Das B em erkenswertheste  dabei 
ist de rU ebergangaiis  der  ganzen südwestlich gerichteten steilen Hauptfallrichtung, 
welche die eocenen Kalkschichten in concordantem Anlehnen an die Hauptfall
r ichtung der  Kreidekalke des T ries te r  Karstes einhalten , in die entgegen
gesetz te  äusserst flache Neigung gegen NO., mit w elcher  dieselben dem Systeme 
des Kreidekarsles d e r  Tschitscherei folgen. Durch dieses Verhältniss einer 
scheinbaren  Drehung der  Randgebirgsschichten zerfällt der  ganze nordöstliche 
Gebirgsrand in drei Abschnitte.

Der ers te  Abschnitt reicht vom Potekberg westlich von Nabresina bis zur 
Spalte zwischen Rizmane und Borst. Derselbe zeigt nu r  steile südwestliche Fäll
richtung der  eocenen Kalke oder abwechselnd dam it,  eine ganz steile Auf
richtung derselben.

Der zweite Abschnitt umfasst die S tre ck e  zwischen der  Spalte von Borst 
bis zur Spalte bei S. Servolo und ist durch höchst unregelmässige Verhältnisse 
des Streichens und Fallens der Schichten charakterisirt. E r  rep räsen tir t  den 
U ebergang  aus dem ersten tektonischen Haupttypus des Randgebirges in den 
zweiten Haupttypus, welcher von dem faltenförmigen Bau der  Tschitschei 
Terrassenlandschaft abhängig ist, der  e r  angehört.

K. h . g e o lo g is c h e  R eichsaustuU . 1 8 6 i .  I I .  B aad. I . H eft.
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In dem ersten Abschnitt wechselt sowohl die Streichungsrichtung, als auch 
die Fallrichtung nur in verhältnissmässig engen Grenzen. Die Hauptstreichungs- 
richtung S W .— SO. wird nur in schwachen welligen Schwankungen um wenige 
Grade und nur auf  kurze S trecken  verlassen, um immer wieder die herrschende 
zu werden. Steilere N N W .— SSO.-Richtungen, wie zwischen dem Babizza- und 
Babzaberg, wie bei Contovello oder endlich zwischen Longera und Ritzmane sind 
wohl ^lie stärksten Abweichungen, welche Vorkommen. Die S tärke der  Neigung 
schwankt zwischen 45  Grad und der  S enk rech ten ,  und zwar zeigen durch- 
gehends die den im Mittel etwa un ter  35'— 40 Grad geneigten Schichten 
zunächst aufliegenden naturgemäss die schwächere Neigung. Sie stellen sich 
jedoch gegen  das Innergebiet zu immer steiler. Völlig senkrechte Stellung der 
Schichten zeigen vorzugsweise die eocenen Kalkwände unter dem Babizzaberg, 
unter S . Croce, zwischen Contovello und S tarz  und bei Ritzmane. Im Ucbrigen 
zeigen die gegen das Innergebie t grenzenden Schichten zwischen dein Babizza
b erg  und S. Croce eine Neigung gegen  das Meer von 6 0 — 70  G ra d , zwischen
S. Primus und Prosecco von 7 0 — 80  Gr a d ,  von Starz bis Concanelo oberhalb 
T r ies t  von 7 0 — SO Grad, von Longera bis Ritzmane w ieder von 70 Grad.

Der Durchschnitt 17 ,  welcher durch  die Gegend von Barcole bei Triest 
nach dem Karst gelegt is t ,  zeigt das Randgebirge in seinem verhältnissmässig 
schwächsten Grad der  Neigung.

Der zweite Abschnitt des Randgebirges zwischen Ritzmane und Gracischie 
zeigt bei weitem w eniger klare und einfache Verhältnisse der  Tektonik. Nach
dem bei Ritzmane noch der  Nummulitenkalk völlig steil aufgerichtet war und im 
Stre ichen sich noch an die Hauptl ichtung S W . — SO. gehalten, erscheint schon in 
einer Entfernung von nur l</a Stunde gegen S. bei Opso und Costelz der 
ganze Gebirgsrand wie umgewendet. S ta t t  der  Fallr ichtung gegen  S W . mit 
s te iler  oder senkrech ter  Aufrichtung beginnt ein nordöstliches Verflachen unter 
5 — 10 Grad das herrschende zu werden. In der  zwischen diesen beiden en t
gegengesetzten Hauptnoi-men zwischenlicgenden S trecke  her rsch t  nun ein grösser 
W echsel in der Lagerung der Schichten. Man s ieht h ier  beide Verhältnisse 
combinirt in der Weise, dass die steilen gegen  S W . fallenden Schichten aller
dings nicht ohne einige Zwischeufaltungen in die entgegengesetzte flache Rich
tung überbogen oder überbrochen sind und in dieser Lage den vorderen Theil 
des Tschitscher  Nummulitenkalk-Karstes überdecken. Dieses Verhaltnies ist 
allerdings durch  die tiefen quer  und dann wieder parallel der S tre ichungs
r ichtung der Schichten  gesonderten Graben und Klüfte,  in welche das eocene 
Kalkgebirge hier geborsten ist und weiterhin durch die tiefere Einsenkung des 
Kalkrandes über Dollina undeutlich gemacht.

D er Umstand je d o ch ,  dass an der  äussersten Grenze des Kalkrandes bei 
Buliunz die Schichten noch theils mit 40  Grad gegen S W . unter das Sandsteinge
birge der  Mulde eiufallen, theils senkrecht stehen, wie das Durchschnitts-Proiil 18, 
am Rosandrabach gegenüber von Boliunz zeigt, dass ferner die Schichten jenseits 
der  grossen Schluchten auf der Höhe des Kalkplateaus direct nordöstlich von 
dieser  Gegend auf der  S trecke von S. Lorenzo nach Draga schon verhältniss
mässig flach gegen NO. eiufallen, und dass endlich in der zwischenliegendcn Gegend 
bei Sabresez eine wirkliche Faltung der  Schichten zu beobachten ist, begründet 
vollkommen diese Erklärung. Die Schichten NO. von Sabresez fallen nämlich 
unter 60  Grad gegen  W S W . ,  die Schichten südlich von der Schlucht unter 
Sabresez mit etwa SO Grad gegen  NO.

In dem Kalkrande ober Borst setzen, nur getrennt durch Sandste in  und 
Mergel, die gegen S W . fallenden Schichten in das Randgebirge des Triester
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Karstes fort. Der Durchschnitt 1 9 ,  von diesem Kalkrande gegen die Spalte 
bei Sabresez zeigt uns diese Faltung.

Durchschnitt 17.

B a r c o /e  S t e i n i r f l c h e

a  S a n d s te in  u nd  M e ig f l i c h i e f r r  (M a c ig n o  nn<1 T a e s e l lo ) .  c N n m m n lile n -  n nd  A lv to lin e n k a lk . 4  C o a in n ao h ieb te n .
e  K re id e k a lk .

Durchschnitt 18.

P ro fil am  U fe r d es  R o s e n d ra -B a e h e s  g-eg-ehflbfr ro n  B o lin n s .

nb S c h ic h te n  d e r  o b e re n  G ru p p e , C o n g lo m e ra to , S a n d s le in -  nnd  M e r g e la c h ie fe r .  c N u m m n lile n k a lk e .

Durchschnitt 19.

c N a m m u lite n k ilk . b c o n g lo m e ra tin e h e  N n i n m u l i t P n t n l k - I I a n k .  n S a n d s te in  
u n d  M e rg e l, . r  S c h u l t .

S tr a a s e  b e i S a b re e e x B o rs t  K a lk ra n d  N O . von B o rs t .

Weiterhin in den zungenförmig in das Sandsteingehiet der  T ries te r  Mulde 
eingreifenden Rücken des Nummulitenkalkes der  Tschitscherei zwischen S. S e r 
volo nnd Gracischie kommen die westlich unter das Sandsteingebiet einfallenden 
Schichten des Randgebirges, welche den Stellungen des eocenen Gebirgs- 
randes des T riester  Karstes entsprechen , gar  nicht mehr zum Vorschein, 
sondern„nur die gegen NO. überbrochenen flachen Schichten, welche den oberen 
Flügel der  Kalke schon bei S. Lorenzo und Draga repräsentiren .

Die E rk lärung  der  weiteren Fortsetzung des Randgebirges oder des dritten 
Abschnittes ist schon durch die Erklärung der  geotektonischen Verhältnisse der 
Tschitscherei gegeben. Es genügt daher auf die dem Ober dieses Gebiet han

12 *
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delnden Abschnitt beigefügten Durchschnitte und auf die nordöstlichen Enden 
der  Durchschnitte 4 — 9 der beigegebenen Tafel aufmerksam zu machen.

Die Durchschnitte 8 und 9 zeigen das nahe Zusammenlreten und die end
liche Vereinigung des nordöstlichen und südwestlichen Bandes der  Mulde von 
T ries t  und erklären das Uchergehen derselben in den NO.-Rand der  Mulde von 
Pisino. Derselbe g ibt sich als weitere Fortse tzung je n e r  Ränder und zugleich 
des südlich längs dem Bujaner Karst hinziehenden nördlichen Randes des 
Gebietes von Pisino in den Durchschnitten 1 0 — 13 der Tafel zu erkennen.

D e r  B a u  d e s  s ü d w e s t l i c h e n  R a n d e s  des T riester  Muldenflügels 
zeigt in einer Hinsicht m e h r ,  in anderer  Beziehung aber weniger U nregel
mässigkeit als der  gegenüberliegende steile Nordostrand, den wir soeben 
behandelten.

Die Regelmässigkeit liegt darin , dass die Richtung und der  Grad des 
Einfallens der Schichten hier ein verhältnissmässig gleichbleibender ist, oder 
wenigstens nur zwischen engeren Grenzen als dort schwankt.

Eine grössere  Unregelmässigkeit aber findet Statt in Bezug auf die Ver
breitung der eocenen Randgebirgsschichten. W ährend am Nordostrand keinerlei 
Unterbrechung der randbildenden Eoeenkalke durch das Hervortreten der 
Kreidekalke zu beobachten ist, finden wir hier g rössere  Strecken, wo sowohl 
die marinen als die Süsswasserkalke (Nummuliten-Kalkcomplex und Cosina- 
Schichten) auslassen, und die tiefere Ahtheilung der  oberen Gruppe unmittelbar 
an die Kalke des nächslliegenden Kreidekarstes grenzen.

W ir  gehen von dem im W esentlichen von Nummulitenkalken gebildeten 
eingesenkten Thalboden, westlich unter dem KalkrifT des Gradezberges aus. 
wo die beiden Randgebirgszonen zusaminentreten und die T ries te r  Mulde sich 
gegen  SO. ausspitzt.

Von diesem kleinen karstartigen Boden spalten sich die Nummuliten-Kalk- 
schichlen gleichsam in zwei Aeste. D er nördliche geht in die unteren Stufen 
der  Tschitscherei über ,  welche das Karstrifl' des Gradez rep räsen tir t ,  der 
südliche wird nochmals gespalten durch das Hervortreten der K re ide-K alk 
insel des Monte Kuk,  w elcher als der  südlichste aus dem Eocenen hervor- 
slossende Zipfel der langen Grundgebirgswelle des Bujaner Karstes zu be
trachten ist.

Mit der  nördlichen Abzweigung, welche sich über  Blatnavas, Bensichi und 
Selsa an den Nordostabhang der  genannten Kreide-Kalkinsel anlebnt, beginnt 
der Südwestrand der T ries te r  Mulde, während die südliche Abzweigung in das 
Bereich des nordöstlichen Grenzstriches der Mulde von Pisino fällt.

Auf der  genannten Strecke wird das Randgebirge nicht nur durch Nummu
litenkalke, sondern auch durch die in sehr vollkommener Ausbildung mit ih re r  
kohlenführendeu Abtheilung erscheinenden Cosinaschichten vertreten. Das 
Haupteinfallen dieser Schichten ist ein durchaus gegen NO. gerich te tes  und im 
Mittel unter 25  — 30 Grad geneigtes. Gegen die Kreide zu ist es etwas stärker, 
gegen die Schichten des Innergebietes nimmt es allmählig ab ,  so dass die 
Neigung der  angrenzenden nummulitenreichen Conglomerat- und Breccienbänke 
gegen den Thalkessel unter Rozzo zu allmählig bis auf 15 und 10 Grad sinkt. 
Innerhalb dieses allgemeinen Verhältnisses kommen locale Störungen und Ab
weichungen vor, welche die technische Bedeutung der kohlenführenden Abthei
lung der Cosinaschichten hier wie an den meisten anderen Punkten in sehr 
ungünstiger W eise beeinflussen.

Zwischen Selsa und La Corte deutet der  Nummulitenkalk allein das Randge
birge an. Zwischen La Corte und dem Felsenthore des Quietothales bei Pinguente,
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-v'i.rd das Randgebirge entlang dem ganzen südlichen und nördlichen Ufer de9 
Quieto d 'jrch die an kalkigen, conglomeratischen Bänken reiche untere Ab
theilung d e r  oberen Eocengruppe verdeckt. Es ist hier zugleich der  Südwest
rand des Gebietes von Triest und der Nordostrand des Gebietes von Pisino 
unterbrochen.

Mit dem W iederemportauchen der  Kreidekalke in dem grotesken Fel- 
senthore des Quietotbales westlich von P in g u e n te , welches die Ansicht 
(F ig .  1 4 )  wiedergibt,  erscheint auch das eocene Raudgebirg von Neuem. E 9 
bildet von hier über die beiden Mum bis zum Einschnitte des Brazzanabaches 
in das Kreidegebirge ununterbrochen den oberen Theil d e r  steilen kahlen 
Kalkwände des engen schluchtartigen Quieto und Brazzanathales und ist auf 
der  Höhe in einem breiten ,  sich gegen W. verschmälernden Streifen von zum 
Theile plateauartiger Ausbildung von den Schichten der  oberen Gruppe 
enthlösst.

Die Schichten des Randgebirges liegen hier sehr  flach mit sanfter welliger 
Biegung; jedoch ist das Hauptfalleu gegen NO. bis N. selbst bei den schwachen 
Neigungswinkeln von 5— IS  Grad nicht zu verkennen.

Jenseits  des Brazzanabaches setzt das Kandgebirge sogleich an der  west- 
HchenThalseite fort, denn cs s teht die auf  einem Felsenvor9prunge dicht ober dem 
Bette des Brazzanabaches sich erhebende Burg P etra  pelosa (Ansicht Fig. I S )  
südlich von Oppatia auf Nummulitenkalk, der die Spitze des Felsens b ilde t ,  wäh
rend den breiteren Fuss schon der  Kreidekalk zusainmensetzt. Von Petra pelosa 
e rw eiter t  sich das hier nur in schmaler Zunge hervortretende eocene Kalk
gebirge gegen aufwärts und theilt sich in einen südlichen Zweig, der  sich mit dem 
nordöstlichen Randgebirge der Mulde von Pisino vereinigt uud einen gegen  W . 
bis W N W . streichenden Zw eig ,  der den südlichen Rand der  T ries te r  Mulde 
über Gabrignacza und Sdregoa hin bis in die Gegend von Sauletty markirt.

Die Fällrichtung der Schichten bleibt auch hier ziemlich gleichmässig 
eine nordöstliche bis nördliche, aber die Neigung nimmt an Steilheit zu bis 
über 2S Grad und erre ich t stellenweise nahezu die Senkrechte.

Auf der  ganzen Strecke zwischen Sauletty und dem Kesselthale unter 
Cepich verschwindet das eocene Randgebirge entweder gänzlich unter dem 
Materiale des Innergebietes, oder tr itt  höchstens in ganz unbedeutender Weise 
hervor. W enigstens wurde an mehreren Punkten dieser S trecke  und zwar selbst 
in der  Tiefe der beiden auf derselben in den Bujaner Karst einbrechenden 
Kesselthäler die directe Auflagerung des unteren Schichtencomplexes der  oberen 
Eocengruppe auf die flach un ter  10 — 20  Grad gegen NNO. einfallenden kalkigen 
Kreideschichten beobachtet.  Ers t auf  der  westlichen Seite des Kessellhales 
unter Cepich kommen die Schichten des Randgebirges wieder  in g rö se re r  
Mächtigkeit zuin Vorschein. Sie bilden von hier einen ziemlich b re i ten  Strich , 
in dessen breiteste r  Mittelgegend etwa Sterna liegt und dessen südliche G renz
linien durch die Punkte „Kirche Madonna bei Racar, Stanzia, Valentina, Possuk, 
Filaria und Gomilla superio re“ bezeichnet wird. Sowohl die obere Abtheilung 
der  Cosinaschichten, als die nummulitenführende Kalkreihe i*9t  h ier  ziemlich 
mächtig entwickelt. Das Einfallen der Schichten ist ein vorwiegend nördliches 
im Mittel unter etwa 30 Grad. Von Gomilla superiore an, über Marusich und 
Cluni bis zur kesselartigen Ausweitung des Argillathales südwestlich von Mo- 
miano scheint sich das Hundgebirge wieder fast gänzlich unter dein Materiale 
des Innergebietes zu verlieren.

W enigstens vermisste ich es an den wenigen Punkten dieser S trecke ,  die 
ich berührte.
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Von dem Thalkessel des Torren te  Argilla an ist es jedoch wieder, wenn gleich 
nur in schmalem Z uge, ohne bedeutende Unterbrechung entlang dem ganzen 
Nordostabhang, den der  Bujaner Karst zuerst dem T orren te  Dragogna und 
dann der  Rada di Pirano zukehrt,  bis nahe zur Punta di Salvore zu verfolgen. 
Der ganze Strich besteht jedoch vorwiegend aus der  oberen Abtheilung der  
Cosinaschichten. Die Kalke der  eigentlichen marinen Abtheilung, Alveolinen- 
kalke und Nummulitenkalke, tauchen mit Unterbrechungen nur auf  der  S trecke 
zwischen dem Kessel der  T o rren te  Argilla und dem Ostrande der  Salinen von 
Sicciole auf, weiterhin verschwinden sie ganz. Sie wurden besonders an den 
Ufern des T orren te  Argilla, bei Scudulino and bei St. Odorico beobachtet. 
W eite rh in  treten  dicht an der  Grenze gegen die Salinen und weiterhin Iäng9 
des Merbusens Valle delle Rose die Kreidekalke in schmalem S trich  nochmals 
hervor, so dass die weiter fortsetzenden Eocenkalke des Randes hier gleichsam 
im steilen Abhang des Kreidekarstes hängen. Das Einfallen der  Schichten ist an 
dem ganzen Rande ein ziemlich steiles, welches im Mittel etwa 46  Grad hält 
und an einzelnen Stellen, wie z. B. bei Castelvenere nordwestlich bis 70  Grad 
und darüber steigt. Die Fallrichtung, welche aus der nördlichen auf der S trecke  
von Cluni gegen  Castelvenere ganz in die nordöstliche Hauptrichtung über
gegangen is t ,  dreht zwischen da und Monte Carso w ieder etwas mehr gegen  
N., um endlich doch w ieder in die Hauptrichtung zurückzukehren.

ß. In dem Innergebiete der Mulde von Triest.

Über die Verhältnisse des Schichtenbaues in dem Innergebiete des T ries te r  
Muldenflügels können wir uns kurz fassen.

Im Allgemeinen ist der  Ban d e r  dasselbe erfüllenden Schichten von dem 
Baue der  nächstgelegenen Kalkränder und des zwischenliegenden kalkigen 
Bodens abhängig und zugleich von des Entfernung des das Eocengebiet südl i ch 
begrenzenden Gebirgskörpers d e r  Kreideformation.

Die unregelmässigere und complicirtere Art des Baues gehört dem Striche 
parallel dem Nordostrande an, und dem südlicheren engeren  Theile des Gebietes, 
nach dem zu der  Bujaner Karst und der  Tschitscher Karst convergiren; die 
regelmässige Form dagegen entfällt auf den Südwestrand und den breiten 
gegen  das Meer zu geöffneten Theil der  Mulde.

Über das Verhalten der  Schichten längs des südwestlichen Randes ist 
daher nichts besonderes zu bemerken. Ihre Schichtenstellungen richten sich 
zunächst immer nach den Schichtenstellungen der kalkigen R ä nder ,  an die 
sie unmittelbar grenzen. Sie erheben sich erst weiterhin gegen  das Innere 
zu mehr oder weniger gewölbten Wellen, welche flacher und gedehnter  sind in 
der  Breite gegen das Meer und enger  gedrängt,  unregelmässiger und in steile 
ungebrochene Falten übergehend in dem engeren SO.-Zipfel des Gebietes. Die
selben sind höchst wahrscheinlich abhängig von entsprechenden W ellenbie
gungen des unterliegenden kalkigen Grundes, welcher jedoch selten selbst 
innerhalb der  Aufbrüche des Sandste ingebirges zum Vorschein kommt. W ir 
kennen ein solches Hervortauchen in der  Milte des Gebietes nur bei Isola.

Noch deutlicher abhängig von dem welligfaltigen Charakter des U ntergrun
des ist der  Schichtenbau des Sandste ingebirges in der  Nähe de9 nordöstlichen 
Randgebirges. Hier macht sich jednch auch ein Unterschied geltend zwischen 
dem Verhalten der  Tasselloschichten längs dem Randgebirgs-A bschnitt  des 
Triester  Karstes und längs der  Tschitscher  Terrassenlandschaft.
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In dem ers te ren  fallen im Allgemeinen die zunächst den Nummulitenkalken 
des Randgebirges auf- oder anliegenden Schichten der  oberen eocenen Schicbten- 
reihe noch normul in gleicher Richtung und unter gleichen W inkeln  mit der festen 
Unterlage gegen  das Meer zu ein, und zeigen ers t  in einiger Entfernung davon 
in den vielfältigen F a l tungen , welche für den Rau des zunächstliegenden Theiles 
des inneren Gebietes charakteristisch sind, widersinnige Stellungen. An einzelnen 
Punkten erscheinen diese Schichten jedoch schon unmittelbar mit gegen innigem 
Einfallen gegen den Karst und speeiell gegen die Schichten des eocenen Kalk
gebirges. Dies ist vorzüglich auf der  S trecke zwischen dem Babza-Rerg und 
S t.  Georg  und zwischen St. Primus und Prosecco mehrfach zu beobachten.

Es is dieses jedoch hier  nicht das allgemeine Verhältniss, sondern mehr 
eine vereinzelte Erscheinung. Am besten dürfte das widersinnige Einfallen dieser 
weicheren Schichten gegen die festen, steil aufgerichteten Kalkwände durch eine 
Aufstauung der  Schichten zu erklären sein, mit welcher später dureh besondere 
Umstände noch eine Ab- und G egenrutschung d e r  Schichten  an das steile Kalk
gebirge heran in Verbindung trat.

Es lässt sich nämlich sehr wohl denken ,  dass die weicheren Mergel 
und Sandsteinschichten bei der steilen Aufrichtung ih rer  Unterlage allmählig h e r 
abglitten, bis sie sich an der  nächsten welligen Erhebung der  festeren Unterlage, 
die hier fast der  ganzen Länge nach unter das Meeresniveau zu liegen kommen, 
stauten und zu dem faltigen Hügelwerk zusammen sc h o b en , welches sie je tz t 
darstellen. Ganz in derselben W eise wie sie fast im Bereich des ganzen Rand
gebirges in weiterer Entfernung zu gegensinnigen Stellungen gegen das Randge
b irge  umgebogen sind, konnten sie dabei an bestimmten Strecken selbst in grösster 
Nähe in Lagen mit einem starken widersinnigen Einfallen gebrach t werden. Traf 
cs sich überdies, dass derartig  gelagerte Schichteninassen auf Höhen zu liegen 
kamen, welche die unmittelbaren Grenzen der  Mergel-Sandsteingruppe mit dem 
Kalkrand bedeutend überrag ten ,  so musste natürlich, sobald die atmosphärischen 
N ied e rsch lä g e , die gerade an jener  Schichtengrenze am stärksten wirken und 
das weichere Material am ersten und leichtesten zerstören können, hinlänglich 
du rch  Unterwühlung und Erweichung der Schichten vorgearbeitet hat ten ,  die 
s ta rk  gegen die Kalkwand geneigte  Schichtenmasse endlich gegen dieselbe 
abru tschen  und die in der Tiefe liegenden normal gelagerten ,  unmittelbar mit 
den Kalken grenzenden Mergel- und Sandsteinschichlen verdecken.

Dass der  faltenförmige Bau des breiten eocenen Kalklandes der  Tschitsche
rei sich in sehr ausgeprägter  W eise noch durch den Muldenboden von Triest fort- 
pflanzt, ist trotz der  an manchen Punkten sehr  bedeutenden Schichtenstörungen, 
Faltungen und Knickungen im Kleinen, dennoch aus der muldenförmigen Haupt
anlage der  Schichtenstellungen auch schon in dem Tassello-Gebiete längs des 
Triestiner Karstes hinreichend deutlich nachweisbar.

Ganz besonders klar ausgesprochen erscheint dieses Verhältniss dort,  wo 
das eocene Randgebirge selbst an der  Küste und aus dem Meere noch einmal 
emportaucht und durch seine dem südwestlichen Fallen der  Schichten des Karst
randes entgegengesetzte Schichtenstellung das Vorhandensein einer steil einge
senkten Falte oder Mulde des eocenen Kalkbodens markirt.

Die PuntaGrignana mit dem erzherzoglichen Schlosse Miramare zeigt dieses 
nochmalige Hervortauchen der Kalke des Randgebirges. D er unten folgende 
Durchschnitt 20 ,  von Miramare nach der  Karststrasse bei Prosecco gibt von 
dem ganzen Verhältniss ein deutliches Bild.

Der oben gegebene Durchschnitt 17, so wie der  Durchschnitt 22, aus der  
Gegend des Karstrandes bei Concanelo nach T ries t  ze ig e n , dass die Anord
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nung der  Schichtengruppe des Tassello im Grossen noch abhängig ist von 
diesem faltigen Bau des Grundes, auch wo die Kalkwellen nicht zu T age  treten ,  
sondern von den Schichtenmassen des Innergebietes oder vom Meere verdeckt 
sind. J e n e r  e rs te  Durchschnitt zeigt das einfachere und regelm ässigere V er
halten , der  zweite zeigt es mit zwischenfolgenden s tarken Faltungen, Knickun
gen und Ueberschiebungen, wie es fiir das Sandste ingebirge der  Gegend von 
T riest charakteristisch ist.

Durchschnitt 20.
M iram u re  2 0 0  K la f te r  = •  i Z o ll S tr a a s e  n a c h

P r o a c t  co

e t t r e id e b a lk .  c K u iu ra u lit^ n k a lk . n (M tio igno  und  T o s ie l lo )  S a n d s te in  u n d  M e r ß e la c h ie fe r .

I l s L a h l

Durchschnitt '21.

C a ste l rtia a n o -B a c h  Fai-a C e rn tk a l

c iS u m m u lite n b a lk e . a S a o d a te in  u nd  M e r g e U c h ie fe r  (M a c ig a o  u nd  T a ja e l lo ) .

Bei solchen Verhältnissen des Untergrundes sind die Anhaltspunkte für 
S tauung und Zusammendrückung von mit einer harten Kalkunterlage steil aufge
richteten weicheren, unter sich nicht homogenen, sondern in den Elasticitätsver- 
hältnissen wechselnden Schichten , wie die des Tasello und Macigno sind und 
damit auch die nächstliegenden Ursachen für alle die coniplicirten Erscheinungen 
von Faltung, Knickung und Zusammenrottung gegeben ,  welche selbst die Auf
merksamkeit des Laien auf sich ziehen.

Bei weitem mannigfaltiger und cninplicirter noch gestalten sirli alle diese 
Verhältnisse in mehrfacher W iederholung und in vielfältigen Combinationen 
in dem südlicheren Abschnilte längs der Tschitscher Terrassenlundschuft. Man 
müsste eine besondere Abhandlung darüber  schre iben , wollte mail dieses 
Thema erschöpfen.

W ir  geben zur Illustration dieser complicirten und schärfer angelegten Art 
der  Schichtenfaltung und Knickung, wie sie auf dieser S trecke sich so häufig 
wiederholt, den folgenden Durchsclniilt uas der  Gegend zwischen Cernical und 
Convedo, welcher die Breitenlinie rep räsen tir t ,  in der die unteren auseinander
gespreizten  Falten der Tschitscherei gegen das Innergebiet von T ries t  offen 
stehen.

Dieser Durchschnitt,  so wie die oben gegebenen Durchschnitte sind theils 
von Herrn Bergrath  L i p o i d  selbst in Natur entworfen,  theils nach seinen 
Beobachtungen gezeichnet,  da  das Gebiet von T riest noch von ihm selbst anf- 
genominen wurde.
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Durchschnitt 22.
CooriRClo

9 7

4
S andite in  and M #rge)auhiefer (M aeigno nnd T a ia e l lo ) .  e H am m ilittn k n lk .

Im südlichsten Theile des Gebietes treten mitten aus dem Sandsteinterrain 
Kalkwellen des Untergrundes h e raus ,  welche auch hier  den deutlichen Zusam
menhang der  faltenförmigen S truc tur  der Tschitscherei mit der  Beschaffenheit 
des Bodens der  Sandsteinmulde erkennen lassen. Es sind dies besonders die 
Kalkrücken von Bumer nördlich von P ingucnte und von Nugla östlich von 
Piguente.

7 . ln den Randgebirgen der Mulde von Pisino.

D ie  M u l d e  v o n  P i s i n o  spitzt umgekehrt wie die Mulde von T ries t  
gegen N W . aus uud kehrt ihre grösste  Breite dem Quarnero zu ,  also gegen 
SO. Jedoch steht sie nicht gegen  das Meer offen, sondern ist durch einen hohen 
Kreidegebirgszug von demselben abgeschlossen. W ir haben bei derselben daher 
nicht nur an zwei, sondern an allen drei Seiten auf den Bau des bezeichneten 
Randgebirges unsere Aufmerksamkeit zu lenken.

W ir  beginnen mit Betrachtung d e r  nordwestlichen Ausspitzung, in der 
sich die eocenen Randgebirgsschichten des nordöstlichen und südwestlichen 
Grenzsaumes vereinigen und einen ähnlichen kleinen Karststrich bilden, wie 
die beiden Kalkränder der  T ries te r  Mulde in ihrer Ausspitzung un ter  dem 
Monte Gradez (Durchschnitt Nr. 9 der  Tafel). E rs t  ein wenig 'ö s t l ich  von 
Petrovia an den Sartdsteinbergen von Pisuda spaltet sich der  breite  eocene 
Kalkstrich , der  von Zambrattia h e r  bis dahin den SW .-A bhang  der welligen 
E rhebung  des Bujaner Karstes bildet, um das Innergebiet der Mulde von Pisino 
beiderseits zu umsäumen.

Die Lagerungsverhältnisse dieses Eocenstriches sind aus den Durchschnit
ten 1 und 2  der  beigegebenen Tafel ersichtlich.

S ie  sind sehr einfach, denn sie bilden durchwegs eine sehr  flach gebogene, 
bis horizontale E inlagerung in dem sanften Wellenthal zwischen dem Bujaner 
Karst und den flachen Erhebungen, zu denen das südöstliche Karstland hier 
noch ansteigt ehe es sich ganz unter das Meeresniveau senkt. S ehr  schwache, 
von 5 bis höchstens IS« steigende südwestliche Fallrichtungen sind hier da9 
normale Lagerungsverhältniss der eocenen Kalkschichten.

Verfolgen wir die Verhältnisse des nördlichen Randes entlang dem 
Bujaner Karste ,  so fällt uns zunächst der Umstand auf, dass das eocene Rand
gebirge sc h o n ,  ehe wir Buje erre ichen , unter den Sandste inschichten ver
schwindet.

K . k . g e o lo g is c h e  R e ic h a in iU l t .  1 4 . B an d . 1 8 6 4 . I .  H e ft. 13
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Es ist dies da die Schichtenstellungen sowohl der nächstliegenden Kreide
schichten als d e r  conglomeratischen Bänke und mergeligen Schichten d e r  Um
gebung des Ortes selbst sehr flach liegen und auch auf der  ganzen bei 4  Stunden 
langen S trecke bis Porto le ,  soweit man aus zwei auf diese S trecke  entfallenden 
Durchschnitten schliessen kann,  die eocenpn Kalkschichten zu fehlen scheinen, 
obgleich hier wieder steilere Schichtenstellungen h er rsch en ,  wohl nur  durch 
ein wirkliches allmähliges Ausgehen der  Randgcbirgsschichten unterhalb des 
Sandsteingebirges zu erklären und nicht durch Ueberschiehungen oder Ab- 
rutschungen wie an anderen Punkten. Der Umstand, dass die zunächst wieder bei 
Portole zu beobachtenden Randgebirgsschichten sowie die zunächst auftauchenden 
dos jenseitigen südlichen Randes eine sehr geringe Mächtigkeit haben, spricht 
gleichfalls dafür. In dem tiefen G raben , der  vor der  Kirche nördlich von Portole 
gegen OSO. nach Gradigne zu eingerissen i s t , sind die Schichten des eocenen 
Randgebirges wieder nachweisbar und zwar in nahe zu oder völlig senkrechter 
S te l l u n g , wie sie schon die das kalkige Randgebirge gleichsam vertretenden 
unteren conglomeratischen Ranke der oberen Abtheilung längs dem ganzen Riinde 
des Kreidekarstes von Dubzi her über Jancich und St. Giovanni zeigten. Der 
Durchschnitt Nr. 3 der  beigegebenen Tafel weist das Verhältniss des Randes der 
Mulde bei Buje nach, der  Durchschnitt Nr. 4 zeigt die steile Stellung der  dicken 
conglomeratischen Bänke bei J a n c ic h ,  der  Durchschnitt Nr. 5 endlich schneidet 
den obenerwähnten Graben, in dem die eocenen Kalkschichten wieder sichtbar 
werden, in der Nähe von Portole.

W eiterhin spaltet sich das eocene Randgehirge in der  Schlucht von Portole. 
Der kleinere schmälere Zweig setzt noch ein kurzes Stück in der Schlucht mit 
s te iler  Schichtenstellung fort und verschwindet sehr bald unter den Sandstein
hügeln des Innergebietes. Der grössere Zweig zieht sich aufwärts gegen die 
Höhe des Bujaner Karstes und breitet sich über den ganzen vom Quieto und vom 
ßrazzanabach durchschnittenen Theil desselben ans. Diese Ausbreitung ist derart,  
dass er mit dem südlichen Randgebirge der  Triester Mulde bei der Ruine Petra 
pelosa zusammenstösst (vergl. Ansicht Fig. I S )  und von dort fast in der ganzen 
Breite der  Bujaner Kreidekarstwelle , welche der  nordsüdliche Einschnitt dos 
Rrazzanabaches und das Quieto bis St. Stefano andeutet,  die Fortsetzung dieses 
Grundgebirgsrückens gegen 0 .  in flachwelliger Lagerung  überdeckt.

Eine T rennung  der eocenen Kalkdecke, welche sich als oberster  Theil der 
steilen Kalkwände von St. Stefano im Quietothal einerseits bis Petra  pelosa im 
ßrazzunalhal und andererseits bis zum Felsenthor (Ansicht Fig. 14 )  des Quieto- 
thales bei Piguente ununterbrochen auf beiden Thalseiten nach weisen lässt, 
findet eben nur durch diese engen schluchtartigen Thäler  Statt . Nur das Bett 
und der  untere Theil der Steilwände sind von Kreidekalkfelsen gebildet.

D er westlich über der  Einschniltl inie Petra pelosa — St. S telano gelegene 
Theil der  eocenen Kalkdecke liegt ganz frei zu Tage. Der östliche Theil ist je  
mehr gegen 0 .  desto mehr von den übergreifenden Sandsteinschichten d e r  an
grenzenden Innergebiete verdeckt. Von diesem Theil kommt h ie r  nur der  Ab
schnitt südlich von dem Einschnitt des Quieto zwischen dem Felsenthor und der 
Einmündung des Brazzanabaches in Betracht.

Dieser allein setzt als ein ziemlich ununterbrochener Zug direct die rand- 
Iiche Begrenzung der  Mulde von Pisino gegen N. fort und unterläuft ihre con
glomeratischen Bänke und mergeligsandigen Schichten entsprechend dem allge
meinen Bau mit vorherrschend südwestlicher Fallrichtung seiner Kalkscbichten.

Zu nächst gegenüber  von der  westlichen, die Eoeenkalke von Portole mit 
den Eucenkalken von Petra pelosa verbindenden breiten Partien derR andgeb irgs-
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schichten oberhalb S. Stefano treten auch sowohl die Cosina-Schichten wie die 
Nummulitenkalke dieses Zuges in g rösserer  Breite zu Tage. Sie bilden hier 
sowohl südlich als nördlich von dem gegen  Braziano ausgehenden B ergrücken von 
Sovignaco, welcher schon aus den tieferen Schichten der oberen Gruppe besteht, 
ein breiteres flachwelliges Kalkplateau. Das nördliche Plateau wird gegen Rebar 
zu mehr und mehr von dem Material der oberen Gruppe verdeckt und verschwin
det östlich von den Kreidekalkfelsen des Felsenthores ,  dessen Verhältnisse die 
Ansicht^ Fig. 14  illustrivt, endlich ganz und gar  unter demselben.

Die Veranschaulichung der Verhältnisse dieser ganzen S trecke des Randge
birges geben theils die beiden mehrfach eingefühlten geologischen Ansichten 
von Petra pelosa und vom Eingang in das Quietothal bei P inguente ,  theils die 
Durchschnitte 6 und 7 der  Tafel.

Der Durchschnitt 6 schneidet das Randgebirge in seiner Breite zwischen 
Petra pelosa und S. Stefano; der  Durchschnitt 7 schneidet e9 in der  Gegend, wo 
es schon durch die conglorneratischen Bänke und Mergelschichten von Sovignaco 
zum Theil verdeckt ist.

Gleich wie am südlichen Runde der  T r ies te r  Mulde verschwindet nun die 
untere Abtheilung der  Eocenschichten auf der  S trecke von Felsenthor bei Pin
guente bis zum Ausbruch der Fiumera oder des oberen Quietolaufes aus dem 
K alkgebirge des Monte Kuk zwischen Nessich und Mutini.

Die Grenze der Mulde von T riest und der  Mulde von Pisino bilden hier  die 
Conglomeratbänke der oberen Gruppe und das Thalbett der  Fiumera.

Am westlichen Ufer der F iumera zwischen Nessich und Grotta und weiter  
hin Iäng9 der  Kreidegebirgsinsel des Kukberges stehen wieder Eocenkalke an. 
Dieselben stehen zunächst den Conglomeratschichten des Innergebietes steil, fallen 
aber stellenweise auch gegen das Kreidegebirge unter Winkeln bis 30  Grad ein, 
wie zwischen Nessich und Grotta.

W eite r  südlich jedoch gegen Cottle fallen sie von demselben ab und unter 
die Schichten der Sandsteingruppe gegen S W . ein, wie der  Durchschnitt N r.  8 
ersichtlich macht.

Der folgende Durchschnitt Nr. 9 zeigt den Übergang d e r  untersten Stufen 
der Tschitscherei in den vereinigten Südwestrand der  T ries te r  Mulde mit dem 
Ende dieses nördlichen R a n d e s , welchen weiterhin bis zur S trasse am Monte 
maggiore direct die Steilwände der untersten Stufen der  Tschitscher Terrassen
landschaft fortsetzeu.

Der Ostrand des Gebietes, der  sich unmittelbar an den Monte Maggiore-Rücken 
und seine Fortsetzung über den Monte Berggut und Sissolberg an lehnt,  wird in 
Bezug auf seine Tektonik auf den drei Durchschnitten Nr. 1 0 — 13 illustrirt.

Der e rs te re  dieser Durchschnitte zeigt noch die Entvvickeluug dieses Randes 
als Fortsetzung des eocenen Kalkgebirges der  Tschitscherei.

Der nördlichste Durchschnitt (N r .  10) zeig t den engen Zusammenhang und 
die Entwickelung der breiten  coceneu Kalkzone des Ostrandes aus dem Falten
system der  Tschitscherei.

Auf dem zweiten Durchschnitt Nr. 11 ist die breite  Niimiriulitenkalkzone aus 
einandergerissen durch die breite W ölbung, mit der die Ki'eidekalke des Monte 
M aggiore-Stockes gegen  W e st  abdachen. D er obere schmälere Arin zieht sich 
in der  Einsenkung fort und au dem mittleren Hochgipfel des Monte maggiore 
herum über Mala Utzka bis auf die Ostseite in das dem Quarnero zugehende 
Thal von Lovrana.

Dieser Verbreitungsstrich markirt  deutlich die faltenförmige Biegung, mit der  
die steilen gegen 0 .  geneigten Schichten des höchsten Kammes aus der senk

13



100 Dr. Guido Stäche. ' [ 9 0 ]

rechten  Stellung in die horizontale oder nur flache Lage übergehen, die der Ge- 
birgsabsatz zwischen dem Kaiser-Brunnen und Villa Monte ze ig t ,  um aus dieser 
als gewölbtes und vielfach geborstenes Karstgehänge mit der  Fallrichtung gegen 
N W ., W .  und SW . unter das Sandsteingebiet von Pisino zu sinken. Derselbe 
repräsen tir t  zugleich gewissermassen die äusserste südlichste Ausspitzung des 
Eocengebietes der  Tschitscherei. Das breitere Band von Eocenkalken, welches 
von der  Bogliunsiza-Schlucht bis Susgnevizza sich als ein paralleler, un terer  
eocener Kalkarm an den unteren Theil des breitgewölbten Abhanges anlebnt, 
bildet hier und in w eiterer  Fortsetzung gegen S. das eigentliche östliche Rand
gebirge der  Mulde. Die Steilheit der  Fallrichtung nimmt von N. nach S. von 
der  S trasse beiVragna bis Susgnevizza fortdauernd zu. Die Neigung der  Nummu
litenkalke hat längs der  S trasse  bei Vragna bei nordwestlicher Richtung nicht 
m ehr als 5— 10 Grad. Sie steigt bei allmähligem Übergang aus NW. in die 
Richtung W . —  W S W . schon nördlich von Susgnevizza bei Maurovichi auf 
70  Grad.

Südlich von Susgnevizza verschmälert sich das Randgebirge allmählig und 
behält längs dem Sissolrttcken bis zum Monte Versag eine gleich steile Fallrich
tung gegen W . bei oder ist selbst ganz senkrecht aufgerichtet.

Dieses Verhältniss so wie den tektonischen Zusammenhang dieses Steilrandes 
mit dem breiten, in flacher L agerung  sich ausbreitenden Nummulitenkalkplateau 
von Albona wird durch den Durchschnitt Nr. 12  der Tafel illustrirt.

D i e  s ü d l i c h e  R a n  d g e b i r g s z o n e  d e s  G e b i e t e s  zeigt im Allge
meinen sehr  einfache und wenig wechselnde Verhältnisse des Baues. Die Haupt- 
fallrichtung hält du rchgehends , abgesehen von einigen wenigen ganz localen 
Abänderungen, zwischen N..—0 .  Die Neigungswinkel sind verhältnissmässig 
schwache. Im Mittel halten sie zwischen 1 0 — 20  Grad. Die Ausnahmsfälle, wo 
sie dem einen Extrem der Horizontale nahe kommen oder dieselbe erreichen, sind 
häufiger als die Fälle, wo eine Überschreitung von 3 0 — 4 0  Grad vorkommt.

Extreme der  normalen Fallrichtung oder völlige Abweichungen davon 
kommen vorzugsweise nur in der  Nähe g rösserer  Einsenkungen vor, wie an der 
Einsenkung der  Spalte am Cepich-See, wo die Schichten aus der directen Ost
richtung in die nordöstliche ü b e rg e h e n , am A rsa tha l , wo durch die Senkungen, 
die das Gebirge auch hier erfährt,  die Schichten der  Ostseite unter Lizzul mit 
I S  Grad gegen  N W .,  die der gegenüberliegenden Seite bei Cacusini gegen SO. 
fallen, am Quietothal, wo grössere Seitenthäler, wie z. B. das Thal von Visinada 
verschiedene Abänderungen veranlasst.

Ganz horizontale Lagerung kommt beispielweise bei Mantuani und Visinada 
vor. Ausnahmsweise steile Stellungen kenne ich nur aus der  Nähe der  Foiba- 
schlucht bei Pisino. Das verhältnissmässig gleichartige Verhalten d e r  eocenen 
Kalkschichten an diesem Rande und die Seltenheit erheblicher Abweichungen 
geht aus den südwestlichen Enden der Durchschnitte 3 — 12 der Tafel hinreichend 
deutlich hervor.

8 . Im  I n n e r n  d e r  M u l d e  v o n  P i s i n o  (reten die Schichten des kalkigen 
Untergrundes mehrfach zu T age  und sind in einzelnen tiefen Thalschluchten 
sogar bis auf  die Kreidekalke aufgebrochen. Sie geben Zeugniss, dass auch hier 
die Schichten des eocenen kalkigen Randgebirges den ganzen Boden des Gebietes 
bilden und dass sie io Wellenbiegungen den Unebenheiten des unterliegenden 
Kreidegebirges folgen, jedoch mit sanfteren Linien als im Bereich der  nördlichen 
Grenze der  T r ies te r  Mulde. Die bedeutendsten dieser Aufbrüche sind dje des 
Dugertbaches zwischen Gherdosella und G rim alda, des Martiantschekbaches 
weiter  abwärts gegen das breite Thal des T o rren te  Bottonega und des Torren te
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Mofferini bei Montona. Von diesen deutet besonders das Auftauchen d e r  Kalk
schichten bis zur Kreide bei Gherdosella eine das Gebiet durchziehende mittlere, 
in der  S treoke des Bachbettes aufgebrochene Längswelle mit gegen  NO. und S W . 
abfallenden Schichten an. Die Ansicht Fig. 16 und der Durchschnitt Nr. 8 
geben ein Bild von diesem Verhältniss. Dem Verhalten des südwestlichen Sande 
steingebirges entsprechend, sind auch die Schichten des Innergebie tes ,  welch- 
demselben zunächst aufliegen, nur verhältnissmässig geringen Störungen und 
Abweichungen von der  flachen gegen NO. geneigten Lagerung unterworfen.

Bedeutendere Störungen sind in dem Gebiete zwischen der  mittleren E rhe
bungslinie des Bodens von Gherdosella und dem S W .-R and  nur von ganz localer 
Natur. Dagegen zeigen die Schichten des Innergebietes sowohl in der  Nähe des 
nördlichen, wie des östlichen Randes eine grössere Unregelmässigkeit . Auf grosse 
S trecken h in ,  wie von Crassize über Portole hinaus, zwischen dem Felsenthor von 
Pinguente undDolegnavas und zwischen Pass und Fianona sind steile bis senkrechte 
Stellungen zunächst des Randgebirges und steilere Falten und Wellen gegen  das 
Innere  zu die Regel. Eine sehr  flache bis völlig horizontale Lage der  Schichten 
kommt in bedeutender Ausdehnung nur in dem Winkel von Vragna und in der  
Gegend von Buje vor. Seltener  bei weitem als in der  Mulde von T r ie s t ,  sind 
gegen das Randgebirge geneigte Schichtenstellungen des unmittelbar angrenzenden 
Materials des Innergebietes.

Fassen wir Alles b isher über die Tektonik E rörte rte  zusam m en , und suchen 
wir uns den Bau des ganzen Gebietes aus den beigegehenen 13 Paralleldurch
schnitten zu construiren, so werden w ir  finden, d a s s  d a s  g a n z e  z w i s c h e n  
d e n  z w e i  g r o s s e n  u n t e r e n  K r e i d e g e b i r g s s t u f e n  d e s  i s t r i s c h e n  
K ü s t e n l a n d e s  l i e g e n d e  g e g e n  N W.  m i t  s e i n e r  g r ö s s t e n  B r e i t e  
g e g e n  d a s  M e e r  o f f e n  s t e h e n d e ,  g e g e n  SO.  d u r c h  d a s  U f e r g e 
b i r g e  d e s  M o n t e  m a g g i o r e  a b g e s c h l o s s e n e  E o c e n g e b i e t  v o n  
T r i e s t - P i s i n o  z w a r  e i n e  e i n z i g e  g r o s s e  m u l d e n f ö r m i g e  E i n 
s e n k u n g  i m K r e i d e g e b i r g e  b i l d e t ,  m i t  s t e i l  a u f g e r i c h t e t e m ,  
h ö h e r  a n s t e i g e n d e m  u n d  v i e l f a c h  g e s t ö r t e m  n o r d ö s t l i c h e m  
F l ü g e l  u n d  m i t  f l a c h e r  g e g e n  d e n s e l b e n  g e n e i g t e m ,  r e g e l 
m ä s s i g e r  g e b a u t e m ,  s ü d w e s t l i c h e m  F l ü g e l ;  d a s s  d a s s e l b e  j e d o c h  
d u r c h  d a s  H e r v o r t a u c h e n  e i n e r  d a s  G e b i e t  d i a g o n a l  d u r c h 
s e t z e n d e n  G e b i r g s w e l l e  d e s  k a l k i g e n  U n t e r g r u n d e s ,  n ä m l i c h  
d e s  K r e i d e k a r s t e s  v o n  B u j e  d e r a r t  i n  z w e i  m u l d e n f ö r m i g e  
S e g m e n t e  g e t h e i l t  w u r d e ,  d a s s  e s  j e t z t  d a d u r c h  d e m  B e g r i f f  
e i n e r  D o p p e l m u l d e  e n t s p r e c h e n d  g e s t a l t e t  e r s c h e i n t .

VII. D i e  E o c e n t e r r a i n s  d e s  A l b o n e n s e r  K a r s t e s  *).

A. Geographische Verhältnisse.

W ir haben es in dem Haupttheile dieses Beitrages in der  gleichen W eise , 
wie bei der  Behandlung der Nummuliten-Kalklandschaft der  Tschitscherei mit 
zwei zusammengehörigen Terrains zu thun, welche eigentlich im engsten Zusam-

' )  Von der der ersten Folge dieser Spezialbesehreibnngen vorausgeschickten Uehersicht 
(Jahrbuch X, 272) weichen wir nur in Bezug auf die Veränderung der Reihenfolge der 
unter VII und VIII behandelten Gebiete und in Bezug auf den Titel des dort unter 
Nr. VIII aufgeführten aber hier unter VII zu behandelnden Materials ab. Das CapitelVIlI. 
die Eocenablagerungen der quarnerischen Inseln umfassend, folgt in einem der näclistcn 
Hefte.
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inenhange stehen mit dem eben behandelten eocenen Hauptgebiete, ja geradezu 
»ls seine Fortsetzung erscheinen und dcmnach nur aus ähnlichen Gründen, wie 
die Terrassenlandschaft der  Tschitscherei gesondert betrachtet werden können. 
Geologisch sind beide nämlich gleich der Tschitscherei vorherrschend auf Kreide
kalken gelagerte Nummulitenkalkgebirge; geographisch ist das Ganze aber ein 
plateauförmiges durch die Arsa, den Lago di Cepich und seine Ebene, und durch 
den  vom Cepich-See gegen das Meer ziehenden und im Valle und Porto di 
F ianona mündenden Graben abgeschnittenes Gebirgsglied.

Beide Eocenpartien unterscheiden sich jedoch von d e r  Nummulitcnkalkland- 
schaft der  Tschitscherei wesentlich erstens d a d u rc h , dass das Kreidegebirge, 
auf dem sie ruhen, sie sowohl beinahe ringsum und zum grossen Theile in ziem
licher Breite umschliesst, also auch zwischen beiden in bedeutender Erstreckung 
zu T age  tritt , und zweitens dadurch, dass sie einen einfacheren und regelinässi-  
geren  Bau zeigen. Geologisch müssen uns beide Partien zusammen allerdings 
als der  äusserste ,  in eine von der  Längsrichtung der  Doppelmulde von Triest-  
Pisino abweichende Südrichlung gekehrte , südliche Zipfel dieses grossen Eocen- 
gebietes erscheinen; aber das Verhältniss der Masse und Anordnung des kalkigen 
und mergelig-sandigen Materials einerseits und die geographische Isolirung 
andererseits lassen eine Sonderbetrachtung dieses Gebietes v o r te i lh a f te r  
erscheinen , als eine Unterordnung desselben unter die Gesichtspunkte, unter 
welchen wir die Beobachtungen in jenem Terrain zusammenfassen konnten.

Gegen W est wird das abgesonderte Gebirgsglied , von dem nahezu die 
Hälfte dem Eocengebirge angehört,  vollständig durch das tief eingeschnittene 
Thal der Arsa und endlich durch das im Canale del l 'A rsa  weit in 's Land ein
greifende Meer vollständig von dem grossen Dreieckkörper Südislriens getrennt. 
Das Kreidegebirge klafft hier in einer engen aber tiefen Spalte auseinander. 
Dadurch sind nicht nur die zu beiden Seiten dieser Spalte anstehenden Kreide
schichten auseinander gerissen, sondern auch die darauf liegenden Eocenschichten 
des südwestlichen Randes der Mulde von Pisino und der Albonenser Landschaft 
(so wollen wir das zu betrachtende Gebiet nennen) getrennt.

Im Süden und im Osten bis zum Valle di Fianona umschliesst das Meer das 
Gebiet. Im Norden wird es durch die liefe Alluvialebene des Lago di Cepich und 
diesen St-e selbst von dem Sandsteingebiet der Molde von Pisino getrennt. Nur 
in der  S trecke zwischen dem Valle di Fianona und dein Lago di Cepich, also in 
seinem oberen östlichen Theile hängt es enger mit dein Festlandsgebirge des 
S issolberges zusammen. Jedoch auch hier deutet die tiefe grabeuartige Einsen
kung, die sich vom Cepich-See gegen Süd bis in das Valle di Fianona zieht,  eine 
frühere  vollständigere geographische Isolirung dieses Gebirgsgliedes an. Es ist 
in der  That kaum eine Senkung der östlichen Küste Istriens um 100 Fuss dazu 
nothwendig, um es als Insel erscheinen zu lassen. Das Niveau des Cepich-See’s 
liegt kaum 4 0  F uss ,  das des mittleren Arsathales nicht viel über SO Fuss über 
Meeresniveau.

Ist  schon der  ganze Gebirgskörper von Albona ein isolirter, so gilt dies noch 
mehr von dem ihn bedeckenden E o c e n t e r r a i n .  Dasselbe hängt eben nur in der 
genannten Strecke zwischen dem Cepich-See und dem Porto Fianona mit dem 
eocenen Material des verlängerten östlichen Randgebirges desEocengebie tes  von 
Pisino zusammen. Im Übrigen ist es nahe zu vollständig vom Kreidegebirge 
umgeben. Nur im Porto di Fianoua und im Porto Luugo tritt es unmittelbar mit 
dem Meere und an se iner nordwestlichsten Ecke mit dem Alluvialboden der  Arsa 
in Berührung. Gegen Ost grenzf dasselbe zwischen Porto Fianona und Porto Rabaz 
in der Linie Veselicza, Bembichi, Brogogna, Rabaz an den breiten, steil gegen
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das Meer abfallenden Kreidekalkrücken de9 14 9 8  Fuss hohen Monte Sopra 
cossi. Zwischen Porto Rabaz und Porto Lungo schneiden e9 die flachen, gegen  das 
Meer abfallenden Kreidefelsen von S. Gallo, Gerbzi, Vlachi und Porto Lungo ab. 
Endlich bildet das Gebirge des 1697  Fuss hohen Monte Golly und des 
1411 Fuss erreichenden Monte Babrini in zwei gewaltigen, gegen das Meer steil 
abfallenden Terrassen ,  zwischen Porto Lungo und dem Valle Cromaz eine fast eine 
Stunde breite Felsenlandschaft, welche das in diesem südlichen Theil sich bedeu
tend verschmälernde Eocengebirge vom Quarnero trenn t ,  und in d e r  Punta 
Negra gegen Süd in das Meer vorspringt. Durch eine nahe 7.u eben so breite, der  
Kreide angehikige Kalkterrasse, wird der  verschmälerte Eocenzug, der  sich längs 
der oberen Ostgehänge der Bergrücken des Monte Golly und Monte Babrini bis in 
den Porto Gradaz herabzieht, zwischen diesem Hafen und Porto Carpano von dem 
Canale dell’ Arsa abgeschlossen. Das begrenzend'* Kreidegebirge wird nun hier  
so wie weiter gegen das Innere des Terrains auch das Eocene von d e r  weit
eingreifenden Spalte des Carp:iiiothnle9 unterbrochen. E 9 setzt jedoch mit zuneh
m ender Breite gegen Nord längs der Arsa fort bis zu dem Quergiaben Kor Draga. 
Auf dieser S trecke trennt es durch den breiten plateauförmigen Rücken von 
Cerre ,  der  durch das Eocengebit b r ich t ,  die kleinere östliche, dicht an die Arsa 
heran tre tende Eocenpartie von dem westlichen llauptgehiete. Dieses Terrain  
ers treck t  sich, die oberen weiter zurücktretenden Thalgehäuge bildend, von dem 
T hale  se lbst jedoch durch die unterliegenden, weiter vorspringenden Kalkschichten 
d e r  Kreide in schmalem Streifen getrennt,  von Turini über St. Marlin bis Rusichi. 
Es nimmt von dem gegen die Arsa gekehrten Rande landeinwärts nirgends 
mehr aU höchstens Stunde Breite ein. Durch den Graben Kor Draga, der 
beiderseitig nur Kreideschichten zeigt, wird es abgeschnitten von dem im 
oberen Laufe der  Arsa ganz dicht Im in's Thalbett herab sich senkenden 
Schichten des grossen Albonenser Eocenplateaus.

Auch im oberen Laufe der  Arsa, zwischen Kor Draga und der  S trasse nach 
Pisino treten die Kreidekalke, das Thal unmittelbar begrenzend, unter den Eocen
kalken hervor. Nur auf die kurze S trecke von kaum ' / j  Stunde treten die 
untersten Eocenkalke unmittelbar an die Alluvien und die Ufer des der A m  
zufliessenden Zabodbaches heran. Von der  äussersten N W .-E cke  des Gebietes 
an jedoch bis an das westliche Ufer des Cepich-See’s tauchen die Kalke der  ober
sten Rudistenzone w ieder  unter der eocenen Kalkdecke hervor, und trennen sie 
von dem Alluvialboden im W esten  des S ee’s.

Dieses so von den oberen weissen Kalken der  Kreide rings umgebene 
Eocengebiet ist vorzugsweise eine Kalklandschaft, deren Charakter von dem des 
umgebenden Kreidegehirges im Allgemeinen nur wenig abweicht. Es ist ein 
flach gewölbte9 Kalkplateau, dein nur an zwei Stellen eine fremdartige Hügel
gruppe  aufsitzt. Die Hauptabdachung ist gegen  Nord ge r ic h te t ,  doch wölbt 
es sich zugleich in der  Richtung von W . nach 0 .  und senkt sich daher zu 
beiden Seiten des Kreidegebietes von C erre ,  welche das Eocene in zwei Partien 
abgesondert h a t ,  gegen W. und 0 .  Bedeutender sinkt es gegen 0 .  gegen 
den Graben zwischen dem Cepichsee und dem Valle di F ianona und gegen  die 
denselben gegen S W . fortsetzende Einsenkung, welche durch die beiden 
einander abgewendeten Thalscliluchten de9 Valle Carpano und der  Schlucht 
bei Clavar angedeutet ist. W e ite r  östlich von dieser Einsenkung, die sich also 
vom Ufer des C ep ich -S ee’s unter Cosliaco über Vosilla, Chersavanich, Clavar, 
Gnisin, Ladin und St. Nicolo hinab gegen  die Carpanoschlucht zieht,  steigt das 
Eocengebirge an den westlichen W änden  des Sissolrückens und der  Fortsetzung 
desselben in dem Gebirgsstock Sopra cossi zu einer steilen W and empor. Das
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schon zwischen dem Carpanothale und dem Porto Rabaz stark verschmälerte 
Eocengebiet zieht sich nun von da ab ,  mehr und m ehr verengend ,  an den 
W estgehängen des Golly- und Babrini Gebirgszuges en t lang , bis es in der  Nähe 
d e r  Punta Ubaz in dem Valle Gromaz in einen schmalen Winkel verlaufend 
endet. Die mittlere Höhe des plateauartigen Theiles beträg t etwa 8 0 0  Fuss. 
Die bedeutendsten dieses Niveau überragenden  Höhenpunkte in der  Mitte des
selben sind d e rS u m b e rg  mit 967*8 und d e rP fa r ro r t  S .D om enica mit 955-2  Fuss 
Seehöhe. Das östlich gegen das begrenzende K re idegebirge ansteigende 
Eocengebirge übersteigt in dem isolirten Sandsteinzuge der  S tadt Albona 
1 0 0 0  Fuss. Es erreicht dicht an der  Grenze mit dem hohen , östlich an
schliessenden Kreiderücken un te r  dem Sissol 20 0 0  F u ss ,  im Monte sopra 
cossi 1200  Fuss, dicht unter dem Monte Golly und imMonte Babrini 1 3 0 0 — 1400  
Fuss. Das mittlere Hauptterrain ist bach- und quellenlos. S ehr  gute Quellen 
finden sich dagegen an seinen Grenzen in der Nähe der  conglomeratisch-san- 
digen Partien. So gibt es kleine Quellen in der S um berger  Sandsteinpartic, 
viele gute Quellen in der  S andste inpart ie , zwischen Cosliaco und Fianona, 
unter denen vorzüglich die gu te  und starke Quelle von Fianona nennenswerth 
ist, ebenso zeigt sich in gleicher W eise der  langgezogene Albonenser Sandstein
n icken  quellenreich. Unter den Quellen des letzteren verdient besonders die 
s ta rke und mit ausgezeichnetem W asse r  begabte Quelle im Carpanolhal genannt 
zu werden, welche ihr Wasseraufnahmsgebiet in den conglomeratisch-mergeligen 
und sandigen Schichten der  Mulde von Albona ha t ,  jedoch aus den kohlen
führenden Schichten des Carpanothales hervorbricht.

Wirkliche Bäche sind nur drei oder vier zu nennen, die alle auf die Ostseite 
beschränkt sind und direct dem Meere zutliessen. Es sind dies der Carpanobach, 
der  in den Arsa-Canal m ünde t, die Bäche des Porto Rabaz und des Valle di 
Fianona.

Bebaut mit W eingärten  und Maiscultnren sind nur die mergelig-sandigen 
Gebiete zum Theil und die Stellen des Kalkterrains, auf welchen das Diluvium 
eine hinreichende Decke der  sogenannten T e r ra  rossa zurückgelassen hat. Im 
Uebrigen ist das Plateau felsiger schrattiger Karst.

Besonders grosse Karstpartien treten  gegen die sparsamen und kleineren 
eingemauerten Feldparzellen in der  Umgebung von Chersano, überhaupt in dem 
Gebiete gegen NO. von der Linie Sumberg, S. Domenica, Bembichi in den 
Vordergrund.

B. Geologische Verhältnisse.

a) Stratigraphie.

Für  die Besprechung der einzelnen vertretenen Schichtenglieder und ihre 
Entwickelung, ihren Charakter und ihre Verbreitung legen wir die Schichtenfolge 
im Carpanothale zu Grunde. Dieselbe ist am vollständigsten entwickelt und am 
besten zu beobachten ,  und es lassen sich die Verhältnisse aller Gegenden des 
Eocengebietes von Albona sehr gut auf dieselbe basiren.

Das vorliegende Terrain ist von besonderer W ichtigkeit in s tratigraphischer 
Beziehung, weil fast alle die einzelnen Schichtenglieder der eocenen kalkigen 
Ablheilung, welche wir bisher kennen lernten und welche an anderen Orten meist 
nur zum Theil oder in unvollständiger Entwickelung sich vertreten fanden oder 
der ges törteren  Lagerungsverhältnisse halber sich nicht mit wünschenswerther



Sicherheit und Genauigkeit beobachten Hessen, hier in besonders ausgezeichneter 
und vollkommener Entwicklung und ungestörter klarer Aufeinanderfolge abge
lagert sind und sich in mehreren Gegenden durch gute Aufschlusspunkle beob
achten lassen.

Im Besonderen gelangt yon der  eocenen Kalkgruppe aber die untere Abthei
lung, für die auch die Bezeichnung „Nummuliten leere Abtheilung“ oder auch 
„Abtheilung der  eocenen Zwischenschichten“ (nämlich der  Zwischenschichten 
zwischen den rudistenfiihrenden Kalken der Kreide und den durch Nummuliten- 
fiihrung ausgezeichneten Schichten der  Eucenzeit)  statt der beschränkteren  Localbe
zeichnung „ Cosina-Schichtena mehrfach geb rauch t wurde zu einer  detaillirten Aus
bildung. In Bezug auf F lächenausdehnung si nd j  edoch in Folge der  einfacheren Lage- 
rungsverhältnissedie oberen numinulitenfülirenden Kalke die vorherrschenden V er
tre te r  dieser Gruppe und des Eocenen überhaupt. Die unteren Kalke der  kohlen füh
renden Abtheilung und der  Foraminiferenkalke haben eine m ehr randliche Ver
breitung an den Grenzen mit der Kreide und treten vorzüglich an den Thalge
hängen , in Gräben und Schluchten zwischen der  oberen Nummulitenkalkdecke 
und dem kreidekalkigen Untergründe zum Vorschein. Nur in dem südlichsten ver
schmälerten, lang ausgezogenen Theile, der  sich längs der  W estgehänge  des 
Höhenzuges des Monte Golly aus dem Carpanothal her  bis hinab in den Porto 
Gradaz des Canale delPArsa zieht,  kommt auch die un tere  Abtheilung der  eoce
nen Kalkschichten zu einer vorherrschenden, und endlich zur alleinigen Flächen
ausdehnung.

Die obere Eocengruppe der conglomeratischen und mergelig-sandigen Schich
ten tritt nu r  in zwei vereinzelten, dem Nummulitenkalkplateau aufsitzenden Hügel- 
complexenauf. Der kleinere nördliche liegt nordöstlich vonS um berg in  dem äusser- 
sten N W .-W inkel des Terrains. W ir  nennen ihn die Hügelgruppe von Sumberg im 
Gegensätze zu dein bedeutenderen südlichen, langgestreckten Zuge dieser Schichten, 
auf dessen Höhe Albona liegt. Dieser längere Zug conglomeratisclier und sandig
mergeliger Schichten, den wir unter dem Namen „Sandsteinzug von Albona“ 
anführen wollen, zieht sich in der Längsstreckung von etwa 2 '/g  Stunde, nördlich 
von Kasparinchich beginnend, zuerst in der Richtung von NO. nach S W . über 
Albona dem Verlauf des Valle Carpano entlang, und dann wie dieses und der  Canale 
dell'Arsa sich d rehend ,  von N. nach S . ,  bis er  sich wieder verschmälernd, 
zwischen Chervatina und Boskovichi gegen den Gollyberg zu auskeilt,

a. Untere Schichtengruppe.
1. C o s i n a s c h i c h t e n .  Dieselben erreichen im Gebiete von Albona über

haupt und speciell im Thal von Carpano die grösste  Mächtigkeit und ausgezeich
netste Entwickelung in Bezug auf ihre petrographischen und paläontologischen 
Eigenschaften.

Der Durchschnitt aus der  Tiefe des Carpanothales gegen  SO. oder auch die 
gegen 0 .  nach Albona führende S trasse  zeigt uns zunächst über den Kreidc- 
kalken, welche den Boden und den Fuss der Gehängseiten bilden , die untere 
kohlenführende Abtheilung der Cosinaschichten. N ur auf der  südlichen Gehäng- 
seite sind diese Schicbteu  deutlich zu verfolgen, nach den über den Kreidekalken 
hervortretenden Ausbissen. Genauer lernt man sie jedoch durch den grossartig  
-.ingelangten Rothschild'schen Kohlenbergbau kennen, der sie in grösstein Mass
slabe aufgeschlossen hat. Diese Schichten wiederholen h ier  im Grossen, was uns 
d e r  Aufbruch in Graben von Gherdosella hei Pisino im Kleinen wahrnehinen lies.s. 
Das wirklich abbauwürdige Kohlenlager liegt auch hier fast unmittelbar auf 
den obersten weissen Kreidekalkschichten, und zerfällt wie dort durch die wellige
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Form der  unterliegenden Kreideschichten in einzelne Kohlenkörper von linsen
förmiger, nach unten und oben stark ausgebauchter Gestalt, welche durch die 
WellenrOcken oder Buckel des Kreidegebirges zwar gegen einander abgeschnürt, 
abe r  selten ganz getrennt werden.

Der Kohlenbau von Curpano zeigt un ter  allen Kohlenvorkommen der  Cosiua- 
sebicliten allein den günstigen Fall ,  dass einzelne Linsen zugleich ausgedehnt 
und mächtig sind, und dass der  wellige Bau des Kreidegebirges verhältnissmässjg 
so rege lm ässig  und sanft ist, dass e r  das W eiterverfolgen des Lagers  über die 
W ellenberge  nicht hindert oder zu stark erschwert.  Die einzige Schwierigkeit 
beim Abbau dieser bis auf etwas Schwefelgehalt vortrefflichen und besonders 
gut coksenden Glanzkohle liegt in der  zeitweisen Arbeit im festen Gestein der 
trennenden Kreidekalkwellen für den Fall, dass man vom Abbau einer Linse zum 
Angriff auf eine zweite schreiten will. In den mergeligen, und zum Theil auch 
kalkig schieferigen Zwischenmilteln und in den Grenzschichten des Kohlenlagers 
und in dem Complex seiner Liegendkalke fehlen auch hier nicht die grossen charak
teristischen Melanien von Cosina nebst anderen Melanien, Charen und zum Theil 
auch Paludinen.

Die tieferen kohlenführenden Schichten sind ausser am Südrande des Carpa- 
nothales auch noch am ganzen Ostrande des Arsathales und besonders bei Para- 
d is s ,  so wie südlich von Carpano in dem langen Strich der  Cosinaschichten des 
Monte Gadina vertreten . In dem le tzteren Bereich w urden Versuchsbaue auf die 
Kohlen des Thaies von Prodoll unternommen. In dem erst genannten Strich  
wurde das Kohlenlager bei Paradies mehrfach ohne besonderen Erfolg in Angriff 
genommen. Die obere Abtheilung der Cosinaschichten oder die Liegendkalke der 
eigentlichen kohlenfühi'enden Schichten sind im Carpanothal selbst, sowie auch 
in den arideren Verbreitungsbezirken d e r  unteren Abtheilung des Rundgebirges 
in paläontologischer Beziehung besonders weit reichhaltiger und mannigfaltiger 
a u sg eb i ld e t , als in den meisten anderen Gebieten. Ausser den rauchgrauen oder 
leberb raunen  Kalkbänkcn, welche mit einer besonders individuenreichen Fauna 
derselben Melania und derselben Charen-Art a u l t r e tc n , die auch in den anderen 
G ebie ten  die Hauptcharakterfonnen bilden, kointneu hier Kalke und Kalkschiefer 
von meist etwas helleren, bräunlichen oder gelblichgrauen F arben  vor, in welchen 
neben den gewöhnlichen Formen oder auch theilweise allein herrschend  andere 
Formen von Süsswasser- und Laudschnecken, sowie auch hin und wieder 
eine andere Charen-Art auftritt. Es ist vor allen eine der  von Gherdosella völlig 
gleiche kleine geripp te  Melania, sowie eine Paludina kleine und die auch in 
den Cosinaschichten des Lissatzberges auftretende Chara globulifera (Ing., 
welche gewisse Kalke dieses Niveaus erfüllt und in deutlicherer Erhaltung auf 
den Auswitterungsflächen derselben erscheint. Diese Schichten wurden sowohl 
im Thale von Carpano auf beiden Seiten desselben, als auch an m ehreren Punkten 
in dem grossen südlichen Hauptzug des Gadina- und Babrin iberges, besonders 
in der  Gegend von Prudoll und Poglie beobachtet. Sie kommen endlich auch 
unter den Kalken im Bereiche der  Gemeinde Ripenda, und zwar am W estgehänge 
des Kreidegebirges des Monte supra  Cossi vor. Jedoch wurden sie hier nicht au 
Ort und Stelle beobachtet.  Es liegen nur von dem früheren Controlor auf Albona, 
Herrn S c h m i d t ,  ciugeseudete Stücke vor. ln einzelnen der  genannten Kalkschichleu 
kommen neben den genannten häufigeren Formen, seltener auch Schalreste von 
kleinen Clausilien vor, wie besonders zwischen Vlaska und Viscoviza bei Poglie. 
Alle Reste ze igen meist hell- bis dunkelbraune Schalen und sind wegen ih rer  Fein
he i t  und Kleiuheit und der  Härte des Kalkschiefers, der  sie einschliesst, nur mit. 
grösser  Mühe uud selten in vollkommener Erhaltung zu p räp a r i ien ,  besonders
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erwähnenswerth  ist ans dieser Schich tenrcihe ,  das local noch mehr beschränkte 
Vorkommen einer Kalkschieferschicht bei Poglie, südlich von Carpano, welche 
dicht erfüllt ist mit kleinen, mit weisser Schale erhaltenen Paludinen, aber ausser 
diesen fast gar  keine anderen Reste beherbergt.

2. D ie  F o r a m i n i f e r e n - o d e r  M i t i o l i d e n k a l k e ,  welche unmittelbar 
auf  diese Schichten folgen und in noch sehr enge r  Verbindung mit denselben 
stehen, zeichnen sich hier durch besondere Mächtigkeit und Mannigfaltigkeit in 
der  Ausbildung einzelner Schichten  aus. Ausser den drei besonders charak teri-  
sirten Schichten, die wir schon aus den südlichen Randgebieten der  Doppelmulde 
von Pisino kennen, nämlich den Foraminiferenkalken mit vereinzelten S üdw as-  
serschnecken der  tieferen Schicht,  den Bivalvenbänken und den Muschelschiefern 
von Sdregna  kommen hier noch m ehrere durch besondere Faunencharaktere sehr 
interessante Schichten zur  Entwicklung, nämlich dunkle bituminöse Kalkschiefer 
mit Naticen und Cerithien, hellgelbe oder g raue  Kalkbänke mit r iesigen C eri-  
thien und meist gleichfalls bituminös r iechende Kalkschiefer mit Korallen.

Hellere foraminifernreiche Kalke mit vereinzelten Melaniendurchschnitten 
nnd Charen folgen im Durchschnitt durch das Carpanothal unmittelbar über  den 
eigentlichen Cosinaschichten. Sie sind auch im W estrande des Monte sopra Cossi 
und überhaupt in der  Gemeinde Ripenda stark verbreitet. Südlich von Carpano 
erscheinen sie bei Poglie, und zwar sind sie hier durch das Vorkommen einzelner 
sehr g rö sse r ,  anderwärts nirgends gefundener Melanien ausgezeichnet. Mit diesen 
Kalken in nächster Verbindung stehen wohl die durch riesige Cerithien ausge
zeichneten Foraminiferenkalke, welche sowohl im Thale von Carpano, als in dem 
eocenen Kalkgebiete von Paradies, längs der  Arsa, sowie im Gebiete des Gadina 
und Babrini, und endlich im Gebiete von Ripenda an m ehreren Punkten nachge
wiesen sind. Ausser den grossen Cerithien, die meist nur als S teinkerne erhalten 
sind und an Grösse dem Cerithium gigantenm des Pariser Beckens nichts nach
geben, treten häufig auch grosse Orbitulitenfonnen in diesen Kalken auf.

Diese grossen Cerithienformen fanden sich bisher vorzugsweise an folgenden 
Orten: im Carpanothal auf  dem nördlichen Abhang oberhalb Carpano selbst gegen 
St. Bartholomäo, zwischen Carpano und St. Margaretha bei Golacz, im Graben 
bei Paradiss, bei Calini, bei Starigrad, bei Cipparoviza, bei Vlacova.

Die bituminösen dunkleren Kalke mit zahlreichen Natica und Cerithium 
dürften ebenfalls zu diesen tieferen Schichten , der  foraminiferenreichen Kalke 
oder selbst noch nahezu in das Niveau der  oberen Cosinaschichten gehören. In 
diesen Schichten kommen vereinzelt ,  wie z. B. bei St. Martin in dein kleineren 
durch den Karst von Cerre getrennten  eocenen Kalkstrich auch Helices vor.

Ausserdem wurde diese Schicht bekannt bei Sicul, Ju r ic ich ,  Boskovichi, 
Raggozana und am Monte Babrini.

Ebenso häufig sind auch die schon aus der  Gegend von Pisino bekannten 
Bänke mit dicken austernartigen Bivalven vertreten. Dieselben scheinen jedoch 
schon ein etwas höheres Niveau einzunehmen , als die b isher  aufgeführten 
Schichten. Sie folgen im Durchschnitt von Carpano gegen Albona deutlich Ober 
den oben angeführten Foraminiferenkalken. Sic erscheinen überdies beiChervatina 
und Petek, bei Cermenizza, bei St. Bartholomäo nnd bei Seni.

Die M uschelkalkschiefer, wie sie bei Srlregna Vorkommen, erscheinen  in 
ähnlicher Ausbildung wie d o r t ,  besonders bei Prodoll. Der Umstand, dass ganz 
die ähnlichen Formen, und zum Theil mit ähnlicher Erhaltnngsweise d e r  S chalen  
auch in den durch Korallen charakterisirten Kalkschiefern oder Plattenkalken, 
welche in dem ganzen Gebiete viel häufiger Vorkom m en, beobachtet w urden , 
spricht dafür, dass dies wohl ganz nahe zusammengehörige oder sich v e r t r e -

14«



1 0 8 Dr. Guido SUchc. [ 9 8 ]

lende Schichten sind. Die korallenreichen Kalkschiefer der  Gegend sind ausser 
durch zwei diinnverzweigte Korallenarten, welche ihr auffallendstes paläontolo- 
gisches Merkmal bilden, überdies reich an verschiedenen Biyalven, kleinen 
Gasteropoden, Orbituliten und langen Alveoliuenformen zum grössten Theile  
Alveolina longa Cz. Dieser le tzte Charakter deutet schon auf ihre etwas höhere, 
den eigentlichen Alveolinenkalken sich zunächst nach unten anschliessende S tel
lung in der  Schichtenfolge. W ir lernten diese Schichten von sehr vielen Punkten 
des Gebietes kennen, insbesondere von Prodoll, von Viscovichi, von Seni, von 
Monte Babrini,  von Duchizza, von Chervatina, von R ip e n d a , von den N W . und 
SO.-Gchängen des Carpanothales.

Gin spcciellei-es Studium aller dieser einzelnen Schichten wäre ebenso inter
essant als wünschenswerth. Jedoch war es mir bei der  Grösse des in einem 
Sommer und un ter  den ungünstigen Verhältnissen der  Kriegszeit zu bearbeiten
den Terrains nicht möglich, noch weiter in das Specialisiren einzugehen.

Ich musste mich begnügen, die Grenzen der  gewonnenen Hauptgruppen fest
zustellen und mit Hilfe dieses die Tektonik des Landes etwas in's Klare zu bringen.

3. A l v e o l i n e n k a l k e .  Mit den eigentlichen Alveolinenkalken beginnt die 
Schichtenreihe w ieder ihren normalen, in allen Gebieten ziemlich gleichblei
benden Charakter anzunehmen. Sie sind wie überall meist hellgelblich oder 
weisslichgrau und vorherrschend als d ü n n e , h a r t e , spröde Schiefer ausge- 
hildet, seltener als dickere Kalkbänke. Neben den in weissen F lecken erschei
nenden Durchschnitten der zahlreichen Alveolinen treten  sparsam und nach oben 
immer häutiger Nummuliten auf. Da die breiten plateauartigen eocenen Kalk- 
flachen der beiden Hauptgebiete der Albonenser Landschaft,  das kleinere w est
lichere Gebiet an der  Arsa und das grössere östliche von S. Domenica zwischen 
dem Cepichsee und d e r  Sandsteinmulde von Albona, vorherrschend von den 
eigentlichen Nummulitenkalken gebildet werden, so haben die Alveolinenkalke 
gleich den Cosinaschichten eine vorherrschend nördliche Verbreitung am Saume 
der  grossen Nummulitenkalkgebiete.

4. N u m m u l i t e n k a l k e .  Auf die alveolinenreichen Kalke folgen in dem 
Durchschnitt der  S trasse  von Carpano nach Albona zunächst mehrere Bänke von 
hellgelbem Nummulitenkalk, der  aus feingeriebenen Resten von Echinodermen und 
Molluskenschalen bes teh t  und auf den weichen Verwitterungsflächen voll ist von 
kleinen Nummuliten, dagegen nur sparsame Durchschnitte von Alveolinen und 
grösseren Foraminiferenformen zeigt.  Darauf folgen graugelbe, zum Theil etwas 
bräunliche Kalke von unvollkommen krystallinischer Beschaffenheit mit zahl
reichen kleinen und grossen Nummulitendurchschnitten. Unter letzteren sind be
sonders häufig Durchschnitte von Numm. perforata d’Orb., Nimm, granulosa 
d'Orb. und seltener auch von Numm. spira de Roissy zu erkennen. Endlich fol
gen hellgelbe Bänke von schon etwas breccienartigem Chamkter mit zerstreutem 
Vorkommen von Numm. granulosa d'Arch.

Die Nummulitenkalke sind mit dieser ziemlich gleichbleibenden Fauna fast 
überall ausgebildet.  Dazu tre ten  nur an manchen Punkten verhälltnissmässig wenig 
und selten gut erhaltene Reste vor Zweischalern meist „Austern“ und von Echini- 
den meist nur Stacheln und einzelne Täfelchen, seltener ganze erkennbare Faunen.

Aus der Gegend von Urbanzi bei Albona ist ein deutlicher Echinolampas, 
ferner  aus der Gegend von S. Martin und Domenica Reste von Conoclypus in 
diesen Kalken aufgefunden worden. In eben diesen nummulitenreichen Kalken bei 
Sumberg konnte ich bei ausser den häufigeren Formen von Nummulites perforata  
d’Orb., auch noch Num. Biaritzensis d’Orb. und Num. laevigata Lam. erkennen.
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ß. Obere Schichtengruppe.

1. D i e  u n t e r e  A b t h e i l u n g  d e r  G r u p p e ,  welche durch  die Einlage* 
rung breccienartiger oder conglomeratischer Nummulitenkalkbänke ausgezeichnet 
ist, ist hier die bei weitem verbreitetete und mächtigste sowohl in dem grösse
ren Muldengebiet von Albona, als auch in dem kleineren flach aufgelagerlen 
Gebiete zwischen Sumberg und Chersano.

Da ich im ganzen Bereich dieser Gebiete nirgends so glücklich war, b e s o n 
dere  Fundstellen von Petrefucten aufzufinden , so ist ohne W iederholung d e r 
selben allgemeinen petrographischen und paläonlologischen Eigenschaften, die 
wir aus anderen Gebieten kennen, nicht viel Neues zu sagen. Um in noch speciellere 
Unterscheidungen und Gliederungen der Schichten e inzugehen, dazu gebrach  
es natürlich an Zeit.

Es ist jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass auch in diesem Gebiete noch gute 
Petrefactenfundorte in diesen Schichten aufgefunden werden können, immerhin 
gross genug. Andeutungen dafür habe ich nur aus d e r  Gegend südlich von Albona, 
wo ich vereinzelte Reste von Seeigeln, besonders einen gut erhaltenen Echino- 
lampas aulfand. Ausserdem sind die gewöhnlichen Nummulitenformen Numm. 
Lucasana Defr., Numm. striata d’Orb., Numm. exponens Sow., Numm. granulosa 
d ’Arch. F e rn e r  Serpula spirulaea Leym. und seltener auch Operculina cana- 
lifera, das einzige, was man in den kalkigen Bänken oder in den denselben anhaf
tenden sandigen Mergeln von bestimmbaren Resten findet.

Von bem erkensw crlhen  E igen tüm lichkei ten  in der Ausbildung dieser Ab
theilung im Gebiete von Albona können wir nur zwei außuhren. Die eine bes ieh t  
in der  Häufigkeit von einer besonderen Form von Pentacrinus- S tielgliedern in 
der  an die eigentlichen Nummulitenkalke zunächst angrenzenden Kalkbank. Die 
zweite in dem Vorkommen von zur Bereitung von hydraulischem Material 
geeigneten  kalkigen Mergeln in der  Gegend zwischen Albona und Porto Rabaz und 
in Porto lungo.

2. D i e  o b e r e  A b t h e i l u n g  der  S a n d s t e i n e  u n d  M e r g e l s c h i e f e r  
gibt uns wegen der  verhältnissmässig untergeordneten Verbreitung und dem 
Mangel besonders ausgezeichneter Charaktere hier noch weniger als in den a n 
deren Gebieten Veranlassung zu specielleren Erörterungen.

Der beifolgende Durchschnitt durch das Carpanothal verdeutlicht die Art 
der  Lagerung  der  hier gegebenen Schichtenfolge.

Durchschnitt 23.

ScWf hfenfolge Im Carpanö-Thale.

d  K r e id e k n lk e .  d  C o» ina9c1iio liten , u n t e r e  k o h le n fiih rp m le  A b th o ilu n g . dt C o s in a s e h ic li le n , L ie g e m U a lk e  m it C haren*  
er.» F o ra m in ife re n k a lk e  m it v e r e i n i g te n  S im w a s s e r s c h n e c l te n  un d  g r o s te n  C e r i th ie n .  di  K o ra u iiu ife re n k u lk e  m it B if a lv e n -  
b ü n b p n , K o r a l le n  ett*. c A lv eo lin p n k a lk e . ci N u m m u lite n k a lk e . 6 C o ng-Iom eratliänke  m it  M e r ^ e U c h ie fe r n .  fl S a n d s te in e

u n d  M erg e lseh ie fle r,
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b )  Tektonik.

Der Bau der  zerrissenen Eocengebiete , welche auf 
dem durch das Arsathal,  die Einsenkung des Cepiclisee, 
das Valle di Fianona und den Quarnero fast halbinselartig 
abgesonderten  Kreidegebirge von Albona zurückgeblieben 
s ind,  zeigt trotz des nachweisbaren Zusammenhanges 
mit dem nächstangrenzenden Eocengebiete der Mulde 
von Pisino einen von dem aller übrigen Eocenterrains 
abweichenden Charakter. W ährend  in allen übrigen T e r 
rains mit Ausnahme d e r  Tschitscher Terrassenlandschaft 
die untere kalkige Abtheilung des Eocengebirges zurück
tritt und nur randliche Zonen b ilde t,  gelangt sie h ier  zu 
überwiegender Flächenentwickelung. Von der  gleichfalls 
durch die vorherrschende Zusammensetzung aus Eocen- 
kalken charakterisirten Tschitscher Landschaft u n te r 
scheidet sich das Eocenterrain von Albona durch seinen 
einfacheren Bau.

Dasselbe stellt in seinen ausgedehntesten Thcilen 
breite, fast horizontal oder flachwellig gelagerte  Karst
plateaus oder sanft eingesenkte Mulden dar und ver
leugnet dadurch seine Abhängigkeit von der  regelmäs- 
sigeren flacheren Schichtenstellung des südwestlichen 
Randes der Doppelmulde und dem welligen Baue des gan- 
zeu südlichen Istriens ebensowenig , als das faltenreiche 
Gebiet der  Tschitscherei seine nahe Zusammengehörig- 'S 
keit mit dem stä rker  gestörten  und complicirter gebauten J  
Nordostrand« jenes grossen Eocengebietes. Die drei -  
Durchschnitte, welche wir hier folgen lassen, so wie der  a  
Durchschnitt Nr. 12 ,  der  zum vorangehenden Beitrag VI 
gehörenden Tafel, dürften uns diese allgemeinen Bemer- 
kungen etwas näher  zur Anschauung bringen.

Der beigegebene Durchschnitt 24  zeigt uns den 
nördlichsten Vorsprung des nordsüdlich gestreckten Ge
bietes und seinen Zusammenhang mit dem südlichen 
engen Theil d e r  Mulde von Pisino.

In dieser Gegend füllt das Eocengehiet von Albona eine 
flache muldenförmige Einsenkung des unterliegenden Krei
degebirges aus, welche eine vorherrschende aber schwache 
Neigung gegen NO. zeigt. Auf den unteren eocenen Kalk
schichten ,  welche dieser Senkungmit ihrer Schichtenstel
lungfolgen und dieselbe zunächst auskleiden, ist noch eine 
kleine Gruppe von Hügeln der  oberen eonglomeratisch mer
geligen und sandsteinartigen Abtheilung sitzen geblieben. 
Die gegen  NO. unter etwa 10°  einfallenden Nummuliten- 
kalkeder Linie Sumberg-Radoviclii erscheinen demnach in 
gewissem Sinne noch als d e r  südliche Flügel des Rand- 
gehirges der  Mulde von Pisino, dem der steilere nörd
liche Flügel bei Surian correspondirt ,  welcher, wie der 
Durchschnitt zeigt,  sich an das Kreidegebirge des Monte 
Maggiore-Zuges anlebnt und unter die Ebenen des T o r 
rente Bogliunsiza einfällt.
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Jedoch wird eben dieser Theii der südlichen Rand- 
gebirgsschichten durch die vom Cepichsee her  gegen 
WNW . längs dein Südrande der  Ebene  von Pogle und 
Tupliaco bis zum Arsathal streichende kleine Aufbruchs- 
welle der  Kreidekalke von den unmittelbar unter die 
Schichten des Innergebietes von Pisino einfallenden 
Randgebirgsschichten abgesondert.

Diese letzteren fallen d irec t gegen NO. von der 
Kreidekalkwelle ab und sind zum grössten Theil von 
den Allnvien der  Ebene von Tupliaco und Pogle ver
d e c k t ;  jene  ersteren Schichten fallen zunächst längs des 
Herrortauchens der  Kreidckalke etwas gegen S W .,  ehe 
sie sich wieder allmählig zur nordöstlichen Fällrichtung 
aufbiegen.

In der  südlichen Fortsetzung dieser seichten, noch 
theil weise mit dem Sandsteinmaterial d e r  oberen Gruppe 
verdeckten E insenkung , mit welcher das Alhonenser 
Eocenterrain gegen N. a b d a ch t , steigt es von der Linie 
Radovich- Bolesko-Chersano, zu einem etwas höheren 
plateauförmigeil Karstlande mit stellenweise völlig hori
zontaler Lage der  Schichten an.

Besonders in d e r  Umgebung von Chersano sind die 
groben Nummulitenkalkbänke, die die r a u h e , grob- 
felsige und von Klüften zerrissene Oberfläche dieses 
Thaies bilden, meist ganz horizontal gelagert.

Nur wenig östlich, jedoch entlang der Tiefenlinie 
der  vom Cepichsce über Vosilla zum Valle di Fianona 
eingerissenen S p a l te , wölben sich die kalkigen Eocen- 
schichten allmählig abwärts zu einer nordöstlichen bis 
östlichen Fallrichtung unter 1 0 — 15 Grad.

Die Lagerungsverhältnisse dieses Nummulitenkalk- 
Karstgebietes, als dessen höchste Punkte d e r  Sumberg 
mit 967*8 Fuss und S. Domenica mit 953-2  Fuss gelten 
können, werden durch den Durschschnitt Nr. 12 der  
zum Capitel VI gehörigen Tafel, welcher aus dem Arsa
thal über  S. Domcnicu nach dem Quarnero gelegt ist, 
bereits  hinreichend illuslrirt.

Der nächstfolgende Durchschnitt 25  zeigt uns 
die Tektonik des südlicheren Thciles des Eocengebietes, 
in dein die S tadt Albona, nach welcher wir das Gebiet b e 
nennen und der Bergort Carpano, durchweichen dasselbe 
einige Bedeutung erlangt hat, gelegen ist.

Die Hauplmoinente der  Tektonik liegen in dem 
veränderten Hauptstreichen der  Schichten, zweitens in 
der  T rennung des eocenen Materials in zwei Verbreitungs
gebiete durch das Hervorbrechen einer breiten Welle 
des Kreidegebirges und drittens endlich in d e r  mulden
artigen Anlage der beiden getrennten  Eocenpartien.

W egen  der veränderten Streiehungsrichtung, welche 
sich h ie r  von der  d irect nordsüdlichen, zu der schon die 
Schichten des vorbeschriebenen Theiles neigen, sogar in
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die Richtung S S W . nach NNO. weiter dreht,  musste auch der beigegebene Durch
schnitt in der  entsprechend abweichenden Richtung gelegt werden. Derselbe zeigt 
uns, dass das Grundgebirge der  Kreide zwischen der Purita Cossi des Canale di 
Farasiua und d e r  Schlucht des Arsathales in drei g rösseren  Wellenerhebungen 
gegen das sQdistrianer Karstgebiet zu ahdacht und dass in den beiden zwischen
liegenden W ellenthälern das eocene Material eingebette t liegt.

Der höchste im Monte supra cossi auf 1418 Fuss ansteigende W ellenberg 
bildet das steile Ufer gegen den Quantum. Zwischen ihm und dem das Eocen
terrain unterbrechenden Kreidekarstplateau von Cerre rnit beiläufig 900  Fuss S ee 
höhe ist die breiteste und tiefste Mulde eingeseukt, welche die Eocenschichten 
des Gebietes von Albona im engeren Sinne ausfüllen. Zwischen dem etwa eine 
S tunde breiten Plateau von Cerre und der  durch die Arsa durchschnittenen W ellen
höhe, die sich am ändern Ufer derselben wieder zur höchsten nordöstlichen W e l
lenbiegung des Istiianer Karstes mit 1 0 0 0 — 1200 Fuss e rh e b t ,  liegt die kleinere 
und flache Eocenmulde von Paradiss.

Die eigentliche Eocenmulde von Albona, das ist der  tiefste Theil der E in
senkung im Kre idegebirge,  welcher nicht nur mit den Schichten der  unfeieu 
kalkigen Abtheilung der Eocenschichten ausgekleidet is t ,  sondern in welchem 
auch noch ein ziemlich mächtiger Schichtencomplex der  oberen Abtheilung 
sitzen geblieben is t ,  spitzt sich gegen Nord und Süd aus und erreicht 
ungefähr in der  Mitte seiner Längserstreckung südlich von Albona die grösste 
Breite.

W ir  haben es hier also mit einem kleinen ringsum von den kalkigen Schich
ten  des Randgehirges umgebenen Sandsleirigebiet zu thun, welches einige 
Analogie zeigt mit der imNuminulitenkalkgebiet des nördlichsten Theiles derT sch i-  
tscherei eirigesenkten Mulde von Clanitz. Auch hier ist im Allgemeinen der  östliche 
kalkige Grenzsaum der steilere und höhere und hat auch die s te i le ren ,  unregel-  
mässigeren Schichtenstellungen, aber mit einer Hauptneigungunter 30  — 50  Grad 
gegen W .— W S W . ,  während die westlichen Kalkränder eine (lächere rege l-  
massigere Neigung der Schichten nach 0 .  —  ONO. unter 20  — 3 0  Grad 
einhalten. Die Hauptstörungen in der  Schichtenslellung des östlichen Randes der 
Mulde von Albona finden sich dor t ,  wo das vorliegende Kreidegebirge durch 
quere, bis unter Meeresniveau gehende ,  schluchtartige Einsenkungen zer
schnitten ist. Zwischen diese ist auch das eocene Randgebirge tiefer hinein- 
geklemmt und erscheint dann im Bereiche derselben durch sehr steile und 
unregelmässige Schichtenstellungen ausgezeichnet. Derlei tiefgehende Ein
schnitte kennen wir zwei. Der eine bildet den Hafen von Rahaz, der  andere 
den Hafen Porto Lungo. Die eocenen Kalkschichten d e r  westlichen Seite  bilden 
natürlich nur im südlichen Theile vom obersten Einschnitte des Carpanothales an 
einen schmäleren randlichen Saum. Im Norden hängen sie in der  Breite von 
mehr als einer S tunde zwischen dem obersten Einriss des Carpanothales und der 
auf das Valle di Fianona quer aiisgerissenen Schlucht Clavar mit dem nördlichen 
eocenen Karstgebiet von S. Domenico zusammen-; welches auf dieser Linie in ein 
ostsüdnstliches Fallen unter im Mittel 25 Grad übergeh t,  wie man es an der 
S trasse bei S. Nicolo sehr gut beobachten kann. Die Stellung der  conglomera- 
tischen und m erge lig -sand igen  Schichten der  Mulde schmiegt sich wohl zumeist 
längs der  Ränder den Verhältnissen des unterliegenden Kalkgrundes an und ist 
ausserdem im Innern stellenweise sehr  w echse lnd ; jedoch herrscht in dein höch
sten mittleren Längszuge, bis zu dem Hügel von Albona, wo derselbe in eine 
andere Streichungsrichtung steiler gegen S. b ieg t,  hauptsächlich das vom 
steileren Ostrande abhängige westliche Einfallen unter etwa 30 Grad vor.
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Das muldenförmig aufgelagerte ,  von N. gegen S. 
pes treckte  Eocenterrain von P a  r a d i s s  zeigt im W esen t-  ? 
liehen eine Hauptneigung gegen W. bis W N W . Es e r 
scheint jedoch entlang seiner westlichen Grenze Kegen § 
die Arsa gleich dem unterliegenden Kreidegebirge schwach “ 
un ter  10— IS  Grad zu der  entgegengesetzten  Fällrichtung |  
aulgehogen.

Der Durchschnitt zwischen Porto Dragon und Porto 
Remaz zeigt uns endlich die Verhältnisse des Schichtenbaues ° 
im südlichsten schmalen langgestreckten Theile  des grös-  i  
seren der  beiden Eocenterraius. |

Die Hauptstreichungsrichtung der  Schichten hat sich *■ 
wieder geänder t ;  sie ist wieder mehr in die frühere nord- 
west-südöstliche übergegangen. Der Durchschnitt ist daher 
von S W . gegen NO. gelegt. Der wellige Charakter im Bail 
der  Schichten des Grundgebirges ist auch hier massgebend 
für die Tektonik. Die Höhenverhältnisse sowie die Stärke ^  
der  Biegung der Kreidegebirgsschichten sind aber etwas ^  
abweichend von denen, die der  obige Durchschnitt erkennen 
liess. J

Hier erhebt sich nämlich die mittlere Gebirgswelle ain |  
höchsten und ist überdies steiler und tiefer aufgehrochen °  
als die des Karstplateaus von Cerre. Der höchste Punkt 
desselben, der  Monte Golly, von dein der  Durchschnitt etwas 
nördlicher hält, erreicht 1697  Fuss. In die tiefe und steile |  
schluchtartige Einsenkung zwischen diesem Höhenzuge und |  
der  kleineren Welle der  Landzunge von Porto Lungo, welche 
beide zusammen als die sich erw eiternde und in ein verän- I 
dertes Streichen ahlenkende Fortsetzung des s teilen. üstli- J  
eben Küstengebirges zu betrachten s ind ,  ist ein Theil der  c 
Eocenschichten der östlichen Randseite des Gebietes von 
Albona wie eingeklemmt sitzen geblieben. W ir sehen den 
schmalen langen Hafen von Porto Lungo und seine schlucht- 
artige Fortsetzung landeinwärts bis Majel am Ostrande des 
Hauptgebietes zu beiden Seiten mit Nummulitenkalken und ! 
zum Theil auch noch mitMergelschichten der  oberen Gruppe ..e 
ausgekleidet. Die Lagerungsform dieser Schichten ist «1 
eine unregelmässig wechselnde, aber durchwegs sehr steile, 
wiewohl verhältnissmässig noch gleichbleibender als in der  ähnlichen weiter 
nördlich gelegenen S ch lu c h t , die von Albona gegen den Hafen von Rabaz ein
gerissen ist.

Die muldenartige Einsenkung im K re idegebirge,  welche weiterhin direct 
die Mulde von Albona fortse tz t,  verschmälert s ich  gegen  S. und ist von Luisi 
an auf der  ganzen über eine Meile langen Strecke bis zu seiner Ausspitzung im 
Valle Gromaz nur noch mit den Kalkschichten d e r  unteren Gruppe und zwar 
vorherrschend mit den aus dem Carpanothal ununterbrochen in bedeutender 
Mächtigkeit fortsetzenden Cosinaschichten erfüllt. Der Durchschnitt schneidet 
den gleich der Hauptmulde von Albona eine westliche Hauptneigung beibehaltenden, 
muldenartig im Kreidegebirge eingebette ten  L ängss trich  der  Cosinaschichten 
zwischen S. Gierolamo bei Poglie und Calioni bei Prodoil ,  bis wohin der  letzte 
Zipfel der  Nummulitenkalke reicht,  die in schmaler Zone das Sandste ingebirge

<
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südlich von Albona umsäumen. Man ersieht zugleich aus dem Durchschnitt das 
allgemein giltige Verhältniss dieser Längsmulde, dass der Schichtencomplex 
am westlichen Rande eine bedeutendere Mächtigkeit hat und sanfter unter 
5 — 10 Grad gegen  0 . — ONO. verflacht, während derselbe längs des höher 
ansteigenden Ostrandes bei geringerer  Mächtigkeit westliche bis westsüdwest
liche Neigungswinkel von 20  — 30 und weiter südlich in d e r  Nähe des Monte 
Babrini sogar bis 45  Grad zeigt.

D er tektonische Charakter des Gebietes von Albona im Ganzen ist schw er  in 
einer kurzen Bezeichnung zusammenzufassen. D a s s e l b e  i s t  e i g e n t l i c h  z u m  
g r ö s s t e n  T h e i l  e i n S t ü c k  n o c h  e i n m a l  i n d i e  H ö h e  g e h o b e n e r  u n d  
v o n  d e m  b e d e c k e n d e n  S a n d s t e i n m a t e r i a l  b e f r e i t e r  M u l d e n b o d e n  
d e r  D o p p e l m u l d e  von  T r i e s t - P i s i n o  u n d  z w a r  d a s  s ü d l i c h s t e  S t ü c k ,  
w e l c h e s  m i t  d e n  k a l k i g e n  R a n d g e b i r g e n  z u s a m m e n s t ö s s t  u n d  
s a m m t  i h n e n  a l l m ä h l i g  d a s  g a n z e  G o c e n t e r r a i n  z w i s c h e n  d e r  
m i t t l e r e n  u n d  u n t e r e n  K r e i d e k a l k s t u f e  d e s  i s t r i s c h e n  K ü s t e n l a n 
d e s  a b s c h l i e s s t .
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I lf .  Ein Blick auf die Halbinseln Kertseh und Taman. 

Von Hermann Ab ich,
k a is e r l ic h  r tm ia c h f in  S la a l s r a tb  und  A k a d e m ik e r .

M itgetheilt in d e r SilzuDg d e r k . k . geologischen ReicJisans ta lt am 1 . F ebruar 1564.

Etwa 14 T a g e  nach m einer  Entfernung von W ien e r re ic h te  ich Kertseh, 
den Centralpunkt beabs ich t ig te r  W anderungen . Ich hatte  für dieselben etwa 
drei W ochen  in Anschlag g e b ra c h t ,  und war beim endlichen Abschluss der  
Rechnung nicht w enig  erstaunt,  volle sechs W ochen conswnirt  zu finden; ein 
Ergebnis*, wobei indessen nicht allein das g rosse  In teresse  für den Gegenstand, 
sondern auch m ancherle i gebieterische Umstände mitwirkten. Unter diesen sind 
klimatische Schwierigkeiten von Seiten der besonders in diesem Ja h re  früh ein- 
g e t re le n e n , hyperboreische Kälte bringenden Winde mit zu nennen. Indessen, 
w ar die Durchführung meiner Absichten für m i c h  damit n i c h t  gehindert,  da 
ich auf  jenem Gebiete kein Neuling bin,  welches Herodot schon um allen guten 
R uf  g eb rach t  hat, wenn er  sagt, dass ucht Monate daselbst unerträglicher  Frost 
he r rsche ,  und in den übrigen vier es auch eigentlich immerfort kult  sei. Der 
verwöhnte Ionier würde übrigens wohl anders geurtheilt haben ,  wenn er  
Gelegenheit gehabt hätte,  die exeessive Sommerhitze kennen zu lernen, welche 
die kimmevisehen Halbinseln alljährlich heinizusuchen pflegt. Indem es mir 
somit möglich war, der  W iederaufnahme früherer Beobachtungen im Jahre  1831 
specieller eingehende Aufmerksamkeit zu widmen, gewann ich auch eine bedeu
tend vollständigere Sammlung von Belegstücken und Fossilien zurück, als die
jenige, die mir 1859  verloren ging.

Mein erneuerter  Besuch hat die frühere Auflassung der geotektonischen 
Grundzüge beider Halbinseln bestätigt. Unverkennbar ist in denselben das Vor* 
herrschen eines Systems von Parallelen derselben lalitudinaleh Dislocations- 
r ichtung, die von 0 .  nach W. aus Central-Asien fortwirkend, sich wesentlich 
gestaltend im Baue des K a u k a s u s  zeigt. Ein zweites System von parallelen 
Bruch- und Aufrichtungslinien aus SW . nach NO. scheint die Hauptdirections- 
r ichtung der  Schichtenstellung der krimmscheu Gebirge noch weiter nach Osten 
zu führen ,  und durchschneidet das latitudinale System. Die Resultate dieser 
E inwirkung sind auf beiden Seiten des Bosporus, längs der Küstenregion am 
deutlichsten zu erkennen. Einem flachen Einsenkung.sthale vergleichbar, welches 
d e i n  Laufe einer grossen Verwerfungsspalte zu folgen schein t ,  trennt der  bos-
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poranische M eeresarm, ein ursprünglich im Zusammenhang gestandenes Ganzes 
in zwei Theile yoii sehr  verschiedener Oberflächengestaltung. Auf d e r  w e s t 
lichen oder krimmschen Seite ist die Grundanlage der Halbinsel Kertsch nach 
Aufrichtungslinien in ostwestlicher R ich tu n g ' in der  öfteren W iede rkeh r  von 
flachen Erbebungsthälern  zu erkennen , die sich meistens tief landeinwärts 
e r s t re ck en ,  entweder ganz geschlossen, oder gegen  Osten geöffnet s in d , und 
Synklinale Thalweitungen von verschiedener Breite zwischen sich lassen. Auf 
der  östlichen oder kaukasischen Seite ist die Fortsetzung dieser ostwestlicheu 
Erhebungsthäler  nicht bem erkbar ,  dagegen ist die latitudinule Grundanlage der 
Terraingesta ltung h ier  auf das schärfste in einer fünffachen Anzahl von Parallelen, 
500  Fuss engl, nur ausnahmsweise erreichenden Höhenzügen a u sg e p rä g t. 
Ein jeder  dieser Züge wird von nahe aneinander gerückten flachen kegelförmigen 
Wölbungen von umfangreicher elliptischer Basis zusammengesetzt, deren 
Scheitelflächen in der  gemeinsamen geradlinigen Axe des ganzen Zuges liegen. 
Zwischen diesen, gewissermassen ersten Anfängen paralleler Gebirgsketten
bildungen dehnen sich äusserst flache Thalebenen aus. Grösserenlheils haben 
sie die Naturbeschaflenbeit der  Limane angenommen, deren manchem W echsel  
unterworfenen physikalischen Zustände, vorzugsweise unter dem Einflüsse des 
complicirtenMündungsverhältnisses des Kuban stehen. Den so eben angedeuteten 
geotektonisclien Grundzügen zu Folge, bietet die Reliefgestaltung der  Halbinsel 
Kertsch im Vergleich zu der gegenüberliegenden von Taman eine bei Weitem 
g rössere  Mannigfaltigkeit und re ichere  Entwickelung der  orographischeu Formen 
dar, die aus dein Beieinanderseiu von Erbebungsthälern im Laufe d f r  Zeit bervor- 
gingen. Erhöht wird diese Mannigfaltigkeit noch durch den Einfluss derselben 
eruptiven Reaktionen der Vulcanität, die iu den jüngeren Perioden der physika
lischen En.Wickelungsgeschichte beider Halbinseln unverkennbare Spuren ihres 
W irkens zurückgelassen haben, welches sich in rnodificirter und viel schwächerer  
W eise  periodisch noch in der  Gegenwart kund gibt.

Dieser Einfluss, der  in der  Natur und Wirkungsweise der  Sclilammvulcane 
aufzufassen ist, stellt sich b e m e rk e n sw e r t  g e n u g  auf Kertsch immer nur auf 
dem Boden der  Erhebungsthäler ein, und fohlt auf den synkliualen Thalweitungen. 
Auf Taman dagegen sind die Manifestationen einer in f rüherer  Zeit um Vieles 
mächtiger gewesenen Schlammvulcan-Thätigkeit nur auf  die Axenlinien der  vor
erw ähnten  latiludinalen Höhenzüge, wie desjenigen Zuges beschränkt geblieben, 

d e r  auf dem östlichen Ende der Halbinsel in der  Schlaminvulcanreihe von 
Tem riuk  den einzigen Fall des Auftretens d ieser Bildungen in der  kaukasischen 
Axenrichlung von SO. —  N W . durstellt. Die gi 'ognostische Untersuchung des 
innern Raumes der  Erhebungsthä ler  auf Kertsch zeigt im Allgemeinen, und ganz 
besonders d a ,  wo Schlainmvulcangruppen entwickelt sind, oder schwefelhaltige 
Mineralquellen au s tre ten ,  d e r a  r t i g e  Zerrü ttungen  eines ursprünglich r e g e l 
mässiger entwickelten Schichtenbaues, die in ih rer  Deutung als Einsenkungs- 
phänomeue der  theoretischen Vorstellung von der Entstehung der  Erhebungs
thä ler  überhaupt allein befriedigend entsprechen.

In bedeutsamer Weise stehen diese Phänomene des Zurückgesunkenseins 
a u sg e d e h n te r  Terrainanscliwelluugeu auf  Kertsch den geschlossenen Bergformen 

auf Taman gegenüber. In ih re r  eugeu linearen Aneinanderreihung nehmen diesel
ben mitunter auch sehr regelmässig geformte, völlig isolirt sich erhebende Kegel 
auf, in deren geotektouischem Verhalten der  staltgehabte Verlauf zweier Bildungs
phasen erstens cen tra le ,  oder mehr lineare Aufrichtung eines regelmässig 
geschichteten, älteren Terra ins ,  zweitens Volumsvermehrung und weitere 
Formausbildung durch eruptive Thätigkeit —  nach meiner Auffassung die
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Grundbedingungen für den Begriff des wahren Schlammvulcans —  sich kund 
gibt.

W enn es darauf ankäme, in der  grossen Reihe von Abstufungen, welche die 
so unendlich häufig vorkommende orographische Form des Erhebungsthaies ü b er
haupt darbietet, irgendwo ein vollendet typisches Beispiel deijenigen Stufe zu 
fixiren, wodurch der theoretischen Vorstellung eines au9 nicht vulcanischem sedi
mentären Grundterrain hervorgegangenen Erhebungskraters in wesentlichster 
Instanz entsprochen erscheint, 90 würde ein solches Erhebungssystem in der  als 
Seleonnaja gora bezeichneten Bergform auf der  Südküste von Taman zu e rk en 
nen sein.

Das System ist als geschlossener, länglich elliptischer Ringwall entwickelt, 
der  sich um eine flache, domartige W ölbung mit grösser Regelmässigkeit legt, 
die sich isolirt aus der  Mitte eines schwach eingesenkten Kraterplateaus erhebt. 
Die von S W . nach NO. gerichtete Längenaxe des Systems zeigt in demselben 
das hervorragendste Beispiel des Uebergreifens der  krimmischen Erhebungs
richtung auf der  Halbinsel Taman. Da die von 0 .  nach W .  gerichtete  südliche 
Küstenlinie der Halbinsel den Seleonnaja gora quer durchschneidet, so wird in 
dem senkrechten und ununterbrochenen Absturze , der  die gesummte Küste b e 
gleitet, und am genannten System mit einer Höhe von 150  Fuss vorüberzieht, 
ein natürliches Profil entblösst, welches in der  seltensten W eise einen voll
ständigen Einblick in die inneren Structurverhältnisse des E rhebungskraters ge
stattet.  Es  kann hier nicht meine Absicht sein, auf eine nähere Analyse dieses 
überraschenden Documentes von d e r  Wahrheit und tiefen Bedeutung eines geolo
gischen Theorems einzugehen, das wohl nur desshalb von vielen angefeindet 
und bezweifelt w ird ,  weil einseitiges und s 'a rre s  Festhalten an W orte  von fle
xiblem Begriff die stereotyp gewordene Auffassung des Erhebungskraters in einem 
ganz ändern Sinne begünstigt hat, als e r  dem scharf blickenden Geiste seines 
Begründers vorgeschwebt haben k a n n .

Die Schilderung des in Bede stellenden Profils kann ohne Bezugnahme auf 
eine getreue Abbildung keinen Anspruch auf  Verständniss m achen; ich hoffe sie 
bald ausführlich dem Drucke übergeben zu können.

In Bezug auf Natur, Umfang und den paläontologischen Habitus der  Sch ich
ten, welche das Terra in  beider Halbinseln bilden, erkenne ich je tz t  mit erhöhter  
Bestimmtheit den Synchronismus in der Entw ick lungsgesch ich te  der  kimmerischen 
Halbinseln und des W i e n e r  Beckens, und bem erke in dem Gesammtbestande 
der  bildenden Massen auf Kertseh und IVtnan das Durchgelien d re ier  Haupt- 
schichtengruppen, welche eine gute Parallele mit denen des W iene r  Beckens 
zulassen. Itnmi'r klarer refleclirt sich in der  grossen Verschiedenheit der  Facien 
innerhalb der  Schichtengruppen die Unähnlichkeit der  physikalischen Hergänge, 
unter deren Einfluss dieselben ßildungszeiträume in den räumlich so weit von 
einander abstehenden Regionen vorübergingen. Ueberall nöthigt die Natur der 
Erseheinung die Deutung dieser Hergänge auf Kertseh mit den theoretischen 
Vorstellungen in Verbindung zu bringen, die sich an Entstehung und Ausbildung 
von (Erhebungsthälern)  orographischen Formen knüpfen, bei denen die Mitwir
kung der  Vulcanität durch hydrochemische, metamorphosirende Actionen unver
kennbar war. Die Wirkung, welche diese letzteren auf die vorkommenden Ab
änderungen der  mineralogischen Natur gew isser  Schichten ausübten, ist so be
deutend und verschieden nuancirt , dass es ohne das glücklicher W eise noch 
immer erkennbare paläontologische Moment kaum gelingen würde, bestimmte 
Horizonte in einem, durch, locale stratigraphische Störungen so ausgezeichneten 
Gebiete durchzuführen. S eh r  befriedigt haben mich die Resultate genauerer
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Forschung ab e r  diejenigen Gebilde, die der  U ebergangs-  und Grenzperiode 
zwischen den Ablagerungen mariner und brack ischer  Natur angehörend, durch 
die Thätigkeit riffbauender liryozoen hervorgebrach t worden sind. Sie begannen  
ihre Ansiedlungen zu einer Zeit,  als die orographisclie Formenentwickelung beider 
Halbinseln bereits  sehr  ro rgeb ilde t ,  und die E rhebungsthä ler  entwickelt, sub
marin Torhanden waren. Indem die Bryozoen vorzugsweise au f  den Rändern  
der le tz teren  ihre se h r  e ig e n tü m lic h e n  konischen und gewölbten, linear m ehr 
oder minder dicht aneinander gere ih ten  Bauten aufführten, wurden für die 
Halbinsel Kertsch  Ersche inungen  bedingt,  wie sie die Archipele der  Korallen
inseln chaiakterisiren , so dass eine Niveauerböhung des heutigen Meeres um 
einige hundert Fuss die genannte Region in eine Gruppe von eng  aneinander 
grenzenden elliptischen Stollen und einfachen Riffen verwandeln würde, die 
grösstentbeils eine gemeinsame Längenausdehnung von Ost nach W est besitzen.

Die Art, wie mitunter umfangreiche, horizontale, w i r k l i c h e  K o r a l l e n 
b ä n k e  mit jenen  RifTbildungen in Verbindungen treten, und wie die j ü n g s t e  
durch C e r i t h i e n  und flache Cardien charakterisirte marine Kalkbildung, sowohl 
diesen wie jenen in wechselnder, meist schwacher Neigung anlagert, zeigt deut
l ich ,  dass eine langsame und allmählige Hebung des Meeresbodens das Ein
tre ten  eines neuen Zustandes der  Dinge begleitete. In Folge desselben tauchte 
die obere Hälfte des submarinen Landes aus der  W asserbedeckung hervor.

Die Bildung und Isolirung grösser Binnenseen tra t  biemit in Verbindung. 
In solche verwandelten sich die Synklinalen  Thalweitungeil zwischen den Erhe-  
bungsthälern, nicht aber die inneren Räume der le tzteren; denn während die 
Ablagerungen mit ausschliesslich brackischen Fossilien über den jüngsten  Ceri-  
thienschichten sich mit bedeutender Mächtigkeit und speciellen Localfaunen in den 
Synklinalen oder Zwischenmulden ausbildeten, drangen Spuren davon nur ausnahms
weise in das Innere  der  Erhebungsthäler.  In diese brackische Abtheilung gehören 
nun die bekannten Eisenerze von K ertsch , deren  fast allseitige Verbreitung über 
beide Halbinseln ich je tz t  erkannt, und selbst bis in die Nähe von Anapa ver
folgt habe. Den sprechendsten Beleg dafür, wie allmählig und wahrscheinlich 
nur local der U ebergang  aus der  brackischen in die obere SQsswassergruppe 
stattgefunden hat, lieferte mir  die Entdeckung einer eisenschüssigen Muschel- 
schicht von ansehnlicher Mächtigkeit im Liegenden eines ganz re inen Bohnen
erz lagers  un ter  den S trassen der Slobodka der S tadt Kertsch. Diese, in ih rer  
untern Hälfte nur aus den Schalen g rösse r  und kleiner Cardien und Congerien 
g le icher  und ähnlicher A rten ,  wie die von Kamyschburun zusammengesetzt, 
geh t  nach oben in ein thoniges Muscheltrümmerlager über, welches nunmehr 
mit den wohlerhaltenen Schalen von Unionen und Anodonten von aussergewöhn- 
lichen Dimensionen und en tsprechender Schiilendicke erfüllt ist. Das E isenerz
lager folgt unmittelbar darüber. In der Unioform von 3 — 4 Zoll Länge erkenne 
ich die gleiche A r t , wie diejenige , welche vor längerer  Zeit einmal in einem 
bläulichen Thonlager in Menge gefunden worden ist, welches durch einen Ab
sturz an d e r  steilen Meeresküste bei Odessa fast im Niveau d e r  S ec für kurze 
Zeit blossgelegt w ar ,  nachher aber nicht w ieder  aufgesucht worden ist. In B e
zug auf die so überaus wichtigen Ablagerungen der Diluvialperiode hat  eine 
ziemlich vollständige Küstenuntersucbung längs des Bosporus wie au f  d e r  N ord-  
und Südseite der  Halbinsel Kertsch mir noch den Beweis der in te ressan ten  
Thatsache verschafft, dass die Zone einer subfossilen Muschelablagerung, 
sämmtlich durch Arten rep räsen t i r t ,  die noch heute im schwarzen Meereleben, 
in einer, wenn auch nicht immer gleich constanten, zwischen 12 und 18 Fuss 
etwa das heutige Meeresniveau übersteigenden Höhe die ganze Halbinsel umgibt. 
Auch auf die Südküste von Taman geht dieselbe äl tere Stromlinie über.
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Die von mir gemachten Funde von W irhelthierresten gehören theils 
Fisctien, theils Cetaceen, um! im Diluvium wahrscheinlich Elephas oder Rhino- 
ceros an. Die bathiologische Stellung der diese Beste einschliessenden Schichten 
kann ich als genau beobachtet angeben.

Ich hin in dem Vorstehenden bei Weilern uusfiihrlicher geworden, als es 
meine Absicht w ar und muss ernstlich fürchli 'i i , von schwer wiegenden D ingen  
für briefliche Mittheilurig zu viel n u r  berührt zu haben, und desshalb unbefr ie 
digend gewesen zu sein. Indessen gerade je lz t  mit der  Abfassung eines ra isou-  
nirenden KaluInges meiner  Kertscher Sammlungen beschäftigt, war ich d e r g e 
stalt in dem Gegenstände befangen, dass icli mir es nicht versagen konnte , 
gerade Ihnen Einiges mitzutheilen , mit dessen Arbeiten ich für eine ze il lang  
täglich beschäftigt sein werde. Beiläufig noch, dass wieder eine ganze Anz;ihl 
neuer Cardium. Mytilus und Congeria-Arten aus den brackisclien Schichten mit 
an den Tag  gekommen sind.
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IV. Die Kohlenbaue bei Berszaszka in der serbisch-banater
Militärgrenze.

Von M. V. L i p o i d ,
b . k . D e rg ra th .

M itgetheilt io der S itzung  der k. k. geof. R eichsnnsla lta in  10. Jän n e r 1864.

In Folge einer Einladung des Ic. k. priv. Grosshändlers und kaiserlichen 
Rathes, Herrn Karl von k l e i n  in Wien, habe ich im November des vergangenen 
Jahres  dessen Steinkohleubergbaue in der  serb isch-banater  M ilitä rgrenze,  u. z. 
in Begleitung des Herrn Sectionsgeologen D. S t u r ,  besucht. Die nachfolgende 
Miltheilung ist das Resultat unse re r  Beobachtungen bei diesen Bergbauobjecten, 
welches wir um so mehr bekannt zu geben uns veranlasst selten, als bisher über 
diese Bergbaue noch keine Details veröffentlicht worden sind. Sowohl Herr 
J o h a n n  K u d e r  11 a t s c h  in seiner Abhandlung „ G e o l o g i e  d e s  B a n a l e r  
G e b i r g s z u g e s “ 1) ,  als aueb Herr Bergrath F r a n z  F o e t t c r l e  in seinen 
Berichten über die geologischen Übersichtsaufnahmen im Banate und in der  
serbisch-banater Militärgrenze*) erw ähnen zwar der Kohlenvorkommnisse bei 
B e rszaszka ,  geben aber über die dortigen K o h l e n b e r g b a u e  und deren Ver
hältnisse keine Mittheilurig. Um so mehr dürften daher nachfolgende Daten er
wünscht se in ,  da s ie ,  gleichsam au die Abhandlung des Herrn K u d e r n a t s c h  
sich anschliessend, Anhaltspunkte zur Vergleichung der  S te ie rdorfer  Kohlenab
lagerung im Banate mit je n e r  bei Berszaszka liefern.

Lage. Die S teinkohlenbergwerke des Herrn K. K l e i n  befinden sich in dem 
B e z i r k e  d e r  B e r s z a s z k a c r  C o m p a g n i e  der s e rb is c h -b a n a te r  Militär
grenze. Der Hauptort der Compagnie, B e r s z a s z k a ,  liegt am Einflüsse des Ber- 
szaszka-Baches in den Donaustrom, welcher hier die Grenze zwischen Oesterreich 
und dem Fürstenthuine Serbien b ilde t,  und bekanntlich zwischen Basiasch und 
Orsowa in einer theilweise engen Thalsch lucht,  umgeben von G ebirgen , dahin- 
tliesst. Indem der Donaustrom zwischen Basiasch uud Turn-Severin an m ehreren  
Stellen die Gebirgsschichten in ihrem Streichen in 's Kreuz oder schief du rch 
brochen hat, bildet er An solchen Durchbruchspunkteu, wo feste G e b irg s -

')  Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften 1837, Band XXIII, S. 39.
3)  Verhandlungen in den Jalirbüehern der k. k. geologischen Keiehsanstalt Jahrgang 

1860, 1861 und 1862.

K . k . g a t U f i i e b «  R e ie h M a a U lt . 14 , Baad« i8(S4, I. H eft. 16
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schichten mit sandigen oder schiefrigen w echse l lage rn , die bekannten bei 
kleinem W a9serstande die Schifffahrt behindernden Stromschnellen. Der Stations
platz der  k. k. priv. Donaudampfschifflfahrts-Gesellschaft, D r e n k o w a ,  ist eine 
Viertelstunde unterhalb Berszaszka g e le g e n ,  und die Mittelstation zwischen 
Basiabch und Orsowa. Das Terrain  der  Berszaszkaer Compagnie ist gebirg ig , — 
die Berge sind grösstentheils mit Waldungen bestockt. Von W eissk irchen  aus 
führt längs der  Donau an deren linkem (österreichischen) Ufer über  Berszaszka 
(Drenkowa) bis Orsowa eine ausgezeichnet gute S tra s se ,  die sogenannte 
„ S  z e c h e n y  i s t  r a s s e “ .

Zu dem Bergwerkscomplexe des Herrn K. K l e i n  gehören  die K u h l e n 
b e r g b a u e  in K o z l a ,  in K a m e n i t z a  und in S i r i n i a ,  und die Kohlenscliürfe 
in Okasu Reu und Reczka.

Koslaer Kohlenbergbau. Der Kohlenbergbau in der  „Kozla" wurde vor un
gefähr 18  Jahren eröffnet,  jedoch längere Zeit wenig schwunghaft betrieben. 
Sein Aufschwung und regelmässiger Betrieb datirt erst aus den letzten 4 — 5 
Jahren. E r  befindet sich in dem K ozlagraben, welcher */g Stunde unterhalb 
Drenkowa in Östlicher Richtung unmittelbar vom Donautbale ansteigt.  Der B erg 
bau ist nur */4 Stunden von D r e n k o w a  entfernt, und mittelst einer Fahrstrasse 
durch den Kozlagraben mit der oben genannten „S zechenyis trasse“ verbunden.

Steigt man von dem Donautbale in dem Kozlagraben aufwärts, so findet man 
zu unterst  krystallinische Schiefer anstehend,-u. z. grauen glimmerarmen Gneiss, 
w elcher das Grundgebirge der kohlenführenden Schichten bildet. Höher oben 
im Graben folgen Conglomerate, Sandsteine, Mergel- und Kalkschiefer, in welch’ 
le tz teren  nächst  des W erkstädterstoIIens petrefactenführende Schichten zu T ag  
anstehen, und zugleich Ausbisse von Kohlenflötzen.

Diese petrefactenführenden Schichten sind für den Kozlaer Bergbau von 
b esondere r  W ich tigkeit ,  da sie den Leitfaden zur weiteren Aufschürfung der 
Kohlenflötze bilden und gebildet haben.

Die gegenwärtig  offenen Einbaue beim Kozlaer Bergbaue sind:
1. D er  C o r o n i n i  -  U n t e r b a  u - S t o l  l e n  , welcher im Kozlagraben 

60  Klufter hoch über dem Donauthale angeschlagen ist und bisher die Länge von 
290  Klafter erreicht hat. E r  ist 170  Klafter weit nach Stunde 6 (von W. in 0 .  
und von da an in Stunde 8 in ge rader  Richtung fortgetrieben, und hat in der  
215 . Klafter das ers te  abbauwürdige Kohlenflötz erreicht.  E r  steht nur stellen
weise in Zimmerung, da e r  grösstentheils feste Gebirgsschichten durchfahren hat.

2. Der C o r o n i n i - W e t t e r s c h a c h t ,  welcher bis an die S ohle  des 
Coroninistollens die Teufe von 23 Klaftern erreichte, und nach seiner halben 
Teufe die Köhlenflötze durchfuhr. E r  ist gezimmert und besitzt eine Fahrt,  
und zwei Förderabtheilungen von je  6 dec. Fuss innerer Lichte.

F erner  am südlichen Thalgehänge:
3. Der B a r b a r a s t o l l e n ,  dessen Mundloch 1 9 ‘/ S Klafter ober dem 

Kreuzgestänge des Coroninistollens l ie g t , und welcher 40  Klafter kreuz- 
schlägig nach Stunde 8 — 9 (NO.) und dann nach einem Umhug streichend gegen
S. getrieben ist. Nur die südliche, streichende S trecke wird als Mittelstrecke 
benützt.

4. Der M i t t e l l a u f s t o l l e n ,  28  Klafter oberhalb des Coronini-Kreuzge
stänges, verfolgte ebenfalls das südliche Kohlenstreichen.

Der am selben Thalgehänge 24  Klafter ober Coronini angeschlagene 
W e r k s t ä d t e r s t o l l e n ,  der  das L i e g e n d f l ö t z  gegen S. v e r fo lg te ,  ist 
des zu grossen Druckes wegen aufgelassen worden.

Endlich sind am n ö r d l i c h e n  Thalgehänge offen:
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5. Der N i k o l a u s a t o l l e n ,  jedoch nur einige Klafter bis zur ersten Rolle, 
bis zu welcher dieser alte Stollen der  W ette rführung  wegen neuerlich gewäl* 
tiget wurde. E r  befindet sich 23 8/io Klafter ober dem Coronini-Kreuzgestänge.

6. D er „Nr. 4 “ S t o l l e n  , 31 */» Klafter ober dem Coronini-Kreuzgestänge. 
Dieser alte verbrochene Stollen steht gegenwärtig  in Gewältigung, um durch 
denselben die nördlicheren noch nicht abgebauten Flötztheile in Abbau zu 
bringen.

Den schönsten Aufschluss über  die Kozlaer Kohlenablagerung gab der  
C o r o n i n i - U n t e r b a u s t o l l e n ,  welcher vom Hangenden zum Liegenden getrie
ben, das Hangend- und L iegendgebirge verquerte .  Vom Mundloch an durchfuhr 
der Stollen einen mehrfachen Wechsel von Sandsteinen, Conglomeraten und 
Stihieferthoaen, in Zwischenlagerung mit Kohlenschiefern, Kohlcnschmitzen und 
nicht abbauwürdig befundenen Kohlenflötzchen. Sämmtliche Schichten streichen 
zwischen Stunde 2 4 ( N . )  und Stunde 3 (N O .),  und verflachen durchgehends in W  e s t 
oder.N o r d w e s t .  E hederS to llense ineR ich tungvonS tunde  6 in S tunde 8 ändert, 
erscheint eine saiger stehende nachStunde 1 streichende Kluft mit Schieferthon-und 
Kohlentrümmerausfüllung und hinter derselben treten  dunkle, theils geschichtete,  
theils ungeschichtete glimmerige und k a l k i g e  Schiefer  und Sandsteine auf, 
welche, j e  näher dem Kreuzgestänge, desto kalkiger w erden ,  und endlich in 
Kalkstein übergehen, der vor dem Kreuzgestänge Versteinerungen führt. Auch 
diese petrefactenführenden Schichten zeigen ein Streichen Stunde 1— 3, und fallen 
in W e s t - N o r d w e s t  ein. Unmittelbar unter den versteinerungführenden Kalk
steinschichten wurde das e r s t e  (Hangend-)  K o h l e n f l ö t z  angefahren und nach 
einer Zwischenlagerung mürber, feinkörniger und schiefriger Sandsteine von 
3 Klafter Mächtigkeit das z w e i t e  (L iegend-)  K o h l e n f l ö t z ,  beide mit dem 
Streichen in Stunde 2 und mit w e s t n o r d w e s t  l i c h e m V e r f l a c h e n .  Unter dem 
zweiten Kohlenflötze folgen mit demselben Stre ichen und Verflächen Sandstein- 
schiefer im Wechsel mit Schieferthonen, denen ein d r i t t e s  nicht bauwürdiges 
K o h l e n f l ö t z c h e n  und Kohlenschiefer zw ischengelagert sind. Ungefähr 10 
Klafter vom Liegendflötze entfernt erscheinen sodann zwei Verwerfungsklüfte, 
die erste Stunde 1 diezweite  Stunde 6 streichend, beide sehr steil ( 8 0 — 8S Grade) 
einfallend, und zwar die e r s t e r e in  W e s t ;  die le tztere  in S ü d .  Diese beiden 
Klüfte schneiden da9 L iegendgebirge der  b e z e ic h n te n  Kohlenflötze ab, und es 
treten hinter denselben abermals dunkle, sandige, kalkige Schiefer, und t e i l 
weise sandige Kalksteine auf mit dem g a n z  g l e i c h e n  p e t r o g r a p h i s c h e n  
C h a r a k t e r ,  wie die kalkigen Schiefer und Sandsteine v o r  dem petrefactenfüh- 
renden Kalksteine im Hangenden der Kohlenflötze. Diese sandig-kalkigen Schiefer 
stehen auch je tz t  noch am östlichen Feldorte des Coronini-Stollens an, zeigen 
jedoch  im Durchschnitte ein Streichen in Stunde 4  (NO. 18 Grad 0 . )  und ein 
n o r d w e s t l i c h e s  Einfallen von 30— 40  Grad. — Es unterliegt keinem Zweifel, 
dass an den obigen Verwerfungsklüften eine Hebung, respective Senkung der  
Gebirgsschichten stattgefunden h a t ,  in Folge welcher nach den L i  e g e n  d-  
s c h i c h t e n  der Kohlenflötze abermals deren H a n g e n d s c h i c h t e n  vor den 
Feldort gelangt sind. In der begründeten E rw artung ,  die Kohlenflötze neuer
dings anzufahren und dadurch ein ganz neues Abbaurevier zu gewinnen, wird 
desshalb der Coronini-Unterbau-Stollen in östlicher Richtung fortbetrieben.

W ie  oben bem erk t ,  stehen in Kozla z w e i  Kohlenflötze in A usr ich tung ,  — 
e in  H a n g e n d -  und ein L i e g e n d f l ö t z .  Die Flötze erleiden im S t r e i c h e n  
einzelne Biegungen, kleine Vewerfungen und t e i lw e i s e  Verdrückungen, zwischen 
welchen sich die regelmässig streichenden Flötztheile auf  kürzeren oder längeren 
Erstreckungen vorfinden, wie z. B in den südlichen Strecken des zweiten Laufes

16



1 2 4 M. V. Lipoid. M
das Hangendflötz durch 36  Klafter anhaltend nnd ohne der geringsten  Störung 
im S trc ichen  ausgerichtet w orden ist. Der feste petrefactenfiihrende Hangend- 
Kalkstein, an welchen sich das Hangendflötz grösstentheils unm ittelbar anlagert, 
ze ig t nach dem V e r f l ä c h e n  w ellenförm ige Biegungen und trep p en artig e  
Absätze. Bei d ieser Art des A uftretens der Kohlenflötze ist es erk lärlich , dass 
die M ä c h t i g k e i t  derselben variabel ist. Sie be träg t im D urchschn itte  
2 — 3 Fuss, e rw eite rt sich bis zu 1 Klafter und d arü b e r, und w urde z. B. das 
Hangendflötz in den nördlichen A usrichtungsstreckeu zwischen dem ersten  und 
zweiten Lauf in der M ächtigkeit von 3 </2 Klaftern ungefähr 8 Klafter w eit üb er
fahren. Das m ittlere S t r e i c h e n  d e r  Kohlentlötze erg ib t sich aus den b isherigen  
Aufschlüssen mit S tunde 1 — 7 G rad, das V e r f l a c h e n  mit 4 5 — 50 Grad in 
West .

Die A usrich tung  d< r Kohlentlötze im S tre ichen  erfo lg te an den Sohlen der 
obbezeichneten  E inbausto llen , zugleich aber auch durch z w e i  M ittelläufe, — 
den ers ten  und den zweiten L auf, —  w elche vom C oron iu i-W elterschach te  aus 
nach dem S tre ichen  ausgelenkt wurden. D er zw eite L au f befindet sich 7 8/ 10 K lafter, 
der e rste  Lauf 13*/,,, K lafter ober dein K reuzgestänge des C oronini-Zubau- 
Stollen*. Man hat durch diese A usrichtungen der F lötze in dem s ü d l i c h  vom 
S chach te gelegenen Reviere v i e r  A b b u u h o r i z o n t e  gew onnen , und z w a r: 
C oronini-S tollen-, zw eiter Lauf-, ers te r Lauf- und B arbara-Stollen -  Horizont 
bis zum M ittellauf-Stollen, —  n ö r d l i c h  vom S chachte vorläufig d r e i  A b b a u -  
h o r i z o n t e ,  und z w a r: C o ro n in i 'S to lle n - , zw eiter Lauf- und e rs te r  Lauf- 
Horizont bis zum „N r. 4 “ Stollen. Durch die b isherigen A usrichtungsbaue ist 
die K ohlenflötzablagerung n a c h  d e m  S t r e i c h e n  über 3 8 0  K lafter w e it, und 
n a c h  d e m  V e r f l ä c h e n  ungefähr 50  K lafter s a i g e r  aufgeschlossen w orden . 
Die Kohlen stehen jedoch  nicht nur noch durchaus a n  d e r  S o h l e  d e r  A usrich
tungsstrecken  des C oronini-H orizontes, w elche bisher südlich vom Schachte 
130  K lafter, und nördlich vom Schachte 180 Klafter weit vorgeschritten  sind, 
sondern  auch an den südlichen und nördlichen F e l d ö r t e r n  der A usrich tungs- 
strecken  a l l  e r  Abbauhoriznnte an , so d;iss eine w eitere A ufschliessung und 
A usrichtung d e r  Kohlenflölze sowohl nach dem Verflachen als auch nach dem 
S tre ichen  in s ic h e re re r  Aussicht s teh t.

Von den durch  die A usrichtungsstrecken aufgeschlossenen K ohlenfeldern 
sind die höher befindlichen in früheren Jah ren  abgebaut w orden, und zw ar theils 
bis an die Sohle des ersten  Laufes, jedoch  im S tre ichen  nur 80  K lafter südlich 
und 140 K lafter nördlich vom S chachte, so dass die süd licher und nörd licher 
befindlichen noch nicht verhauten Kohlenflötztheile auch in diesen höheren  
Horizonten ers t in der Folge zum Aufschluss und Abbau gelangen w erden . Im 
Ja h re  1 8 6 1 — 18 6 2  (vom Juli 1861 —  incl. Juni 1 8 6 2 )  kamen die zunächst 
dem C o ro n in i-W ette rsch ach te  aufgeschlossenen Kohlenfelder, und zw ar im 
Ganzen eine F lötzfläche von 2 1 1 0  Q uadratklaftern zum Abbau.

Im Jah re  1862— 1863 dagegen, in welchem  der Abbau nördlich und südlich 
vom Schachte an allen Horizonten fortgesetzt wurde, istiin  Ganzen e in  K o h l e n 
fe ld  v o n  3500  Q u a d r a t k l a f t e r n  a b g e b au t, und hiebei ein Quantum von 
1 7 5 .0 0 0  Metzen i)  gu te r so rtir te r  Kohle erzeugt u n d  z u m  V e r k a u f e  a b g e 
l i e f e r t  worden. H ieraus e rg ib t s ich , dass eine Q u a d r a t - K l a f t e r  Kohlenfeld 
(1 7 5 .0 0 0  : 3 5 0 0 )  50 M e t z e n  Kohle geliefert hat.

Da 1 Metzen =  1*7 Kubikfnss, so lieferte 1 Q uadratklafter Kohlenfeld 
l ' 7 x ^ 0  =  85 K ubibfuss, oder 1 Q u a d r a t  f u s s  K o h l e n f e l d  ( 8 5  : 3 6 )  =

*) 1 Metzen = 1 * 7  Kuhikfuss fasst IIS  Wiener Pfund Kuhle.



M [Die Kohlenbaue bei Berszasika in der serbisch-ban&ter »ilitirgrenze. 126

2*36 Kubikfuss Kohle, d. h. die Kozlaer Kohlenfelder zeigen im  g r o s s e n  
D u r c h s c h n i t t e  laut der Erfahrung eines ganzen Jah res eine gew innbare 
M ä c h t i g k e i t  v o n  2 '3 6  F u s s  g u te r und re in e r Kohle, welche aus den Flötzen 
z u m  V e r k a u f e  g e b r a c h t  w erden kann,

Nach e in er annähernden Berechnung ist durch die vorhandenen A usriclitungs- 
strecken und Vorbaue gegenw ärtig  in Kozla ein Kohlenfeld von circa 3 5 0 0  
Q uadratklafter zum  A b b a u  v o r g e r i c h t e t .  D iese Berechnung bezieht sich 
jedoch nur a u f  d a s  H a n g e n d f l ö t z .  ln Kozla zeig t sich aher auch das 
L i e g e n d  fl ö t z  bei einer gleichen durchschnittlichen M ächtigkeit von 2 — 3 Fuss, 
wie das Hangendflötz, als abbauwürdig. D ieses Liegendflötz w urde näinlich nicht 
nur am Coi onini-Zubaustollen und nordiich vom Schachte, insbesondere südlich 
vom Schachte an m ehreren  Punkten und an allen Bauhorizonten durch Q uer

schläge sichergestellt und ahhxuw ürdig b efunden , sondern es w urde das 
Liegendflötz südlich vom S chachte zwischen d<■ m zweiten und ersten  Laufe auch 
b e re its  in der S treichungslänge von 50  K laftern eben so vortheilhaft, wie das 
Hangendflötz, a b g e b a u t ,  wobei an der bo/.eichneten S trecke zugleich das 
Hangendflötz zum Abbau gelangte . Aussei- in dem eben erw ähnten kleinen abge- 
bauten Kohlenfelde ist hingegen das L i e g e n d f l ö t z  noch nirgends in Abbau 
i;enommen worden, und ist demnach in dem ganzen bisher aufgeschlossenen 
Kohlenrevier noch unverritzt und zur Disposition vorhanden. Da d er Aufschluss 
des K ozlaer K ohlenreviers n a c h  d e m  S t r e i c h e n  380  Klafter, und n a c h  d e m 
V e r f l ä c h e n  (tonn läg ig ) m ehr als (JO Klafter b e trä g t, so ist in  d e m  L i e g e n d *  
f l ö t z e  ein noch unverritz tes Kohlenfeld von ( 8 0 x 6 0 )  mindestens 2 2 .8 0 0  Qua- 
dratklaftern vorhanden. Mit diesem Kohlenfeld am L i e g e n d f l ö t  z e . das nach 
der E rfahrung  aus dem gleich m ächtigen und gleichgestaltigen Hangendflötze, 
ebenfalls p r. Q uadrat-K lafter 50  Metzen Verschleisskohle zu liefern in Aussicht 
stellt, und mit dem oben erw ähnten zum Abbau vorgerichteten  Kohlenfelde am  
H a n g e n d f l ö t z e  ist demnach gegenw ärtig  in dem Kozlaer G rubenbaue erfah- 
rungsgem äss ein sicher gestelltes Quantum von w eit über eine Million Metzen 
versch leissbarer Kohlen aufgeschlossen. Hiebei darf nicht übersehen w erden, 
dass sich dieses Kohlenquantum nur auf das b i s h e r  a u s g e r i c h t e t e  Kohlen
rev ier bezieht, dass aber eine w eitere Ausdehnung des K ohlenreviers sowohl 
nach dem S tre ichen  als nach dem Verflächen —  zufolge der beiderseits an
stehenden Kohlen —  mit voller S icherheit zu gewfirtigen ist.

In dem Kozlaer G rubenbaue wurden in der le tzten  Zeit durchschnittlich 
150 Mann beschäftigt. Die V erprovianlirung d e r  A rbeiter gesch ieh t von Seite 
d e r U nternehm ung , w elche die erforderlichen Victualien im Grossen einkauft, 
und sie im Kleinen nur um den G estehungspreis an die A rbeiter absetzt. Die 
H äuer, Zim m erer und F ö rd e re r  arbeiten  im G edinge, und w ird d e r Grundlohn 
für e rs te re  mit 80  kr. —  1 fl. ö. W ., für die Z im m erer mit 8 0  kr. ö. W., 
und für die F ördere r mit 50 kr. ö. YV. angenommen. Auf den V o r b a u e n  
(streichenden  S trecken ) wird ein Klafter- und K ohlengeding gegeben, u. z. pr. 
Klafter 6 — 15 fl. ö. W. und pr. Metzen Kohle 5 kr. ö. W . Bei dem A b b a u e  
besteh t ein reines Kohlengeding mit 6— 10 kr. ö. W . pr. M etzen Kohle, wobei 
die Häuer die F örderung  ebenfalls zu besorgen haben.

Der A b b a u  der Kohlenflötze gesch ieh t auf die auch bei anderen Kohlen
werken gew öhnliche Art. Es werden nämlich im S tre ichen  der F lötze in V er- 
ticalabständen von 7 — 8 Klaftern sogenannte „stre ichende S trecken“ ausgefahren, 
d iese in Abständen von 1 0 — 15 Klaftern durch Rollen (S ch u tte ) in Verbindung 
g eb rach t, und sodann die d era rt vorbereiteten  Abbaufelder firstmässig abge
baut, wobei eine B ergfeste von 1 K lafter Breite ziirückgclassm  wird. Die Ver
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haue werden von oben nach abw ärts mit den tauben Bergen verse tz t, die bei 
den Vorbauen abfallcn. E ine Sprengung mit Pulver ist selten nöthig und findet 
nur in den Vorbauen und Q nerschlägen Statt. Dagegen muss bei dem Ahbaue 
durchaus ein« Z i m m e r u n g  angew endet werden, da das L iegende des K ohlen- 
flötzes brüchig  is t ,  und sich gerne aufbläht. Zur Zimmerung wird fast aus
schliesslich Eichenholz verw endet, und erfahrungsgem äss benöthigte man bisher 
pr. Metzen erzeugter Kohle </,„ C urrentklafter Zimmerholz. Ein Kubikfuss 
Zimm erholz kommt loco G rube aut’ 4 '/ 2— 5 kr. ö. W. zu stellen. Die F ö r d e 
r u n g  der gewonnenen Kohlen erfolgt von den höheren Abbauhorizonten du rch - 
gehends durch einzelne Rollen au f den Horizont des C oronini-U nterbau-S tollens 
und durch diesen zu T ag . Zu diesem Behufe ist auf dem Coronini -  U nterbau- 
Stollen bis zu dem K reuzgestänge und von da nordw ärts und südw ärts auf d e r  
streichenden S trecke dieses Horizontes eine E i s e n b a h n  g e le g t, auf w elcher 
mit R iesenhunden von 7 Metzen Fassung, u. z. von dem K reuzgestänge an bis 
zum T age m ittelst Pferden gefördert w ird.

Ein Pferd fö rdert gleichzeitig 5 Riesenhunde bei einem durchschnittlichen 
Gefälle des Stollens von 4  Linien pr. Klafter. Die zu T ag  gefö rderte  Kohle w ird 
bei der Verladung von allfälligen tauben Kohlenschiefern durch Sortiren  befreit, 
wozu Knaben mit einem Taglohn von 30 kr. ö. W. verw endet w erden. Die 
w eitere V erfrachtung d er Kohle von der G rube zum L agerplatze in Drenkowa 
gesch ieh t durch die G renzbauern, w elche 18 M etzen auf einen W agen  verladen, 
des T ages 2 — 3mal fahren , und hiefilr einen Frachtlohn von 6 kr. ö. W . p r . 
Metzen Kohle beziehen.

Die Kozlaer G rube besitzt eine gu te W e t t e r f ü h r u n g ,  und sind in der
selben bisher keine schlagenden W e tte r  beobachtet worden. G r u b e n w ä s s e r  
.sitzen nur unbedeutend zu , und finden durch den C o ro n in i-U n te rb au -S to llen  
ihren Abfluss.

Der Bergbau in der Kozla ist mit d rei D oppelfeldm assen belehnt, welche 
dera rt mit den B reitenseiten aneinander s to ssen , dass deren gem einschaftliche 
Längenseite, welche nach S tunde 1 g e lag ert is t , eine L änge von 5 8 0  K lafter 
besitzt. Diese M assenlänge ist in der Art v erthe ilt, dass 2 3 0  K lafter derse lben  
nördlich, und 350  K lafter südlich von dem K reuzgestänge des C oronini-Zubau- 
Stollens fallen.

Kamenitzaer Kohlenbergbau. D er Kamenitzaer Bergbau w urde ebenfalls vor 
ungefähr 18 Jahren  aufgenom m en, aber e rs t in neuerer Zeit sch w u n g h afte r 
betrieben. E r befindet sich an dem westlichen und südw estlichen G ehänge des 
Glaucina- und Spegulu i-G rahens, die sich in das K nm enitza-Thal einm ünden, 
w elches w ieder ein nach N orden verlaufendes Seitentlial des „Val di m are“ —  
des Thaies d er Berszaszka —  ist. D er Bergbau ist ungefähr 3 Stunden von 
der Donau (B erszaszka) en tfe rn t, und es führt von dem selben durch das Kame- 
nitza- und B erszaszka-Thal abw ärts eine vor 10 Jahren  erbaute gute F ah r9tra s9e.

Eine Begehung des T errains in der Um gebung des Kamenitzaer Bergbaues 
leh rt, dass das G r u n d g e b i r g e  der dortigen Kohlenformation ebenfalls aus 
krystallinischen S ch ie fe rn , und zw ar aus Gne i s . «  b es teh e , der jedoch  in zw ei 
wesentlich verschiedenen V arietäten vorkommt. W ährend nämlich die w e s t 
l i c h e  B egrenzung der Kohlenformation ein g r a u e r  g lim m erarm er Gneiss 
bildet, erschein t am ö s t l i c h e n  Rande der Kohlenformation ein theils körniger 
r o t h e r  Gneiss, —  ein eruptiver G ranitgneiss —  der, analog den „rothen 
G neissen“ in Böhmen u. a. 0 . ,  jü n g e r als der „g ra u e“ Gneiss ist. Die K ohlen
formation selbst besteh t fcuch in „K am enitza“ aus C onglom eraten , Sandsteinen, 
M ergel- und K alkschiefern m it Schieferthonen und Kohleuflötzen. E in tiefer Ein



sc h n itt, w elchen d er aus dem K am enitza-T hal von W . nach 0 .  ansteigende 
S pegu lu i-G raben  in dem G ebirge bildet, entblösst seh r schön die Schichten der 
K ohlenform ation, als deren  H ängendstes Kalksteine und donkeigraue sandige 
K alkschiefer, und als deren  L iegendstes — nach einem m annigfachen W echsel 
von Sandsteinen und Schieferthonen — unm ittelbar über dem „ro th en “ Gneisse 
ausserordentlich  g robe Conglom erate mit Geröllslücken von einen bis zu m ehreren  
F uss im D urchm esser erscheinen. Das S treichen d er S andsteine u. s. f. w ech
se lt zw ischen Stunde 24  (N .) und S tunde 2  (N. 30° 0 . ) ,  das Verflächen is t 
30  —  40  G rad in W . An dem R udina-B ergrücken, östlich vom K am enitzaer 
G rubenbaue findet man in den dunklen Kalkschiefern der Koblenform ation d ie
selbe petrefactenführende K alksteinschichte wie in  Kozla zu T age ausgehend , 
und es sind an d er östlichen Abdachung des B ergrückens, d. i. im L i e g e n d e  n 
der P elrefac tensch ich te Ausbisse von Kohlenflötzen bekannt.

Die derzeit o f f e n e n  E i n b a u e  des Kamenitzaer Bergbaues sind:
D er M a g d a l e n a - S t o l l e n ,  w elcher vom M agdalena-Graben in nordöst- 

licher R ichtung theils querschlägig , theils im S treichen getrieben , nun den ober
s ten  offenen H orizont bildet.

D er M a g d a l e n a - W e t t e r s c h a c h t ,  im Hangenden der Kohlenflötze von 
der M agdalena-Stollensohle 30 Klafter tie f ab g e te u ft, verbindet le tz te re  mit d e r 
Sohle des K arl-Z ubau-S tollens; — und

D er K a r l - Z u b a u - S t o l l e n ,  65  K lafter oberhalb d er Sohle des Kame
nitzaer Thaies angeschlagen, querschlägig von W. in 0 .  e ingetrieben , e rre ich te  
vom Mundloche bis zum M agdalena-Schachte die Länge von 165 Klaftern und 
von da an bis zum Feldorte  die Länge von 65 K laftern , im Ganzen die Länge 
von 230  Klaftern.

Ausser diesen offenen Einbauen sind noch einige höher gelegene Stollen,
— N ikolaus-Stollen, F ranz-S tollen , F rid o lin -S to llen , u. m. a. — vorhanden, die 
aber bereits im V erbruche stehen. Auf der Halde des Nikolaus-Stollens findet 
m an Stücke d e r  P etrefactenschichte.

D er K arl-Z ubau-S to llen , gegenw ärtig  der tiefste und H auptförderslollen, 
verquerte die Schich ten  d er Koblenformation vom H angenden zum Liegenden, 
e rre ich te  die Kohlenflötzablagerung in d er 180. K lafter und durchfuhr d r e i  Koh
lenflötze, von denen z w e i —  das H a n g e n d -  und das L i e g e n d f l ö t z  —  als 
abbauw ürdig erscheinen. Von dem K reuzgestänge des Liegendtlötzes an bis zu 
dem 50  Klafter entfernten Feldorte des Stollens ist derselbe nun nicht befahrbar. 
Bem erkensw erth ist es, dass man b isher aus dein K arl-S tollen  die petrefacten- 
fülirende K alksteinschichte nicht kennt.

Das Auftreten d e r  Kohlenflötze in Kamenitza ist ein äh n lich e s , wie in 
K ozla , daher die M ä c h t i g k e i t  derselben zwischen </2 Fuss bis zu 1 K lafter 
variirt, durchschnittlich aber 2 — 3 Fuss be träg t. Ihr durchschnittliches S treichen 
ist in S tunde 2 4  (S . in N .) bis S tunde 1 (N. 15° 0 . ) ,  und das Verflächen mit 
3 0 — 35 Grad in W . Dasselbe durchschnittliche S treichen und Verflächen 
ze igen  auch die Hangend- und L iegendschiefer und Sandsteine am K arls-S to llen , 
nur bilden daselbst die anfänglich auftretenden grauen, zum Theil kalkhaltigen 
S chiefer m ehrere wellenförm ige Biegungen.

T heils das Hangend-, theils das Liegend-Kohlenflötz siml b isher am Hori
zonte des K arl-Z ubau-Stollens vom K reuzgestänge aus in südlicher R ichtung 
bei 30  K lafter und in nördlicher Richtung bei 70  K lafter w eit ausgerieb tet worden. 
Mit Einschluss der Ausrichtungen durch den M agdalena-Stollen is t b isher die 
K ohlenflötz-Ablagerung —  laut der vorliegenden G rubenkarten —  n a c h  d e m  
S t r e i c h e n  in der Länge von 130 K l a f t e r  aufgeschlossen worden. Zwischen
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dein M agdalena - S to llner und dem K arl-S toilner Horizonte, welche sa iger circa 
30 K lafter von einander en tfern t sind, sind noch zw eiBauhorizonte eröffnet, näm 
lich d e r e r a t e  und der  z w e i t e  L a u f ,  in g leichen Abständen von einander. 
Beide Läufe sind durch Q uerschläge mit dem w eiter iin Hangenden befindlichen 
M agda'ena-W etlerschach te in V erbindung gesetzt. Durch diese Vorbaue hat man 
nun d r e i  A b b a u h o r i z o n t e  gew onnen, de.n ersten  Lauf-, den zw eiten Lauf-, 
und den K arlstollen-H orizont. Die zwischen diesen Horizonten b ish e r abgebaute 
Kohlenflötzfläehe b e träg t nur ungefähr 1000 Q uadratklafter, d ie in  den le tzten  zwei 
Jah ren  abgebaut w urden. U ngefähr eine gleiche F läche ist zum Abbau vorge
richtet. Der Kamenitzaer Bau w ar in den letzten paar Jah ren  nur schwach beleg t, 
hauptsächlich w egen der bisherigen verhältnissm ässig tlieneren Zimmerholz
bedeckung, die sich aber in Zukunft günstiger, mit circa 5 kr. ö. W. pr. Kubikfuss 
bei der Grube, stellen wird.

B ring t man die höheren nun n icht offenen Horizonte (N ikolaus-Stollen, 
F ranz-S to llen  u. s. w .) m it in Anschlag, so hat man bisher die Kohlenflötz-Ab- 
lagerung n a c h  d e m  V e r f l ä c h e n  ungefähr 60 K l a f t e r  tie f aufgeschlossen. 
Diese höheren Bauhorizonte sind in früheren Ja h re n , jedoch  im  S t r e i c h e n  
nur  130 Klafter w eit, bereits abgebaut worden, und es w urden innerhalb 5 Jah ren  
von dem Magdalena- und N ikolaus-Horizonte allein 3 0 0 .0 0 0  Metzen Kohlen g e
fördert. In dem w eiteren S tre ichen  stehen auch an diesen Horizonten die Kob- 
lentlötze noch unverritz t an.

Da in le tz te rer Zeit in der Kam enitzaer Grube die Belegungen hauptsäch
lich den Zweck verfolgten, die Kohlenflölze im S tre ichen  w eiter aufzuschliessen 
und zum Abbau vorzurich ten , so w ar auch der Kohlenabbau ein g e rin g e re r. Die 
Art des A b b a u e s ,  die G e d i n g e ,  die Z i m m e r u n g  u. s. f .s ind  d ieselben, w ie 
bei dein Kozluer Bergbaue. Die F ö r d e r u n g  ist auf dem K arl-Zubaustollen 
conccutrirt, uud gesch ieh t von dem ersten  und zweiten Laufe zum M agdalena- 
W elterschachte , durch diesen auf die Sohle des K arl-Zubaustollens, und auf 
diesem  zu Tag. S ie erfolg t auf Letzterem  noch in gewöhnlichen ungarischen 
Hunden von 2 Metzen Fassung. —  Von d er G rube w ird die Kohle au f W ägen  
zum L agerplatze an der Donau iu Dreukowa durch die G renzbauern  verfrach te t, 
w elche m eist IS  Metzen au f einen W agen verladen und täglich eine F ah rt 
m achen. Der Frachtlohn beträg t gegenw ärtig  12 kr. ö. W . pr. Metzen Kohle.

Die Kam enitzaer Grube hat w eder mit G rubeuw ässern zu käm pfen, noch 
haben sich in derselben bisher böse oder schlagende W ette r gezeig t. — Das 
A rbeitspersonale bestand in le tz te r Zeit aus 40  Mann.

Sirlnlaer Kohlenbergbau. Der Bergbau in „S irin ia“ befindet sich am Ausgange 
des S iiin ialhales in das Donauthal an dem südlichen Ausläufer des „W ren isk a“ - 
B ergrückens, w elcher das Siriniuthal von dem Kozlagraben scheidet, nur unge
fähr SO Klafter von d er „S zechenyi“ -S trasse  und 200  Klul'ler vom Donaustrome 
en tfern t. E r ist e rs t im Jän n er 1863  eröffnet w orden, u. z. auf Veranlassung des 
se ith e r verstorbenen  B ergverw alters H e r r n  F r a n z  H a w e l  a u f G r u n d l a g e  
d e r  p e t r e f a c t e n l ' ü h r e n d e n  K a l k s t e i n e ,  die in Kozla das Hangende 
d e r  Kohlenflötze b ilden , und d i e  v o m  K o z l a - G r a b e n  a n  u n u n t e r b r o 
c h e n  n a c h  d e m  „ W r e n i s k a “ - B e r g r ü c k e n  b i s  z u  d e s s e n  s ü d l i 
c h e m  A u s l a u f e  i n d a s  D o n a u t h a l ,  d. i. bis zu dem je tzigen  Bergbaue 
^S irin ia“ , über Tags verfolgt w urden, und a n s t e h e n d  v o r g e f u n d e n  w e r 
d e n .  Dadurch ist der Z u s a m m e n h a n g  d e r  K o z l a e r  K o h l e n a b l a g e r u n g  
u n d  j e n e r  in S i r i n i a  ausser Zweifel gestellt.

Die bisherigen Einbaue in „S irin ia“ bestehen aus einem u n t e r e n  und aus 
einem o b e r e n  Stollen.
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D er u n t e r e  S t o l l e n  ist 14 K lafter ub d er „S zechenyi“ -S trasse  in S chutt 
angefahren, durchfährt in nördlicher Richtung den mürben L i e g e n  dsaml.stein, 
und verquerte d r e i  K o h l e n f l ö t z e ,  die nur durch Zwischenm ittel von Sand
stein und Schieferthon in d e r M ächtigkeit von einigen Fussen von einander ge
schieden sind. Das L i e g e n d -  und das H a n g e n d f l & t z  zeigen eine M ächtigkeit 
von 1 — 3 F u ss ; das Mittelflötz ist nur ein paar Zoll mächtig und absätzig. Das 
S treichen ist in der V erquerung S tunde 3 — 4 ( N 0 .- N 0 . i5 #0 . ) ,  das Einfallen ein 
nordwestliches mit 3 0 — 45 Grad.

Das H a n g e n d f l  ö t z  w urde nach dem S tre ichen  verfolgt, anfänglich in 
S tunde 4 — 5, dann in S tunde 2 und in verschiedenen Biegungen, welche das 
Flötz m achte. Bis nun ist diese streichende S trecke 60 K lafter lang, und hat 
schliesslich eine V erw erfung der G ebirgsschichten an gefahren. Ein Querschlag von 
der streichenden  S trecke in das L i e g e n d e  hat in d e r  3. K lafter w ieder das L i e -  
g e n d f l ö t z ,  — ein Q uerschlag von derselben S trecke in das H a n g e n d e  durch 
weissen kaolinhältigen Q uarzsandstein in der 7. Klafter d i e  p e t r e f a c t e n -  
f ü h r e n d e  K a l k s t e i n s c h i c h t e  angefahren.

Der o b e r e  S t o l l e n  ist an dem selben B erggehänge , u. z. 15 Klafter 
sa iger über dem unteren, angeschlagen, und durch 15 K lafter von S. nach N. 
theils durch fe s te , theils durch feinkörnige m ürbe Sandsteine g e trieb en , bis 
e r  ein Kohlenflötz verquerte , und nach w eiteren durch Sandstein getriebenen
2  Klaftern bereits die petrefactenführende Kalksteinschichte erreich te , mit dem 
S tre ichen  Stunde 4  (N 0 .1 5 ° 0 -)  und 55  Grad nordwestlichem  Einfallen.

Das Kohlenflötz w urde im S treichen nach Nordosten —  bisher ungefähr 
60 Klafter weit — verfolgt, jedoch, indem es daselbst seh r nahe am Ausbeissen 
sich befindet, grösstentheils im gestörten  Zustande vorgefunden.

In Sirinia ist b isher ein Abbau der Kohlenflötze nicht eiugeleitet, und nur 
durch die Aufschlüsse sind ungefähr 300  Metzen Kohlen gew onnen worden.

Der S irin iaer Bergbau ist mit 4  Doppelfeldmassen belehnt, w elche nach 
Stunde 3 — 45 Min. dera rt gelagert s in d , dass die längere Seite der Massen eine 
Länge von nahe 500  Klaftern besitzt. Diese Feldmassen stossen an jen e  des 
Kozlaer Bergbaues an, so dass das T erra in  zw ischen Sirinia und Kozla durch 
hergäintliche Verleihung gesichert ist. Die gerade E ntfernung des S irin iaer unte
ren Stollens von dem K reuzgestänge des Kozlaer Coronini - Stollens b e trä g t 
übrigens bei 780  K lafter, und die L ängenerstreckung  der S irin iaer und Kozlaer 
G rubenfeldm assen, welche nach dem Streichen der Kohlenflötze gelagert sind 
vom S irin iaer Stollen an 1020 Klafter.

Bei dem S irin iaer Baue wird dem nächst noch ein 3. Stollen unm ittelbar aus 
der Thalsohle angeschlagen w erden, w elcher als 3. tie fs te r Horizont und als 
H auptförderstollen dienen w ird. Von diesem Stollen kann eine Pferdebahn bis an 
die Donau geleg t w erden, und man wird in der Lage se in , die erzeugten Kohlen 
aus der Grube unm ittelbar an die Donau zu fördern und dort in die Schiffe zu 
verladen.

Vreischürfe. An den Kamenitzaer Bergbau schliessen sich gegen  S. die 
H o f f m a n n ’schen K ohlenbergbaue am „ R u d i n a “ , die aber gegenw ärtig  nicht 
im Abbaue s teh en , unm ittelbar an , und die Kohlenformation zieht südw ärts über 
den Rudina-Bergrücken in das Val di m are (T hal der Berszaszka) hinab.

Vom Val di m are aber lässt sich die Kohlenformation gegen S. u n u n t e r 
b r o c h e n  noch w eiter über Tags verfolgen nach dem „ O k a s u - R e u “ - G r a b e n  
auf den Rücken des D r e n e l i n a - B e r g e s ,  von da in den R e c z k a - G r a b e n ,  
und von diesem endlich über einen Bergsattel in die K o z l a  —  zu den 
dortigen  Bergbauen. Die K o h l e n f o r m a t i o n  v o n  „ K a m e n i t z a “ s t e h t
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d a h e r  m i t  j e n e r  v o n  „ K o z l a “ r e s p e c t i v e  v o n  „ S i r i n i a “ , w elche vou 
der e rs te ren  in gerader Richtung nach dem Streichen ungefähr E i n e  M e i l e  
weit en tfe rn t ist, in  u n m i t t e l b a r e m  Z u s a m m e n h a n g e .

Das T erra in  der eben bezeichneten Kohlenformation, w elches sich  nördlich 
an die K ozlaer G rubenm assen ansch liesst, ist von da an bis zum Val di m are 
von S eite  der Kozlaer B ergbauunternehm ung durch F reischürfe gedeckt, und es 
wurden S chürfarbeiten  auf Kohlenflötze sowohl im „O kasu-R eu“ -G raben, als auch 
im ^R eczka-G raben“ begonnen.

Im O kasu-Reu-G raben wurden ungefähr 20 Klafter ob der Thalsohle des 
Val di m are ein p aa r Ausbisse von Kohlenschiefern, w elche zwischen Kohlen
sandsteinen lagern, nur oberflächlich durch Röschen untersucht.

Im Reczka-G raben hatte  man am nördlichen und südlichen T halgehänge ein 
Koblenausbeissen durch Stollen, aber, w ie es aus den Halden zu entnehm en ist, 
n icht t ie f  in das G ebirge verfolgt. Diese Schürfungen hatten b isher kein positi
ves Resultat geliefert, und konnten es w egen der geringen  Ausdehnung auch 
nicht liefern. Die G esteinsschichten d er Kohlenformation zeigen übrigens im 
Okasu-Reu und in Reczka ein S treichen S tunde 1 — 2 (N .1 5 — 3 0 ° 0 .)  und ein 
w e s t l i c h e s  Einfallen —  entsprechend dem in Kozla und Kamenitza h e rr
schenden S tre ichen  und Verflachen.

Die Schürfstollen im Reczka-G raben befinden sich ungefähr 4 0  K lftr. 
u n t e r h a l b  des Sattels zw ischen dem R eczka- und K oszla-G raben; dieser 
S attel se lbst liegt 89 Klftr. ü b e r  dem K reuzgeslänge des Coronini-Zubau- 
stollens in Kozla; die Schürfstollen in Reczka sind demnach ungefähr 50  Klftr. 
h ö h e r  angesch lagen , als das gedachte K reuzgestänge und beiläufig 18 Klftr. 
ü b e r  dem Mundloche des Nr. 4  Stollens in Kozla. Die nach N orden fo rtsch re iten 
den streichenden  S trecken  in Kozla, namentlich am Horizonte des Nr. 4 Stollens, 
w erden daher auch einen  Aufschluss geben  über die T eufe d er K ohlenablagerung 
im Reczka-G raben.

A l t e r  u n d  B e s c h a f f e n h e i t  d e r  K o h l e n .  Über das Alter d er B erszasz- 
kaer K ohlenablagerung geben die in den H angendkalksteinen der B ergbaue in 
S irin ia , Kozla und Kamenitza vorfindigen T h ie rreste  sicheren Aufschluss. Die 
Bestim mung der le tz te ren  batte gefälligst H err k. k. Professor Dr. K u r l  P e t e r s  
vorgenom m en, und dadurch den N achweis g e lie fe r t, dass die B erszaszkacr 
Kohlenflötze d e ru n te rs ten  Abtheilurig der Juraform ation, d e m  L i a s ,  angehören  —  
derselben Form ation, in w elcher auch die Kohlenflötze von S te ie rdo rf im Banate, 
von Fünl'kirchen in U ngarn, von G resten , G rossau u. m. 0 . in N iederösterre ich  
Vorkommen.

„D iebestim m tenP etrefacte sind : Aus dem H a n g e n d k a l k s t e i n  i n  K o z l a :
Ceromya sp.
Cardinia concinna Sott), sp. (C.gigantea Quenst.?) Ein vortrefflich erhal

tenes riesiges Exem plar, ident rnitExem plaren aus Schw aben und vou Luxem burg.
Mytilus Morrisi Oppel: „D ie Juraform ation“. S . 99 ( Mytilus scalprum 

Goldf. Tab. 130 , Fig. 3 ) , ungemein häufig in durchaus sch lanken , von Modiola 
scalprum Sow. aus dem m ittleren Lias völlig verschiedenen Form en, die hier eine 
viel bedeutendere G rösse erlangen , als bei F ünfk irchen  und Vassas ( P e t e r s ,  
S itzungsb. der kais. Akademie. XLVI. 256  u. f.).

Mytilus decoratus Münster. N icht häufig, aber mit vollkommen e rh a lten e r 
Sculptur.

Pecten liasinus Nyst. (P. corneus Goldf. Tab. 98 , F ig . 1 1 ) ,  sehr häufig 
in  allen G rössen ; die bestentw ickelten  Exem plare übertreflen  sogar d ie  von 
G o l d  f u s s  abgeb ilde te  S chale, und bei weitem die Vorkommnisse von Bayreuth
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und au9 dem P echgraben (v. H a u e r ,  „G liederung  u. s. f .“ Jahrbuch  d er k. k. 
geologischen Reichsanstalt. 1853 . 7 4 2 ) .

Pecten aequivalvis Sow. Ein sehr zahlreich vorkom m ender P e c te n , der 
allerd ings die volle E ntw ickelung d ieser Species n icht e rre ic h t,  wie an einer 
anderen  S telle (b e i M untjane), jedoch w eder m it einer anderen  bekannten Art 
verein ig t w erden kann,  noch zur Aufstellung einer neuen S pecies berech tig t.

Terebratula (Waldheimia)  grossulm Suess: „Brachiopoden d e r  K össener 
S ch ich ten“ Taf. II, F ig. 9 (Ter. Engelhardti Oppel. Zeitschr. der deutschen 
geologischen G esellschaft. 186 1 . S. 537 , Taf. X, F ig . 5 ) . Die h ie r n ich t zahl
re ich  vorkommenden Exem plare lassen eine T rennung  d er alpinen Form  (vom 
H ierlatz) von der in den „G restener S ch ich ten“ heim ischen A rt (vgl. v. H a u e r ,
I. c .)  noch w eniger sta tthaft ersch ein en , als die m ehrfachen A bänderungen d e r  
W ölbung der k leineren  K lappe und der hiedurch bedingten m ehr oder w eniger 
stum pfen F orm  des R andes, w elche an dem M ateriale von G resten und Grossau 
zu sehen sind. V ielm ehr stellen sie völlig den Ü bergang  zw ischen den von 
S u e s s  und von O p p e l  abgebildeten  Typen her.

Rhynchonella Moorei Deo., ident mit Exem plaren von Pliensbscb Dminster 
Landes und anderen O rten des w esteuropäischen L ias; im alpinen L ias des 
H ierlatzberges bei Haistatt und von F reiland bei Lilienfeld.

„Alle diese A rten erfüllen u n t e r m i s c h t  das G este in , sie w urden sogar 
sämmtlich a u s  e i n e m  6— 7 Zoll m ächtigen B l o c k e  a u s g e b r a c h t ,  der allent
halben von Mytüus Morrisi durchschw ärm t w ar. Von O phalopoden  ze ig t diese 
Bank keine Spur, ebensowenig w urden G ryphäen darin  bem erkt. Von einer der Car- 
dinia List er i Sow. sp. ( A g a s s i  z ) ähnlichen Muschel und von einer Lima ( £ .  gi- 
gantea?)  sind einzelne undeutliche F ragm ente zu sehen. Es w aren also von nor
malen unterliassischen S ee th ieren  en tw eder nur einige seichte lebende Cardinien 
und Limen und die litoralen M ytilus-Arten in g rö sse re r Anzahl vorhanden, oder 
e9 sind die U eberreste  anderer in den unterliegenden Schichten verborgen , was 
auch in dem oberen Kohlencomplexe von Fflnfkirchen d er Fall is t .“

Von dem W reniska-B ergriicken zwischen Kozla und S irin ia : „Pholadomya 
ambigua Sow. mit w ohlerhaltener S cu lp tu r, identisch mit Exem plaren von C hel- 
tenharn , die das k. k. H of-M ineraliencabinet vom Herrn Dr. W r i g h t  selbst 
e rh ie lt“ .

Von Kam enitza: „ Terebratula grestensis Suess, und Terebratula grossulus 
Suess, setzen fast ganz eine kalkige Brachiopodenbank zusammen mit völlig 
un tergeordneter Beim engung einer feingerippten Rhynchonella-Art. Eine Lima, 
ähnlich L. gigantea, zeig t sich hie und da als Abdruck.

Pecten aequivalvis Sow. (d ie  kleine V arie tät von Kozla) in d e r nächst- 
anstehenden sandigen Kalksteinbank seh r zah lre ich , beg le ite t von Ter. Gre
stensis *)•“

i)  Eine andere petrefactenführendeLocalität lernte ich und Herr D. S t u r  eine halbe Stunde 
unterhalb (südöstlich) des Kohlenbergbaues Sirinia an der Donau, nächst des Grenzwach- 
hauses „ M u n tja n a “ kennen. Dortselbst lagern die petrefactenführendenLias-Schichten 
auf einer mächtigen Zone geschichteter rothhrauner und grünlicher Tuffe, in deren 
obersten Lagen sich bereits Thierreste rorfinden, eben so wie in der darauf folgenden 
dunklen Kalksteinschichte. Sandsteine treten nur sehr untergeordnet auf, und eben so 
sind auch keine Ausbisse von Kohlenschiefer oder Kohlenflötzen zu beobachten. An dieser 
LocalitSt werden die liassisehen Schichten unmittelbar und c o n fo rm  von Kalksteinen 
der oberen Juraformation, und letztere von Kalksteinen der Kreideformation (Neocomien) 
überlagert. Das S t r e ic h e n  der Schichten ist Stunde 1 — 3 (N.15*0.—NO.), das E in -

1 7 *
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Bekanntlich nimmt im K aiserthum cO esterreich  die „ L i a s - K o h l  e “ rück
sichtlich  d er Reinheit und B rennnkraft den e r s t e n  Platz e in , indem sie im 
grossen  D urchschnitte diesbezüglich selbst besser is t ,  als die in O esterre ich  
vorkommende ältere S teinkohle der „ S t e i n  kol i  I e n f o r m a  t i o n “ . Die in den 
obbeschriebenen Kohlenbergbauen nächst Berszaszka erzeu g te  K ohle, d ie , wie 
bem erk t, der „ L i a s - F o r m a t i o n “ angehört, ist nun in der T hat von a u s g e 
z e i c h n e t e r  G ü t e .  Dies haben auch Analysen d a rg e th an , w elche zu w ieder
holten  Malen in dem Luboralorium  der k. k. geologischen Reichsanstalt m it den 
B erszaszkaer Kohlen aus den G ruben „K ozla“ und „K am enitza“ vorgenommen 
w urden, denn diese Analysen ergeben  v o n  1 4  v e r s c h i e d e n e n  P r o b e n  fol
genden M i t t e l w e r t h :

In 100  Theilen 0-6 T heile W asser,
„ „ „ 9-4 „ .  Asche,
„ „  „ 70-9  „ Cokes und 

8'6  W i e n e r  C e n t n e r  Kohle sind äquivalent einer K lafter 30zölligen weichen

f a l le n  der Tuffe 30 Grad nach WNW., der Jurakalke 45—60 Grad, der Kreidekalke 
endlich ein noch steileres. Dieser Zug von Liasschichten hängt jedoeh mit dem koblen- 
führendeu Zuge von Sirinia, Kozla u. s. f. nicht zusammen, sondern befindet sich östlich 
von dem letzteren.

Aus den Schichten von M u n t ja  na bestimmte Herr Dr. Karl P e t e r s :  „Belemnites 
paxittoxus Schloth. Häufig in der gewöhnlichen Länge und Endausbildnng, wie er auch 
iin Pechgrahen und in der Gegend von Fünfkirchen (P e te rs , I. c. Seite 279 u. f.), 
hier stellenweise mit Gryphaea cymbium Lam. und Terebratida nnmismülis Lam., 
stellenweise mit Rhynchonella vnriabüisSchloth. sp, vorkommt.

Gryphaea cymbium Lam., ausgezeichnet schöne und grosse Exemplare, theils mit 
Schalen, theils als Steinkerne erhallen.

Gryphaea obliqua Goldf. (Gr. Maccnlochii hei Z ie le n  und G o ld fu s s ) .  Die höchst 
auffallender Weise inil den vorgenannten Arten im s e lb e n  G e s te in s b lo c k  vorkom
mend en Schalen stimmen genau mit dem Typus Gr. Maculochii (G o ld f . Tab. 83, 
Fig. 3 a, b) überein. In den österreichischen Voralpen (G restener Schichten) ist wohl 
Gryphaea cymbium, aber keine zu Gr. obliqua gehörige Farm gefunden worden; auch aus 
der Gegend von Fünfkirchen, wo sich überhaupt der mittlere Lias vom unteren 
( P e t e r s ,  I. e. Seite 267) ziemlich scharf abscheidet, findet sich nur die echte Gr. cym
bium in Gesellschaft von mittelliassischen Arten.

Veden aequivulvin Sow. gelangt hier zu seiner vollen Entwicklung in überaus zahl
reichen Exemplaren und in einer Grösse, die wohl das Maximum aller bekannten Vor
kommnisse dieser Species isl. — Von P. liasinus keine Spur.

Terebratula grestensis Suess, überaus häufig, genan so , wie in den „Grestener 
Schichten“ der österreichischen Randzone.

Spiriferina rostrala Schloth. sp., grosse, aber meist schlecht erhaltene verdrückte 
Exemplare, übereinstimmend mit dem Spirif'er roslratus aus dem Pechgraben ( S u e s s ,  
Brachiopoden der Kössener Schichten, Taf. 11, Fig. 8 ) und völlig ident mit dem Typus 
von llminster, von Raulenbcrg in ßraunschweig u. a. O. Dieselbe Species, die hier ganz 
in derselben Ausdehnung genommen wird, die ihr S u e s s  in Ucbereinstimmmung init D a 
v id s o n  gegeben hat, wurde „von K o z la “ schon früher nach Hrn. Professors S u e s s  
eigener Bestimmung citirt ( P e t e r s ,  Sitzungsber. d. kais. Akademie, XLIII, Seite 413).

Von Rhynchonella austriaca Suesu seheint das Gestein nichts zu enthalten, wohl aber 
kommt merkwürdiger Weise

Rhynchonella quinqueplic.ata Zielen sp. darin vor in einzelnen bis wsillnussgrossen 
Exemplaren, ln Anbetracht des Umstandes, dass diese Rhynchonella bisher nuraus Schwa
ben bekannt war, verdient ihr Auftreten hier im fernen Südosten volle Beachtung.

Von nicht genau bestimmbaren Arten sind vorhunden eine Cardinia von der Sculptur 
der Cardinia unioides oder C. cyprina Agass.; Sleinkerne derselben Muschel, welche in 
dem Verzeichnisse der G r e s t e n e r  Petrefacten (v. H a ii e r  I. c ; S u e s s  I. c., Seite 8 )  
als Pleitromya unioides Goldf. sp. angefügt wird; und ein Mytilus (? ) der mit Mi/t. Mor
risi Aehnlichkeit hat, aber länger und dicker ist, als dieser.“ „An derselben Stelle fand 
Herr S tu r  Bruchstücke von einem Ammoniten aus der Gruppe des A. radiant.“
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Holzes. E i n z e l n e  P a r t i e n  ergaben  natürlich b essere  R esultate, so die Ana* 
lyse einer Kohle vom Kozlaer Hangendflötze

in 1 0 0  Theilen 0 5 Theile W asser, 
n n „ 5-0 „ Asche,
„ „ „ 77 -0  „ Cokes und 

nur 7-7 C e n t  n e r  d ieser Kohle erscheinen äquivalent einer Klafter 30zölligen 
Holzes.

Die B erszaszkaer Kohle ist überdies völlig frei von Schw efel; Analysen 
mit d ieser Kohle ergeben  nur 0-3 —  0 4  P rocent Schw efel. Besonders gee ignet 
ist die B erszaszkaer Kohle zur G aserzeugung, indem sie verhältnissm ässig 
w eniger Cokes lie fe rt, und , wie die E rfahrung  le h rt, die G aserzeugung und die 
Cokeslieferung einer Kohle im um gekehrten V erhältnisse stehen.

Schlussbemerknngea. Die G rubenanlagen bei den oben bezeichneteo  B er
szaszkaer K ohlenbergw erken entsprechen den localen V erhältn issen , und der 
Abbau w ird mit sorgfältiger B erücksichtigung der le tzteren  und m it Beachtung 
aller bergtechnischen E rfahrungen  geführt. Ehen so gew ahrt man in dem gan
zen B etriebe und in der ganzen Leitung des U nternehm ens eine se ltene ökono
m ische G ebarung. Diesen Umständen ist es zuzuschre iben , dass ungeachtet 
m ancher Schw ierigkeiten die bisherigen G e s t e h u n g s k o s t e n  der Berszasz
kaer Kohlen im D urchschnitte aller G rubenbaue sich l o c o  D r e n k o w a  auf 
nur 2 3 — 24  kr. ö. W . per W iener Centner (2 7  kr. ö. W . per M etzen) stellten, 
ln  diesen G estehungskosten sind nicht nur alle B e t r i e b s -  und R e g i e 
k o s t e n ,  sondern auch die F r a c h t k o s t e n  von den Bauen zum L agerp latze 
in Drenkova, so wie der P a c h t s c h i l l i n g  enthalten, welchen bisher die U nter
nehmung mit 3 kr. ö. W . per Metzen Kohle an das G renz-M ilitär-A erar zu 
en trich ten  hatte. Mittelst eines im O ctober 1863  mit dem serb isch-banater 
Grenzregim ents-Com m ando abgeschlossenen V ertrages ist H err Kiirl K l e i n  in 
das volle E igenthum  auch je n e r  G ru b e n , die e r  b isher pachtw eise besessen, 
g e tre te n , w urden dem selben v o r te i lh a f t  gelegene Aeraialwaldungen behufs Be
deckung des G ruben-, B renn- und Bauholzes auf 20  Ja h re  zur Abstockung über
trag e n , und erh ie lt H err K l e i n  die Bewilligung zur A cquiriruiig von Grund und 
Boden und zum Aufbaue von Arbeiterw ohnungen auf dem selben. In Folge dieses 
V ertrages w ird d e r  b isherige Pachtschilling mit 3 kr. per Metzen Kohlen in 
Zukunft entfallen, die Kosten des G rubenholzes w erden sich verringern  (a u f  
circa 5 kr. ö. W . p e r Kubikfuss Eichenholz l o c o  G r u b e ) ,  und es wird mög
lich se in , ein stabiles und daher besseres A rheitspersonale zu erhalten. Da ü b er
dies die Frachtkosten  der Kohle von der K ozla-G rube zur Donau sich hinfurn 
billiger stellen, bei der S irin iaer G rube sogar nicht nöthig sein w erden; so ist 
die sichere Aussicht vorhanden, dass in Zukunft noch n ied rigere  G estehungs
kosten der Kohle w erden erz ielt w erden können.

Die E r z e u g u n g  von Kohlen in  den Berszaszkaer G ruben w ar in den 
letzten Jahren  im steten S teigen. S ie b e trug  im Jah re  1 8 6 2 /6 3  (vom Juli 1862 
bis incl. Juni 1 8 6 3 ) 2 1 0 .0 0 0  Metzen =  2 2 1 .5 0 0  W iener C entner =  2 4 8 .0 8 0  
Z ollcen tner, wovon auf die Kozlaer G ruhe 1 75 .000  Melzen entfielen. Durch 
die im Zuge befindlichen und pro jectirten  Vorbaue wird die E rzeugungsfab igkeit 
d e r  bezeichneten G ruben noch m ehr erhöht w erden , und man w ird in dem 
M asse, als diese vorschreiten, auch mit der Production zu steigen in der Lage 
sein. Sobald die Kam enitzaer G rube m ehrere Bauhorizonte eröffnet haben und 
der Aufschluss in S irinia so weit gediehen sein w ird , dass man zum re g e l
m ässigen Abbaue der Kohlen w ird schreiten können , w ird es bei den übrigen 
gegenw ärtig  günstigeren  V erhältnissen keinen Schw ierigkeiten un terliegen , die
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E rzeugung  auf jäh rlich  eine halbe Million Metzen Kohlen zu steigern . Dass das 
B erszaszkaer K ohlenrevier genügende Quantitäten von Kohlen b e h e rb e rg e , um 
f i ne  solche E rzeugung von Kohlen noch stuf Jahrzehende zu s ich ern , lässt sich 
aus der vorhergegangenen  B eschreibung der betreffenden Kohlenbergbau« mit 
Beruhigung folgern. Denn, abgesehen von den oben angedeuteten , vollkommen 
a u f g e s c h l o s s e n e n  Kohlenm engen in Kozla, Kamenitzu und S ir in ia , stehen 
an den F e l d  ö r t e r n  der ofTeuen streichenden S trecken , so wie an den S o h l e n  
a ller tiefsten Horizonte die Kohlenflötze an , und e9 ist ke'n Grund vorhanden, 
die F ortsetzung  der Flötze im S tre ichen  und deren N iederselzen in eine noch 
g rö ssere  T eufe zu bezweifeln. Vielmehr hat man rollen Grund zur Annahme, dass 
die Kohlenflötze von Sirinia und Kozla, — wie es zweifellos bei den Uber T ags 
anstehenden petrefactenführenden Kalksteinen des Hangenden der Fall ist, — in 
einem, wenn auch stellenw eise gestö rten  Zusammenhange stehen , somit in diesem 
Reviere die Kohlenflötze bei e iner S aigerteufe von 80  K laftern über 1200  K lafter 
weit streichen, dass ferner die Kozlaer F lötze in nördlicher R ichtung sich bis in 
den R eczka-G ruben w erden ausriebten la ssen , — und dass endlich man in dem 
nunm ehrigen F re ischurfterra in  in „R eczka“ und in „Okasu R eu" se iner Zeit 
ebenfalls abbauw ürdige Kohlenflötze aufschliessen w erde. Überdies ist bere its  
oben bem erkt w orden, dass durch den F o rtbe trieb  des Coronini-östlichen Haupt
feldortes in Kozla die Anfschliessung g a n z  n e u e r  n o c h  u n v e r r i t z t e r  
K o h l e n f e l d e r  in Aussicht steht.

Ausser der ausgezeichneten Qualität der Kohle ist noch ein U m stand, der 
für die B erszaszkaer K ohlenwerke von ganz besonderem  W e rth e is t, nämlich ihre 
v o r z ü g l i c h  g ü n s t i g e  L a g e , — so nahe, ja fast unm ittelbar an dem Donau
strom e und hei d e r Donau-Dam pfschifffahrts-Station D r e n k o w a ,  —  und der 
dadurch erle ich terte  A b s a t z  d e r  K o h l e n .  Die dargebotene billige W asser- 
Iraelit macht es dem Kohlenwerke möglich, je d e  Concurrenz anderer Kohlenwerke 
an d er Donau bis Semlin und B elgrad, insbesondere an der unteren Donau, in 
die Moldau und W alachei, aus dem Felde zu schlagen. Diese günstige L age der 
B erszaszkaer Kohlenwerke m acht es erk lärlich , dass dieDonau-DampfschifTfahrts- 
G esellschaft, ungeachtet sie ih re eigenen ausgedehnten Kohlenbaue zu Fünf- 
k irchen  b esitz t, es dennoch convenabel findet, die B erszaszkaer Kohlen zu ihrem  
eigenen  G ebrauche abzunehmen. An diese Gesellschaft w urde bisher auch fast 
die ganze E rzeugung der Berszaszkaer B ergbaue, und zw ar um den P r e i s  v o n  
3 0 K r e u z e r  ö s t  e r  r. W ä h r u n g  p e r  M e t z e n  (4 3  */1 K reuzer österr. W ähr, 
pro W iener C entner) K o h l e  l o c o  D r e n k o w a ,  abgesetzt. Es ist aber nicht 
zu bezweifeln, dass bei der Güte der Kohlen und bei diesem P reise derselben 
für eine verm ehrte Production auch noch ein anderw eitiger Absatz, —  wie nach 
Pancsowa, Semlin und Belgrad und insbesonders an der untern Donau nach 
T u rn -S e rv e r in , Kalafut, O ltenizza. Turn Magorello und Giurgevo —  möglich 
sein w ird, w ie in der T hat auch in le tzterer Zeit diesbezügliche Kohlenlieferungen 
im Zuge waren.

Zum Schlosse lassen wir einige kurze Bem erkungen fo lgen , w elche Herr 
Dr. Karl P e t e r s  rücksichtlich der P e t r e f a  c t e n f ü h r u n g  bei den Berszasz
kaer Kohlenwerken zu machen und an das oben m itgelheilte Verzeichniss der 
P e tre fa rte  anzuknüpfen sich veranlasst sah.

„W ie man die initgetheilten Thatsachen auch deuten m öge, ob man die 
K a l k s t e i n  b a n  k v o n  K o z l a  al9 u n t e r e n  L i  a s  auffasse, welchem  mittel- 
liassische Species beigem engt sind —  etwa im Sinne der „Colonien“ , —  oder 
ob man um gekehrt aus dem Fehlen der Grypkca arcuata, der w esteuropäischen 
M yaceen, von denen die Fünfkirchner K ohlenschiefer eine so reiche, w enngleich
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nicht gut erha ltene Ausbeute geliefert hüben, und d e r  Arielen fo lgern  möge, dass 
die Fauna des unteren Lias liier überhaupt nicht entwickelt und nur durch einige 
local auftretende S pätlinge angedeutet se i; —  in jedem  d ieser F älle wird man 
als feststehend betrachten  müssen, dass h ier im Osten eine derartige M e n g u n g  
v o n  A r t e n  bestehe, die in Süddeutschland und in W esteuropa n icht nur zweien 
verschiedenen Stufen angehören , sondern auch innerhalb derselben eine nur 
geringe V erticalausdehnung besitzen“ .

„D ie e ig en tü m lic h en  physischen V erhältnisse der Ablagerungen in der 
F ünfk irchner-B anater L iaszone, die ihres Gleichen überhaupt nur am N ordrande 
unserer Alpen und in der Gegend von Bayreuth hat, obwohl es ih r auch in W est
europa an Analogien n icht mangelt (Luxem burg u. s. w .), dürften Manches erklä
ren  , was vom Standpunkte der w esteuropäischen S tufensonderung betrachtet, 
rätbse lhaft erscheinen mag. In der T hat mögen die sandig-lhonigen von beträch t
lichen Pflanzenablagerungen erfüllten Gründe der genannten Z one, namentlich 
h ie r an der unteren Donau, für den bei w eitem  g rössten  Theil der unterliassischen 
F auna unzugänglich gew esen sein. Einige Arten a b e r , wie der w ichtige Mytilus 
Morrisi und sein B eg le ite r, der (nach O ppel) in Süddeutschland seltene M yti
lus decoratus mögen sich im L itoralstricbe derselben sandigen Buchten sehr 
lange und im ausgezeichneten W achsthum  erhalten haben , in welchen neben 
Cardinia concinna, welche bekanntlich im Sandstein von Luxem burg u. a. 0 .  
von m ehreren L itorinaarten begleitet is t, der plattschalige und flache Pecten 
liasinus üppig gedieh und Pecten aequivalvis sich in grösser Individuenzahl zu 
entw ickeln anfing , längst bevor sie auf einem weiten Umwege über die nord
ungarische Region entlang dem österreichisch-böhm ischen Rande bis in das 
schw äbische Liasm eer gelangen und dort in G esellschaft des Ammonites spinatus 
ab g e lag ert w erden  konnteu. Die e rs te re  tiefere Senkung des Bodens, w elche der 
Kalksteinbank von Kozla eine in der alpinen T iefreg ion  heimische Rhynchonella 
zuführte, und sie überhaupt zu einer n icht geringen  M ächtigkeit anw achsen 
lie s s , muss der F ortdauer der litoralen oder seichtlebenden un terliassischen 
Arten ein Ende gem acht haben, —  ein Fall, der sich in anderen Regionen viel 
früher ere ignet zu haben schein t“ .

„W as die L anglebigkeit der Gryphaea Macullochii, rich tiger Gr. obliqua, 
anbelangt, so schein t sie durch dieselben physischen Zustände in den küsten
nahen Regionen unseres östlichen L ias-M eeres bedingt gew esen zu sein, w elche 
ih re r Nachfolgerin im w estlichen Europa (h ier Z eitgenossin ), der Gryphaea 
cymbium, eine so beträchtliche V erbreitung im ausseralpinen Lias u n se re r O st
länder gesichert haben. Der U m stand, dass beide hier in sch arf geschiedenen 
Form en m i t  e i n a n d e r g e l e b t  haben, ist wohl geeignet, jeden  Gedanken an eine 
Hervorbildung der Gryphaea cymbium aus der Gr, obliqua ferne zu halten, oder 
doch dieselbe, wenn sie theoretisch  etwa unentbehrlich erschein t, in eine andere 
M eeresregion zu verw eisen.“

„D er ganze m i t t l e r e  Lias (bei IVIuntjana; vgl. obige A nm erkung) ist hier 
bei grossem  Individuenreichthum  eben so artenarm , wie ich ihn bei Fünfkirchen 
gefunden habe, und wie w ir ihn als B e s ta n d te il der „G restener S chich ten" von 
Ober- und N iederösterreich kennen“ .

—  „Dass die L ag e rs tä tte  von Muntjana m it den G restener Schichten von 
O berösterreich  m ehr übereinstim m t, als mit der m ächtigen Kalkstein-, K alk- 
sch iefer- und Sandsteinhank von Fünl'kirchen, kann uns nicht überraschen, da ja  
das krystallinische R andgebirge des Banates als ein Ausläufer des transsilva- 
nischen H ochgebirges mit dem böhmischen Gneiss- uud Granitmassiv viel näher 
verw andt ist, als die mit T riaskalksteinen reichlich ausgestattete Grundlage des
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F ünfk irchener (K eupers) und Lias. (Vgl. P e t e r s ,  S itzber. d e r kais. Akademie, 
Bd. XLVIII., November 1 8 6 3 .)

„Von o b  e r  em  L ia s , der i n d e m so interessanten G ebirge von P^esvarad 
(Fünfk irchen , I. c. S eite 2 8 S ) durch die gew öhnliche, da überdies seh r mäch
tige Bank yon F leckenm ergeln vertreten  und durch zwei an deren Basis vorkom
m ende höchst bezeichnende Ammouiten-Arten charak terisirt is t, habe ich h ier 
kaum V eranlassung zu sprechen. Allerdings mag man in dem bei Muntjana gefun
denen auf Ammonites radians hinw eisenden Bruchstücke einige B erechtigung zu 
der Annahme finden, dass auch diese Stufe zwischen den kohlenfiihrenden 
Schichten von Kozla und dem bekannten ammonitenreichen Eisenoolith von 
Sw initza n icht ganz feh le ; doch wird deren genauere B egründung wohl künfti
gen U ntersuchungen aufbehalten b le iben .“
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V. Arbeiten, ausgefiihrt im chemischen Laboratorium der k. k. 
geologischen Reichsanstalt.

Von Karl Ritter v. H a u e r.

1 ) L ias- und T riasbohlen aus den ö ste rre ich ischen  Alpen. Aufgesainmelt 
von der I. Aufnahmssection d er k. k. geologischen R eichsanstalt w äh rend  der 
F eldarbe iten  im vergangenen  Som m er.
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I. Kohlen ans dein Keuper.

K le in z c l l  im Bezirk Hainfeld.................... 0-5 5-2 e ti-3 23-50 5763 9-1
0 9 . — — 24-30 5492 9-5
— 2 0 - 0 — 20-60 4655 l i - 2

vom Freischurfunlerbau........... 1 - 1 1 4 1 72-0 25-80 5830 9-0
Mittelwerth. . 0 - 8 13-4 6 6 - 6 — 5435 9 -6

L i l i e n f e ld  vom Annabergbau.................. 0-9 7-8 74-0 27-00 6102 8 - 6
1 - 2 7-8 «5-0 29-40 6644 7-9
— . 13-7 (53-2 26-00 5876 8-9
i ' 8 6 - 1 68-3 28-75 6497 8 - 0

Mittelwerth. . 1-3 8 ' 8 6 7 6 — 6279 8-3

T r a d i g i s t  am K randlstein......................... 0 - 6 15-8 6 7 0 23-83 3390 9-7
0-7 19-9 61-0 22-80 5152 1 0 - 1
1 - 8 16-3 6 4 '3 25-20 5695 9-2
_ — — 24-00 5424 9-6
1-0 2 0 - 2 64-0 22-45 5074 10-3

Mittelwerth. ■ 1 - 0 18-0 64-0 — 5347 9-8

H ö l l e n s t e i n  vom Schneibber Bau......... 3-7 11-5 _ 22-40 5062 10-3
2-3 1 3 7 70-0 23-80 5379 9-7

Mittelwert!]. . 3-1 1 3 6 70-0 — 5220 1 0 - 0

G o s s l i n g  Feigel'scherBau am Allersberg 1-7 3-6 _ 27-45 6203 8-4
Schurfbau auf der E isw ies.. . 1-7 30-8 — 18-20 4113 12-7

Mittelwerth. . i - 7 17-2 ---- — 5158 1 0 1

K. k . geolog ische R elcbstosU U . 1864. 14. Band. I. Heft.
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S c h e i b b s  ................................................ . 0 . »•1 O 1 2 !) 23-91) 3833 8-9 ■
-- — — 2 3 -HO 3783 9-0  !

2 - 2 1 2  0 23 03 3661 9 2 I
Miltelwerth. . 2-3 12-4 - • — 3766 9-1

O p p o n i t z  am Ofenberg Narzbauerstollcn 2 -!) 3-2 _ 24-33 5303 9-3
Sehurl'bau am Hnehseeberg . . 2-7 12-3 — 2 2 ‘83 5164 1 0 - 1

M ittelw crth .. 2 - 8 7-7 — — 5333 9-8

3-8 8 - 1 23-80 3831 9-0
2 1 1 0 - 6 — 24 33 5548 9-4

G rossholzapllerhergbau.........  . . . 2 -7 <>■4 — 24-83 5616 9-3
2-9 1 0 ' 2 — 23-43 5299 9-8
4-6 3 • O — 23 32 3210 1 0 - 0

Aimnonischer Schurfbau.................. 4-9 ti - u — 23-83 3390 9-7
M ittelw erlh .. 3 * ii 8-3 — — 3482 9-5

■ G a m i n g  am Z ü rn rr ...................................... ___ 1 2  0 ___ 2 2 -6(1 5107 1 0 - 2
1 - 0 4-8 — 24-20 3469 9-6
2-3 4-2 — 27-03 6113 8-3

Mittel w erth. . 1 - 6 7-0 — — 5363 9-4

j Y b b s i t z  Gotlfiiedstollcn li. Krumpmübl. i - 8 3-8 72-ä 28 • 30 6441 8 1
3 1 14-1 — 22-07 4987 10-5
4-2 8 1 ) — 23-80 5378 9-7

M ittelw erlh.. 3 '0 9-3 7 2 '5 — 5602 9-3

! L. in i lnu bei Weyer, Steinbachgraben . . . 3 -2 lü-4 _ 2 0 - 2 0 4565 11-5
1 - 0 2-7 - 23-30 5263 9 9

Mittelwcrth. . 2 - 1 9-5 - — 4915 1 0 - 6

11- Kohlen aus dem Lias.

; G r e s t e n  im Bi-zirl; tiaming ...................... 1 - 0 2-3 67-1 29-63 6701 7-8
— — — 29-83 6746 7-7

2 0 6  1 63-2 28-73 6497 8 0
— — — 28-25 6384 8 - 2

0-4 3-3 — 29-10 6576 7-9
— — — 28-30 6441 8 - 1

M iltelw erth.. M 3-9 6 6 - 1 — 6357 8 - 0

! l*e eh g r a b e n  bei Gross-Raming Fl. 1 . .. 1 3 13-4 39 • 3 24-20 5469 9-6
.  II ■ ■ • 2-7 23 • I (>1 • 3 2 1 - 0 0 4746 11  - 0
„111 ... 1 - 8 2 2 ’ 1 60-5 20 90 4723 I M
„ IV . . . 1-3 19 4 60-9 23-35 3322 9-8
W * 4 . . 1 -4 23 -7 6 1 0 22-53 3096 10-3

aus dem Barbarastollen 1-3 li - 4 (52 ■ 3 26-80 6056 8 - 6  i

„ „  Franzstollen. . 2 1 10-3 3 8 0 24-75 5593 9-3
M ittelw erth.. 1-7 17-2

1

6 0 6 — 5286 9-9



Arbeiten im chemischcn Laboratorium.
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G r o s s a u  aus dem Johannistollen.............. 1-7 1 1 " 2 0 2  ■ 0 24-5)0 !>»37 9-4
„ „ Olgastollen.................... 1-4 1 0 6 5!)-0 24 60 äi>!i!) 9 -4  j
„ „ Hermannschacht......... 1 1 13-2 5 9 0 23-62 5337 9-8
» „ Aloisi I. Stollen........... 1 - 2 5 5 b l 'S 23-97 5868 8-9
.  Mittel w erth .. 1-3 1 0 1 57-8 — 557Ö 9-4

0-9 5-0 6 8 0 28-60 6463 8 - 1
Hauptflötz............................... 1-4 3-7 67-S 28*70 6486 8 - 0

— 6-9 63-7 29*45 6636 7-8
1-3 1 4 0 6 ü 0 26-50 5989 8-7
— — — 25 0 0 5650 9-2

0-7 2-4 — 29-90 6757 7-7

Mittel w e rth .. 1 - 1 0-5 66*3 — 6333 8 * 2

2 )  T hone und Thonm ergel aus der böhmischen Kreide beißöhm isch-K am nitz 
im L eitm eritzer K reise, analysirt von Herrn Dr. Gustav L a u b e .

1. Thon von ge lb g rau er F a rb e ,  deutlichem T liongeruch , haftet etw as an 
d er Zunge, sehr w enig plastisch.

a) Q u a l i t a t i v e  Untersuchung. Unlöslich in Salzsäure; von Schwefelsäure wenig 
angegriffen; molybdänsaures Ammoniak gibt eine deutliche Reaction auf Phosphorsäure. Eine 
trockene wie nasse Probe wies eine Spur von Mangan nach. In der GlasrShre erhitzt, gibt 
der Thon viel Wasser ab.

b) Q u a n t i t a t i v e  Bestimmung. 100 Theile enthielten :

K ie s e le rd e ....................................................................................73*5
Eisenoxyd........................................................................................8*1
Thonerde........................................................................................10*1
W a s s e r .......................................................................................... 9*2
Phosphorsäure............................................................................... Spur

M a n g a n ........................................................................................  „

100-9
8*9 Theile Kieselsäure geben mit 10' 1 Theilen Tlionerdc: AlgOgSiOg Und es bleiben mithin 
noch 64 Percent freie Kieselsäure.

2. M ergellhon von b laugrauer F a rb e , Thongeruch se h r schw ach , haftet 
n icht an der Zunge.

a) Q u a l i t a t i v e  Untersuchung. Es löst sich in Salzsäure nur der enthaltene kohlen
saure Kulk und eine Spur von Magnesia. Sonst im Verhalten wie 1. Dio Reaction auf Phos- 
phorsäure war etwas deutlicher.

b) Q u a n t i t a t i v e  Analyse. 100 Theile enthielten:

Kohlensäuren K a l k .................................................................. 18-0
K ieselerde....................................................................................50-1
E isenoxyd .......................................................................................7 -7
T h o n e rd e ....................................................................................18-8
W a s s e r ...........................................................................................5*9
M angan ........................................................................................ Spur

P ho sp h o rsäu re ...........................................................................  „
M a g n e s ia .................................................................................... „

1 0 0 -5

18



1 4 0 Karl Ritter van Hauer.

Es verbinden sich 16*7 Theile Kieselerde mit 18*8 Thonerde und es bleiben sonach 33-4 
freie Kieselsäure.

3 )  Holzasche von der Saline Gbenscc. Analysirt von Herrn Ludw ig K u 
s c h e l  jun.

100 Theile gaben:
K iese lerde .......................... .... ..................... • .........................2 4 '3

T h o n e rd c ....................................................................................} , „ „
E isenoxyd .................................................................................... f 1* ' 0
Kohlensäuren K a l k .................................................................. 29<4

K a l k ............................................................................................ 19-8) , ,
M a g n e s ia ....................................................................................7 - s |  kaust,sch'

Natron, K a l i ...............................................................................  5T-7
C h lo r............................................................................................. 0-00
Schw efelsäure ...........................................................................  Spur

98* SG

4 )  L ignit von Gäus im N eograder Comitate. Zur U ntersuchung eingesendet 
von H errn Eugen Grafen F o r g ä c h .

Wasser in 100 T h c i l c n ................................................................................... ...8 '3
A s c h e .................................................................................................................. ...4 ’i
Reducirte Gewichtstheile B l e i ...................................................................... 18 '00
W ärm e-E in h e iten ...............................................................................................4068
Acquivalent einer 30" Klafter weichen Holzes sind Centner.....................12-9

5 )  Eisensteine -aus der serbisch  -b a n a le r  M ilitärgrenze aus den Gruben 
der H eim  Karl von K l e i n .

1., 2., 3. und 4. von Kraku Planinitza N. von Swiniza zwischen dem S ta r i-  
s tie -  und T issow ilza-T hale; aus dem südwestlichen Schürfstollen. S. und G. 
vom selben T errain  aus den Schurfschächten  am Plateau.

Gehalt in 100 Theilen :
1. 2. 3. 4. B. 6 .

U nlöslich................................................ 4 2 '7  60-5 44-5 64-0 58-6 26-3
E ise n o x y d ............................................  29-4 29-5 3 8 8  26-0 32-3 GO-2
Kohlensaurer K alk ...............................10*7 — — Spur — —
Kohlensaures Magnesia ..................10‘8 i ’4 4 -0  „ 1-S l ’O
W a s s e r ................................................ 6 -4  8 - 6  12-7  10*0 7 -6  12-5
Metallisches E isen ............................... 20-5 20 6  27-1 18-2 22 6  43-1

6)  Braunkohle von Aspang in O esterre ich . Die Kohle ist schw arz und 
glänzend mit fast muschligem Bruche. Zur Untersuchung eingesendet von Herrn 
B ergm eister S i m e t t i n g e r .

Wasser in 100 T h e i l e n ................................................................................... 10 ’1
Asche in 100 T h e ile n ........................................................................................3 ‘6
Reducirte Gewichtstheile B l e i .................. ........................................21*00
W ärm e-E in h e iten ...............................................................................................4746
Aequivalent einer 30" Klafter weichen Holzes sind C e n tn e r ..................11*0

7 )  Liiiskolilen aus den Bauen des Herrn Karl von K l e i n  nächst Berszaszka 
und Drenkowa an der Donau in der serbiscli-banater M ilitärgrenze.

1. Sii in iegrube I, Horizont Hangendflötz bei Drenkowa.
2. „ I. M Liegendflötz „ „
3. „ II. „ bei Drenkowa.
4 . Carbonarithal bei E ibeuthal.
K
U * M  M M
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(i. Koslagrube bei Berszaszka.
7. Von Kamenitza bei B erszaszka I. Flötz.
8. n « n II.
9. n n (II. 99

W a s s e r A s c h e H e d u c ir tc W ä n n e -
A e q u i fa le o t  e in er  
3 0 "  K la fte r  w e i 

iü  100 in 1U0 G e w ic l iU « E io lteU ea ch en  H olx es  in
T lie t le o T h e ile n (h e ile  B le i " C e o tn e r

1 . 13-4 18*1 12*35 2791 18*8
2. 12*2 10*6 17*35 3921 13-3
3. 0*3 5*2 25*40 5740 9*1
4. 2*1 6*7 28*00 6328 8*2
5. 0*6 9*3 27*00 6102 8-6
6. 1 2 11*6 26*40 5966 8*7
7. 0*2 13 -7 24-85 5616 9*3
8. 0*3 18-9 23-45 5299 9-9
9. 0-9 8-2 27*33 6176 8*5

Diese säm m tlichen Kohlen mit Ausnahme 
liefern 8 0 — 87 Procent Cokes.

von 1. und 2 . sind backend und

8)  E isensteine aus den österre ich ischen  Alpen. Zur Untersuchung über
gehen von H errn Ludw ig H e r t l e .

1. Vom Carolistollen im Jägerbachgraben  dem K ohlenschiefer e ingelagert.
2. Kluftausfüllung in den Hierlntzkalken N. von Freiland.
3. D ieselbe Ausfüllung im Schindelthal am Felde.
4. In der Sulz, östlich von L ackenhof im W erfener Schiefer.

Gehalt in 100 Theilen :
1. 2. 3. 4.

U nlöslich........................................ 15 0 3 -7  6  9 1 9 1
Kohlensaures Eisenoxydul . . 7 1 ‘7 42*6 20-8 3 0 '6
Kohlensaurer K a lk .................. 8-1 50• 7 6 4 '6  0*2
Kohlensäure Magnesia . . . .  5-2 3*0 7*9 50*1
Metallisches E isen ...................... 34 ‘6 20*5 10*0 14*7

9 )  K upfererze aus den G ruben des H errn Ludwig K u s c h e l  in K ärnten und 
Krain. Analysirt von H errn Ludwig K u s c h e l  jun.

1. Von W eissenbach, 2. von S t. Leonhard, 3. von Adlatzen, 4 . von B runn
graben, S. von Feistritz.

Gehalt in 100 Theilen :
1. 2. 3. 4. S.

U n lö s lic h ................................................  16 0 23*1 9*8 22*5 30*3
Schwefelkupfer........................................ 35*8 8-4  35*1 24*2 3*1
S ch w efe le isen ........................................ 2 2 -9 42*3 21*8 27*0 39*4
E isenoxyd................................................  22*1 25*2 30*3 23*9 13*2
K a l k .........................................................  3 2  1-0  4*0 2 -4  —

1 0 ) Kupferham m erschlag; von der Kupferhammer- und W alzw erksleitung 
in Paulenstein eingesendet. U ntersucht von H errn H o r i n e k .

Gehalt in 1 0 0 Theilen:
1 . 6 6 0
n  n rj

3* 75*4 } metallisches Kupfer.
i .  33*4
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1 1) E isenstein und E isenarten von S t. Stephan in S teierm ark zur U nter
suchung , nam entlich auf einen G ehalt von Chrom , eingesendet von der 
k. k. W erksverw altung. Analysirt von Herrn Benjamin W i n k  Io r. Das E iseneri, 
B rauneisenstein , enthielt in 100 T h eilen :

Unlöslichen R ückstand ..............................................................10 '94
E is e n o x y d ............................................................................... 70-79

C hrom oxyd...............................................................................  7 - IS
W asser. ................................................................................... 11 12

Das daraus erhlasene Roheisen e n th ie lt:
Kiesel und G raph it..................................................................  4-99
C h ro m ............................... • ..................................................... 2-37

Und das aus Letzterem  dargesU-llte Schmiedeisen e n th ie l t :
Kiesel und G raph it..................................................................  2-11
C h ro m ........................................................................................ 2-25

1 2 ) Kesselstein aus den Dampfkesseln der priv. Donau-DampfschiiTt'ahrts 
Gesellschaft, eingesendet von der Direction derselben. A nalysirt von Herrn Ben
jam in W i n k l e r .

Gehalt in 100 Theilen:
Unlöslicher R ü c k s ta n d ......................................................... 10-66
Thonerde und E is e n o x y d .....................................................16-49

Schwefelsaurer K a lk .............................................................  4 ‘23
Kohlensaurer K a lk ..................................................................54-01
Kohlensäure M a g n e s ia ......................................................... 12-76
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Vi. Verzeichniss der an die k. k. geologische Heichsanstalt 
gelangten Einsendungen von Mineralien, Gebirgsarten, Petre-

facten u. s. w.

Vom 16. December 1863 bis 15. März 1864.

1 ) 17. Decem ber. 2  Kisten, 90  Pfund. G eschenk von Herrn k. k. Contro- 
lor Karl K a c z v i n s k y .  T ertiä r-P e trefac ten  von Badoboj in Croutien. (V erhand
lungen. Sitzung am 1. F ebruar.)

2 )  1 Packet, 22  Loth. Von Herrn A. H e i n z  in Kaschau. Grapjiit zu r che
mischen U ntersuchung.

3 )  30 . December. 1 Kiste, SO PfunJ. Von dem k. k. S tatthalter F re ih errn  
v. K e l l e r s p e r g  in T riest. Bausteinm uster. (V erhand lungen , S itzung am 
1. F eb ru a r.)

4 )  30. Decem ber. 1 K iste , 15 Pfund. Geschenk von Herrn Consul E. 
B a u e r  in T riest, Bausteinm uster. (V erhandlungen , S itzung am 1. F eb ru ar.)

5 )  4 . Jänner. 1 K iste , 100  Pfund. G eschenk von H errn  J . S c h w a r z .  
M ühlsteinm uster von Königsberg in Ungarn. (V erhandlungen , S itzung am 
1. F eb ru a r.)

6)  10. Jänner. 1 Stück, 20  Pfund. Geschenk von Herrn T o b i s c h .  Zeiti
g e r  M ühlsteinquarz von M erzenstein bei Zwettl. (V erhandlungen, S itzung am
1. F eb ru ar.)

7 )  10. Jänner. 2 K isten, 2 5 0  Pfund. G eschenk von H errn Justin  R o b e r t .  
M armorwürfel aus den Brüchen von Adneth und vom U ntersberg . (V erhandlun
gen, S itzung vom 1. F eb ru ar.)

8)  15. Jänner. 1 K iste , 143 Pfund. Von der W erksverw altung der G e
w erkschaft in Szapar, nächst Bodaik in Ungarn. Braunkohlen zur Untersuchung.

9 )  20 . Jänner. 1 Schachtel. 10 Loth. Geschenk von H errn M. S i m e t t i n -  
g e r .  Braunkohlen von Aspnng. Zur Untersuchung.

1 0 ) 21 . Jänner. 1 Packet, 5 Pfund. Geschenk von H errn R. L u d w i g  in 
D arm stadt. Modell des Braunkohlenflötzes von Dorheim  und Pelrefacten. (V e r
handlungen, S itzung am 1. F eb ru a r .)

1 1 ) 23 . Jän n er. 1 K iste , 22  Pfund. G eschenk von Herrn k. k. Schich t
m eister E. W i n d a k i e  w i cz .  Gangstufen vom G rüner-G ang in Schem nitz. (V er
handlungen, S itzung am 1. F eb ruar )

1 2 )  30. Jänner. 1 K iste, 135 Pfund. G eschenk von Herrn k. k. B ergge- 
schw ornen J . Wa l a  in Pribram . G angstücke vom A d alb e ili-G an g  hin ter der 
Lettenkluft. (V erhandlungen, S itzung vom 15. M ärz.)

1 3 ) 8. F ebruar. 1 Kiste, 62  Pfund. Von H errn  k. k. B erg ra th  F. F o e t -  
t e r l e .  K ohlenm uster aus der Um gegend von W ies in S teierm ark.

1 4 ) 12. F eb ru ar. 1 Packet. Geschenk von H errn S i r n e t t i n g e r  in As- 
pang. Ein M urm elth ier-Schädel von Parschlug in S teierm ark. (V erhandlungen, 
S itzung am 1. M ärz.)
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15) 20 . F ebruar. 1 Kiste, 3 6 y.. Pfund. G eschenk von H errn F. P o s e p n  y. 
G esteinsarten  aus d e r  Um gegend von S tarkenbach  in Böhmen.

1 6 )  28 . F eb ru ar, 1 K iste, 1 0 %  Pfund. G eschenk von H errn S i m e t t i n -  
g e r  in Aspang. G esteinsarten  und K ohlenm uster vom K önigsberg  hei Aspang.

1 7 ) 4 . März. 1 K is'e, 28  Pfund. Geschenk von dem S m ithsonian-lnstitu te 
in W ashington. K reide- und T ertiä rpe trefac ten  aus den östlichen Theilen von 
Nord-Amerika. (V erhandlungen, S itzung am 15. M ärz.)

1 8 ) 4. März. 1 Schachtel, 4  Pfund. Geschenk von Herrn k. k. Regim ents
a rz t H. R i s c h a n e k  in Vicenza. P etrefacten . (V erhand lungen , S itzung am 
15. M ärz.)

1 9 )  6. März. E ine Kiste, 25 Pfund. G eschenk von H errn  G i u s .  S e g u e n z a  
in Messina. T ertiä rp e tre fac ten  aus S izilien. (V e rh a n d lu n g e n , S itzung am
15. A pril.)
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VII. Verzeichniss der an die k. k. geologische Reichsanstalt 
eing-elang-ten Bücher, Karten u. s. w.

Vom 10. Deccmber 1863 bis 1"). März 1864.

A g r a m .  K. k. A c k e r b a u - G e s e l l s c h a f t .  Gosporiiirski List. 1863.
B ä d e k e r ’s  V e r l a g s b u c h h a n d l u n g  in Es s e n .  Berg- und Hüttenkalender für das 

Schaltjahr 1864. IX. Jahrgang.
B erlin . K. p r e u s s .  H a n d e l s - M i n i s t e r i u m .  Karte über die Production, Consumlion 

und dieCirculation der mineralischen Brennstoffe in Preussen während des Jahres 1862, 
sammt Erläuterungen. — Zeitschrift für das Berg-, Hütten- u. Salinenwesen in dem 
preuss. Staate. XI. 3, 4. 1863. — Die baulichen Anlagen auf den Berg-, Hütten- u. Sa
linenwerken in Preussen. 3. Jahrg. 1. Lief. 1863.

„ 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. XV. 3. 1863.
„ P h y s i k a l i s c h e  G e s e l l s c h a f t .  Die Fortschritte der Physik im Jahre 1861. XVII.

1. 2. 1863.
„ 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 .  Zeitschrift lu r all gem. Erdkunde. XV. 5, 6 . 1863.

B ern . S c h w e i z 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  N a t u r w i s s e n s c h a f t e n .  
Verhandlungen. Luzern. 1862.

B o log n a . 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 .  Memnrie. Ser. II, T. II, f. 4 ; Toin. III, 
f. I. 1863.

B reslau . S c h i c s .  G e s e l l s c h a f t  f ü r  v a t e r l ä n d i s c h e  Cul  t u r .  Sitzungsberichte 
vom 17. Oet., 4. u. 12. Nov. 1863. (Breslauer Ztg. Deccmb. 1863.)

B rod y . H a n d e l s k u m m e r .  Bericht für die Jahre 1860—63.
Brünn. K. k. mä h r .  s eh t .  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 1863, Nr. 51—32; 1864, Nr. 1—9.
Carlsruhc. G r o s s h e r z o g l .  H a n d e l s m i n i s t e r i u m .  Beiträge zur Statistik der in

neren Verwaltung u. s. w. XVI. 1863.
Chevreul, Mich. Eug., Dircctor des Museum d’histoire naturelle in Paris. Observations 

en reponse au rapport de la Commission speciale instituee par le Ministrc de l’instruc- 
tion publique (en Juin 1849) pour etudier les questions qui se lattachent, soit ä l’ailmi- 
nistration, soit a Tenseignement du Museum d’histoire naturelle. Par les Professeurs- 
administrateurs du Museum d’histoire naturelle. Paris 1851. — Memoire des Profes- 
seurs administrateurs du Muscuin d’hist. nat. en reponse au rapport fait en 1858 par 
une Commission chargee d’etudier l’organisation de cct etablissement. Paris 1863. — 
Refutation par M. E. C h e v r e u l  etc. Paris 1863.

Christiania. K. U n i v e r s i t ä t .  Det kong. Norske Frederiks Universitets Aarsheretning 
for Aarct 1861. — Det kong. Frederiks Universitets Halvhundredaars Fest Sept. 1861 
Beretning og Actstykker, 1863.

„ P h y s i o g r a p h i s k e  F o r e n i n g .  Nyt magazinior Naturvidenskaberne XII. 1—3.1863.
Dresden. K ais . L e o p o l d .  C a r o l .  A k a d e m i e  d e r  N a t u r f o r s c h e r .  Verhandlun

gen XXX. 1864.
Dunkerque. S o c i e t e  dunk .  p o u r  l ’c n c o u r a g e m e n t  d e s  s c i e n c e s  etc. Memoi- 

res. 1861— 1862.
Erdmann* 0. L., Professor in Leipzig. Journal für praktische Chemie. Bd. 90, llft. 4— 6 , 
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E r l a u .  K. k. k a t h .  G y m n a s i u m .  Tudösitvinya az 1862/63-ki Tanevre. — Schematis
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praemissa. Diss. auct. E. Ka mme r .  1863. — De palelac fracturis nunc Malgaigniano 
Iractandis. Diss. auct. A. T o i 1kueh  n. 1 863 .— De usii syntactico Inlinitivi latini, maxi
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Lem berg. K. k. A c k e r b a u - G e s e l l s c h a f t .  Rozprawy. XXX. 1862.
L e o n h a r d ,  G., Professor in Heidelberg. Neues Jahrbuch für Mineralogie u. s. w. 1863. 

Hft. 7.
L i n z .  K. k. O b e r - R  e u l s c h u l e .  12. Jahresbericht. 1862—-63.
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Meeting of the Society of Arts. Lond. 1862. — Geologicnl notes explanatory of the 
Section of the Earth's crust. By J. Mor r i s .  — The art-treatm ent of granitic surfaces. 
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— On the ancient fiint implements of Yorkshire and the modern Fabrication of similar 
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torni. (Atti dell’Ist. Yen. 1863.) — Sülle antiche morene del Friuli. (Atti della soe. 
ital. di sc. nat. 1861.)
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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  Vcrei n.  Württemberg, naturwissenschaftliche 
.lahreshefte, XIX. 1. 1863.
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11. Band, m  JAHRBUCH
DER

KAIS. KÖN. GEOLOGISCHEN REICHS-ANSTALT.

I. Ueber einige Krinoidenkalksteine am Nordrande der öster
reichischen Kalkalpen.

Von Dr. K. F. Peters.

V orgelegt in der Sitzung* der k. k. geologischen Reichsanstalt am 14. März 1664.

U nter den m erkw ürdigen E rgebnissen , zu w elchen die Aufnahmsarbeiten 
d er H erren L i p o i d  und S t u r  im Sommer 1863  geführt haben, schein t m ir die 
stratig raphische Bestimmung der Krinoidenkalksteine am N ordrande der Kalk
alpen von N iederösterreich  und jenseits  der Enns eines der w ichtigsten. Nächst 
d e r  T rennung d e r  „G restener Schichten", wie dieselben in den Ja h re n  1850  bis 
1853  aufgefasst und von Herrn F r .  r .  H a u e r ,  zum eist nach den Angaben 
C z j z e k ’s ,  abgegrenzt w urden (Jah rb . IV, 71S , 7 3 9 ), in z w e i  S tufen, wovon 
die eine, als K euper erw iesen, von Herrn L i p o i d  mit dem Namen „L unzer S ch ich 
te n "  bezeichnet w ird, die andere als un terer, zum Theil m ittlerer Lias den Namen 
„G restener S chich ten" beibehält, und nächst der genaueren Abscheidung der 
versteinerungsführenden Horizonte in  L etzteren  w ar die Feststellung je n e r  K ri
noidenkalksteine in der verw ickelten und von L agerungsstörungen  nur allzu sta rk  
heim gesuchten Stufenreihe der ä u s s e r s t e n  Zone unserer Kalkalpen eines d er 
d ringendsten  Bedürfnisse der österreichischen Alpengeologie.

Von C z j z e k  w urden sie insgesam m t als oberer oder m ittlerer Ju ra  aufge
fasst, wohl aus dem G runde, weil einzelne Bänke w irklich mit den S chich ten  
von Vils und W indischgarsten  übereinstim m ten, aus anderen pe trograph isch  
ähnlichen aber V ersteinerungen en tw eder gar nicht oder nur in einzelnen unge
nügend erhaltenen und vieldeutigen Exem plaren bekannt w aren und die Annahme 
eines geringeren  A lters d ieser Schichten den damaligen Anschauungen üb er die 
G liederung und Sym m etrie der nördlichen Kalkalpen entsprach. Auch w ar das 
M ateriale aus den Krinoidenkalksteinen der i n n e r e n  Zonen, nam entlich aus den 
„H ierlatz-Schich ten“ , w eder so re ich  noch so genau gesich tet und bearbeite t, wie 
es uns gegenw ärtig  vorliegt.

D urch die W erk e  und Abhandlungen von G ü t n b e l ,  v. H a u e r ,  O p p e l ,  
S t o l i c z k a ,  S u e s s  und Anderen sind w ir n icht nur in den S tand gese tz t, uns 
m it diesen und ähnlichen S chich ten  m ehr eingehend zu beschäftigen, w ir sind 
durch die W ichtigkeit, die ih re  Fauna für die rich tige  Auffassung der gesam m ten 
östlichen Alpen erlangen  w ird, geradezu  genöthigt, denselben die g rösste  Auf
m erksam keit zu widmen.
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Ich halte es desshalb für angem essen, die zum grössten  Theil aus ßrachio- 
poden bestehenden T h ic rrestc  zw eier so lcher K alksteine, so w eit sie mir aus den 
von Herrn L i p o i d  und seinen Arbeitsgenosseri gesamm elten M ateria'ien bekannt 
w urden, in einer besonderen Notiz zu besprechen, um dadurch den Stoff zu 
künftigen Arbeiten vorzurichten.

Die K alksteinpartien, deren Petrefacten  in nachstehenden Listen aufgezählt 
w erden sollen, sind folgende:

I. D a s  r o t h e  K r i u o i d e n g e s t e i n  v o n  F r e i l a n d  bei Lilienfeld, das 
zw ischen dem Kohlenbergbau „am S te g ” und der O rtschaft F reiland am rech ten  
G ehänge des T raisen thales ansteh t und von da in einer M ächtigkeit von meh
re ren  hundert Fuss am G ehänge des M uckenkogels hin durch das W iesenbach- 
thal und so w eiter nach Osten fo rtstre ich t (verg l. Jahrb . 186 3 , III. Verh. 7 5 ) .  
D er Reichthum dieses Kalksteins an Brachiopoden scheint auf eine einzige nicht 
m ächtige Bank oder doch auf einzelne Bänke beschränkt zu sein. Das von mir 
un tersuchte M ateriale, von dem mir der bei weitem grösste  Theil von H errn 
B ergrath  L i p o i d ,  freundlich m itgetheiltw urde, stammt ausschliesslich von einem 
Punkte am G ehänge des T raisenthaies, der sich, obgleich ziemlich versteckt im 
Gehölze, durch eine sta rke S chu tt- und Blockhalde kenntlich macht. Je d e r  Block 
von 1 — 2 Kubikfuss G rösse enthält so ziemlich alle h ier unten anfgezählten 
Arten.

II. Gin w eisser Kalkstein, nur zum Theil reich an K rinoiden, der zunächst 
der Mühle im I m b a c h g r a b  e n  a n  d e r  E n n s  zu vorderst in der Sohle ans teh t 
und w eiter thalaufw ärts von ähnlichen, aber versteineruugslosen K alksteinen 
unterteuft w ird. Da ich die Localität nicht aus eigener Anschauung kenne, 
verw eise ich be tre ff der ausführlicheren Darstellung d er Schichtenve'hältriisse 
au f die Schriften L i p o i d ' s ,  die in einem der nächsten Hefte dieses Jahrbuches 
erscheinen w erden.

Ad 1. Waldheimia Engelhardti Oppel (Z e itsch rift d. deutsch, geolog. G., 
1 861 , Seite 5 3 7 ) . W enige Exem plare, die im Allgemeinen mit der genannten 
A rt aus dem H ierlatzkalkstein übereinstim m eu, aber doch viel w eniger gew ölbt 
sind, so dass die Schw ierigkeit, sie von W. grossulus Suess (K össener Schichten, 
S eite  12, Taf. II, 9 )  zu unterscheiden, h ie r beinahe im selben Grade ein tritt, wie 
bei den Exem plaren von Munljana bei Drenkowa im Banat (verg l. I. Heft, S . 11 ), 
durch w eich eich  mich veranlasst fand, die O p p e l ’sche Art einzuziehen. An einem 
d e r vorliegenden Stücke ist die W ölbung der undurchbohrten Klappe weit «bei
d er Mitte, w odurch es sich sowohl von W- Engelhardti als auch von W. grus- 
sulus un terscheidet. E ben so unstäte Form en kommen am S chafberg  bei Ischl, 
ja  am H ierlatz se lbst vor.

Waldheimia mutabilis Oppel. Obgleich nicht so genau fünfeckig wie die 
von O p p e l  (I. c. Taf. X, F ig . 7 )  abgebildete Art, stimmt sie doch in der Protil- 
ansicht m it ih r völlig überein und entzieht sich durch eine meisselformige 
Zuschärfung des S tirnrandes dem Form enkreise der Terebratula cornuta Soio.

Waldheimia Lycetti Dav. Junge Exem plare, ident mit dergleichen von 
Ilrninster. Im kaiserlichen Hof-M ineraliencahiuet befinden sich Exemplare von 
Amberg (Terebratula plana Münster), die n icht zu W. numismalis, sunderu 
zu der D a v i d s o  n 'seh en  Art gehören.

Terebratula ( Waldheimia)  Ewaldi Oppel. Genau der Typus der Hier- 
la lza rt; die undurchbohrte Klappt; in der H esel noch m ehr bauchig wie in O p p e l  's 
Abbildung (I. c. Taf. XI, Fig. 1).

Terebratula subovoides Römer (T . subpunctata Dav.). Ich muss hier 
bem erken, dass es mir in manchen Fällen, namentlich an den wenigen Exem-
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plaren , die w ir von Freiland besitzen, und an M aterialien aus dem Lias von 
Portugal sehr schw er fiel, 0  p p e Ts neue Art T. sinemuriensis (I. c. Taf. X, Fig. 2 )  
von der T. suboooides zu unterscheiden.

Spiriferina anguläta ( obtusa)  Oppel (I. c. Taf. XI, Fig. 8) . N icht selten, 
aber schw er auszuhringen.

Spiriferina rostrata Schloth sp. Eine nicht garfz w ohlerhaltene Spiriferina 
von 35 Millim. im Q uerdurchm esser nähert sich der Sp. breoirostris Oppel (I. c. 
S eite  5 4 1 )  durch ihr sehr kleines Schlossfeld , hat aber einen w eit w eniger 
gebogenen Schnabel. Da Exem plare aus dem norddeutschen Lias n icht selten 
den gleichen Habitus zeigen, wage ich es nicht, obige von S. rostrata zu trennen .

Der T ypus Spiriferina alpina, Oppel, mit kaum m erklichem  oder ganz 
verstrichenem  Mediansinus kommt in durchw egs seh r kleinen Exem plaren 
häufig vor i).

Rhynchonella Fraasi Oppel. Diese nicht nur für den alpinen Lias, sondern, 
wie mir schein t, auch für beide u n te ren  Stufen des w esteuropäischen  L ias 
höchst w ichtige Art, von d er Oppel nur e i n e n  hervorragenden  Typus abgebildet 
hat (I . c. F ig . 3 ) ,  e rschein t h ie r verhältnissm ässig noch häufiger und m ehr v er
änderlich  als im Kalkstein des H ierlatzberges. G leichwohl glaube ich bei B e
sp rechung  d ieser einen L ocalitä t nicht auf die Beziehungen d ieser Rhynchonella 
zu den Arien zw ischen Rh. tetraedra und Rh. serrata, zu Rh. subrimosa 
Schfhtl. bei S u e s s ,  K össener Schichten , S eite 26, zu Rh- obtusifrons Suess, 
S eite  28 , und Anderen eingehen zu sollen. Hier handelt es sich nur darum , fest

1)  Ich bin «reit davon entfernt zu verkennen, dass die Unterscheidung der Typen, die 
D a v i d s o n  unter dem Nainen Spiriferina rostrata zusainmengefasst hat, dem Bedürfniss 
des Geologen in sehr vielen Fällen entspricht. Auch im ausscralpinen Lias v o d  Österreich 
nnd in der nördlichen RaDdzone der Alpen haben wir es in der Regel nur mit e i n e m 
dieser Typen zu thun, so in dem „Hangendkalkstein“ von Vassas bei Fünfkirchen aus- 
schlicsslich mit Spirifer pinguis Zielen, in den „Grestener Schichten“ des Pechgraben9 
und der Grossau nur mit der Form, die Su e ss  (Brachiopoden der Kössener Schichten,
II, 8 )  abbildete und von der sich sein Spirifer Hnueri (I. c. Fig. 6 )  aus denselben 
Schichten scharf genug lostrennt, u. s. \r. — Im alpinen Lias herrscht in der Regel 
keine solche Einförmigkeit und treten an einzelnen Localitäten gewisse Formen recht deut
lich aus einander. So finde ich keine Schwierigkeit darin, unter dem reichen Materiale, 
welches unsere Museen vom Hierlatzbcrgc bei Hallstatt besitzen, die von O p p e l  be
schriebenen und trefllich abgubildeten Arten (Sp. breviroslris, Sp. alpina, Sp. angulata 
und obtusa, Zeitschrift der deutschen geol. Gesellschaft 1861, Seite 541) zu sondern. 
Anders gestaltet sich die Sache, wenn wir die Spiriferincn aus den braehiopodenreichcn 
Kalksleinbiinken (Hierlatz-Schichten) von anderen Gegenden unserer Alpen mit in Betracht 
ziehen. Trotz mehrfacher Annäherung an eine oder die andere der O p p e l ’schen Arten 
sehen wir einzelne Formen durch das Ausbleiben eines ihrer Charaktere in den west
europäischen Formenkreis übergehen. Spiriferina alpina Oppel,  Spirifer roslratus 
(Q u en s  te  d t, der Jura Tab.22, Fig. 25), Spirifer roslratus eanaliculatus Quenst. (ebenda, 
Fig. 24), Sp. pinguis Zielen und andere Locnlformcn schwanken durcheinander und 
nähern sich mehr oder weniger den grossen Spiriferincn aus dem Lias von llminster, 
Landes u. a. 0 . Da wird denn il'e Unterscheidung beinahe zur Unmöglichkeit und ich 
glaube, wir schlicssen uns dein gegenwärtigen Stande der Kenntnisse von unserem 
alpinen Lias am besten dadurch an , dass wir, verzichtend auf die allgemeine Brauch
barkeit einzelner Typen, den ganzen Forinemimfanjr im Sinne von D a v i d s o n ,  noch 
erweitert durch manchc extreme Können aus den Alpen, durch einen einzigen Namen 
bezeichnen. Freilich werden wir unter so hewandten Umständen auch die Formen aus der 
rhätisehen Stufe ( Spiriferina Suessi Winkler; Die Schichten der Avicula contorta, 
pa£. 23) nicht «Is eine besondere Art erklären dürfen, sondern vielmehr ausdrücklich 
anerkennen müssen, dass die Brachiopodenbünke dieser Stufe (Starhem berger Schichten 
und einzelne Bäuke der Kössener Schichten) unter ähnlichen physischen Verhältnis
sen abgelagert wurden wie die viel späteren „Hierlatz-Schichten“ und dass hiedurch die 
ungemein lange Ausdauer unserer umfangieichen Spiriferinenart ermöglicht war.

20  *
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zustellen , dass die fraglichen Rhvnchonellen von Freiland wirklich zu Rh. Fraasi 
gehö ren , aber noch um ein m erkliches stä rker variiren , als an ändern  m ehr im 
In n ern  der Alpen gelegenen Orten.

An den mir vorliegenden Exem plaren sehe ich keinerlei Spaltung oder V er
ein igung der F alten ; d iese laufen vielm ehr sämmtlich, insbesondere scharf an 
d er nicht durchbohrten  Klappe, bis in den W irbel.

Rhynchonella polyptycha Oppel, selten.
Rhynchonella Albertii Oppel, häufig und ganz ident mit den H ierlatz- 

formen.
Rhynchonella Greppini Oppel, n icht häufig, auch nicht ganz genau mit den 

T ypen (I. c. Taf. XIII, F ig 1, 2 )  übereinstim m end.
Rh. retusifrons Oppel, selten.
Rh. Moor ei Davids, ident mit Exem plaren von Pliensbach, Ilm inster, F on- 

ta ine-E toupfour, V ieux-Pont, Avalion, Landes, m ehreren O rten in Portugal und 
Kozla bei D renkow a im Banat (verg l. Heft I, Seite 1 1 ) ,  selten.

Rh. furcillata Theod. D iese h ier nicht häufig vorkommende Rhynchonella 
stimmt genau mit Exem plaren von M enzingen, Pliensbach, Arnberg und anderen 
O rten  unsere r ausseralpinen N achbarschaft überein, weniger genau mit den 
Form en von F o n ta in e -E to u p fo u r, die sich durch eine g rössere Anzahl von 
S tirnfalten auszeichnen. D agegen kenne ich vom H ierlatzberg eine V arietät, die 
m it dem Typus von dem reichen  F undort in der Normandie völlig iden t ist und 
n u r von den g rössten  Exem plaren an Faltenzahl übertroflen wird.

W ie m ir scheint, kann Rh. Emmrichi Oppel (Taf. XII, Fig. 1 a, b, c )  von 
manchen Exem plaren der Rh. furcillata  von Pliensbach, Ilm inster u. a. 0 . nicht 
sch arf genug g e tren n t w erden. Von der Rh. furcillata  von Fontaine-E toupfour 
und vom H ierlatz, die ohne Zweifel in einem anderen Horizonte, w enigstens nicht 
in dem selben G esteinsbrocken mit Rh. Emmrichi vorkommt, unterscheidet sie 
sich viel schärfer und mag so lange als Species gelten , bis sie durch verg le i
chende S tudien  von grossem  Umfange (g le ich  m ehreren  anderen alpinen F o r
m en) zu obiger w eitverb re ite ter Art in eine nähere Beziehung gebrach t wird.

Darin beruh t eben die grosse B edeutung der Lias-K rinoidenkalksteine am 
N ordrande der Alpen, dass sie die V erw andtschaft der alpinen Form en mit den 
ausseralpinen A rten darzuthun gee ignet sind und dass sich an ihnen geradezu 
die Abstammung der E rs te ren  von L e tz te m , r ich tig er vielleicht um gekehrt, wird 
nachw eisen lassen »).

Von Ammoniten w urde im K rinoidenkalkstein von Freiland nur ein Exemplar 
eines w inzigen Heterophyllen gefunden, w elches eine nähereB estim m ung nicht 
znlässt.

Der herrschende Pentacrinit zeigt den Typus des P. basaltiformis Miller, 
ist aber nicht günstig  genug ausgew ittert. Am besten stimmt er mit dem P. ba
saltiformis aus dem Mitteldelta Q u e n s t e d  t 's ,  doch lässt e r s ie h  von dünnen 
S tielen  des P. tuberculatus nicht mit S icherheit unterscheiden.

Ad II. Ich beginne die Reihe der V ersteinerungen aus dem Im bacbgraben 
mit den w ichtigeren Brachiopoden, denen —  soviel sich aus einzelnen G esteins
brocken entnehm en lässt —  alle übrigen S chalenreste beigem engt sind.

*) Es dürfte sich mit den ßrachiopoden, namentlich mit den Rhynchonellcn und Spiriferinen 
deä Lias ähnlich so verhallen, wie mit manchen Pflanzenarten der alpinoborealen und der 
germanischen Flora. Alpine sind durch Zucht in der Niederung in längst bekannte Species 
der mitteleuropäischen Flora übergeführt worden. Da nun das höhere geologische Aller 
der Ersteren in Europa je tzt ausser Zweifel steht, so werden s i e ,  nicht aber die germani
schen, die Bedeutung von Slammarlen haben.
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Rhynchonella furcittataTheod. >) ident mit Ilininster und Fontaine-Etoupfour, 
wie mir scheint, n icht selten.

Rh. Emmrichi Oppel, mit w ohlerbaltenem  Schnabel, völlig übereinstim 
m end m it den C harakteren der H ierlatzform (vg l. vorige S e ite ).

Rh. tetraedra Sow. sp. D er Typus von Fontaine-E toupfour mit w eniger 
s ta rk  eingerolltem  Schnabel, als ihn die Exem plare von Ilm inster ze ig en  und mit 
viel geringerem S tirne ind rucke . Auch die Faltenzahl ist g e rin g e r. N ich t die min
deste A nnäherung an Rh. Fraasi Oppel.

Rh. Albertii Oppel, vollkommen treffend, häufig.
Rh. plicatis8ima Quenstedt (? ) . Eine seltene A r t , d eren  Bestim mung 

oder, im Falle als sie sich als neu herausstellen  sollte, genauere  B eschreibung 
w egen M angels an gutem  M ateriale zur Zeit nicht m öglich ist. Sie kommt 
auch am Hierlatz vor (v g l. Oppel I. c. S eite 5 4 4 ).

Rh. calcicosta Quenstedt. D er Schnabel charakteristisch , aber doch w eni
g e r  vospringend; die F altung  m inder g leichm ässig; selten.

Spiriferina rostraia Schloth. sp. Zum Theil riesige Exem plare, in der 
B reite nur von den g rössten  aus dem Lias von Cheltenham (B attle -D ow n) und 
von Ilm inster übertroffen, mit äusserst seichtem  Mediansinus (w ohl S c b a f -  
h ä u t l ’s Spirifer rotundatus, neues Jahrbuch 1 8 5 4 , S e ite 5 4 6 ) , zum Theil klei
nere , die s tä rk e re  Variationen zeigen. Manche nähern sich der Hierlatzform, Sp. 
alpina Oppel, un terscheiden  sich jedoch  von ih r durch den niemals ganz feh
lenden M ediansinus; andere hüben mit Spirifer pinguis Zieten (vg l. D a v i d 
s o n  M onogr. III, pl. II, 7 — 9 )  viel Ähnlichkeit. E inzelne zeigen an d e r  un
durchbohrten  Klappe nebst einer seichten Fallenbtldung die ungftnein  starke 
A usbucht, wie w ir sie an Exem plaren von Evrecy (C alvados) sehen (vgl. oben 
S eite  151 , A nm erkung). Spiriferina angvlata (obtusaj Oppel (1. c. Taf. XI, F ig. 8)  
tren n t sich ziem lich sch arf von obigen. D er G rösse nach m it Sp. obtusa über
einstim m end, haben die m ir vorliegenden S tücke einen sch arf gefurch ten  Sinus, 
der an d e r  durchbohrten  Klappe 4 — 6 Mil lim. ober dem S tirn rande einen ein
springenden  W inkel von ungefähr 120° bildet.

Terebratula ( Waldheimia)  Engelhardti Oppel (als Localtypus). N ur 
w enige ju n g e  Schalen ha lten  genau die von O p p e l  abgebildeten F o rm e n e in  
und sind sicher W aldheim ien. In der M ehrzahl schwanken sie der Art, dass sich 
einzelne Exem plare auf Terebratula sinemuriensis Oppel (I. c. pag. 5 3 4 ) , 
andere auf T. sphaeroidalis Quenst. (Ju ra , Taf. 1 2 ,Fig. 1 0 )  beziehen lassen, w ie
der andere — ganz abgesehen von Waldheimia grossulus Suess, den flachen F o r
men d er Waldheimia numismalis Lam. sp. g leichen. Obwohl dergleichen T e re 
brate ln  zu den häufigsten V ersteinerungen d ieser Localitä t g e h ö re n , so sind 
doch gu t erhaltene Exem plare nicht reichlich genug vorhanden, um Urlheile von 
g rö sse re r T ragw eite zu gestatten.

Waldheimia Lycetti Dav. Es liegen inir, wohl der K leinheit wegen, nurzw ei 
vollkommen erha ltene Exem plare vor. S ie sind in je d e r  Beziehung ident mit der 
b ritischen  Art.

Pecten subreticulatus Stoliczka (S ilzungsber. d. kaiserl. Akad. XL11I, 
1 5 7 , 1 9 6 ).

P. verticillus Stol. Beide Arten gehören zu den häufigsten Zw eischalern des 
H ierlatzkalksteins; auch h ier sind sie  durch einzelne ganze Schalen und zahl
reiche Trüm m er seh r sta rk  vertreten .

*) Nach T r a u t s c h o l d  (Zeitschr. d. deutschen geol. Gesell. 186t, 361 ■. f.) kommt 
Rhynchonella furciltata Th. in der unteren Stufe des Jura von Mo s k a u  (Galiowa) 
sehr hüufig vor.
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Lima sp. sp. — Lima Haueri Stol., an Bruchstücken kenntlich.
Area aviculina Schfhil. (b e i S t o l i c z k u  1. c. S eite 195 ). Diese um H ier

latz seltene A rt isl h ie r auffallend läufig .
Avicula inaequivalis Sow. ( ? ) ,  Bruchstücke.
Trochus epultis Orb.
Pleurotomaria sp. sp.
Discohelix sp. Alle Schnecken selten  und zum eist unkenntlich.
Von Ammoniten kommen m indestens drei Arten vor, wovon nur eine häufig 

und sicher bestim m bar ist.
A. brevispina Sow. (bei d'Orb. terr.jur.. T ab. 79 , vgl. v. H a u e r  1. c. 

S eite  7 5 4 ) . H err P rofessor O p p e l  hat diesen Ammoniten A. fleberti genannt 
(vgl. d ie  Juraform ation, S eite 1 5 8 )  *).

An diese L isten , die durch künftige Sam m elarheiten ansehnlich bere ichert 
w erden  können, erlaube ich mir folgende B etrachtungen zu knüpfen:

1. Brachiopodenreiche K rinoidenkalksteine am nördlichen Rande der ö s tc r-  
reichischen Kalkalpenzone stimmen m ehr oder w eniger genau mit den „ H i e r -  
l a t z - S c h  i c h t e u "  überein. L iasgebilde dieser A rt sind also nicht, wie wir 
b isher m einten, auf die inneren Zonen unserer Kalkalpen und auf die U nterlage 
von m ächtigen D.ichsieiukalkinnssen beschränkt, sondern erreichen  an einzelnen 
Stellen der ä u s s e r s t e n  H a n d z o n e ,  im Gebiete des K eupersandsteins und 
der G restener Schichten, eine so bedeutende M ächtigkeit, dass sie sich vor der

*) Im Sitzungsberichte vom iä . März (siehe Verhandlungen) wurde noch einer d r i t t e n  
Oertlichkeit gedacht, eines Punktes in der berühmten G r o s s a u  oder Gras-Au west
lich von Waidhofen an der Ybbs (vergl. v. H a u e r  1. c. Seite 739, 742; H. Wol f ,  Jahr
buch XIII. Verh. 3 7 ), wo sich zwischen den Gehöften Groiss und Kindsichen mitten im 
Mcrgelschieferterrain des Lins eine schrofle Fclsmasse erhebt. Herr Bergrath L i p o l d  
hatte von du einen Pentakrinitenkalkstcin mit Brachiopoden und einige Blöcke von 
einem beinahe ganz aus Rhynchoncllen bestehenden Kalkstein mitgebrncht und bezüglich 
der Lagerungsverhällnisse beobachtet, dass nördlich von der Felsmasse die (kuh len- 
führenden) Grestcner Schichten, südlieh Fleckcmnert’cl mit Lias-Ainmonilen unstehen.

Da der Pentakrinit alle Kennzeichen des P. bmaUiformis Miller an sich träg t und 
unter den nm Orte gesammelten Brachiopoden Waldheimia numismalix Lam. sp. und die 
echte Terebratula cornuta Sow., überdies in den älteren Sammlungen uus der Grossau 
Rhynchonella Moorei Dav. bemerkt wurden, nahm ich vorschnell alle von dieser Localitiit 
vorliegenden Materialien für Lias, glaubte auch nach langem Bedenken zwei in jenen 
Blöcken enthaltene Rhynchonellcn für Varietäten von Hicrlatz-Species erklären zu 
dürfen. Doch hat Herr S t u r  nach völliger Aufarbeitung des Materials nicht nur die 
charakteristische Terebratula Vilsensis Oppel darin aufgefunden, sondern auch durch 
Vergleichung älterer Acquisitioneu nachgewiesen, dass die Rhynchonella trigona Quenst., 
mit der ich eine hier nicht seltene aber stets verdrückte Art nach der Abbildung (Hand- 
bueh der Petrefactenkunde Seite 458, Tab. 36, Fig. 34) nicht vereinigen körnte, gerade 
von dieser Kalkstcinbank herstammt. Wir gewannen nun leicht die Ueberzeugung, dass 
eine der vermeintlichen Hierlatz Rhynchonellen auf Rh. Vilsensis Oppel. (W ürttemberg. 
Jahreshefte XVII, Tafel III, Fig. 3 ) bezogen werden müsse und dass eine sie begleitende 
Terebratel T. perovalis Srw. sei.

Die Rhynchonellenreiche Kalkstcinbank zwischen den oben genannten Bauernhöfen 
gehört dt innuch dem (weissen) Vi I s e r  K a l k s  t e i n  an und liegt isolirt auf dem Lias, 
der zufälliger Weise an dieser sehr wenig entblösstcii Stelle selbst brachiopodenführendc 
Kalkstrine enthält.

Bei der beständigen Discordanz der Lias- und der Jura-Schichten in den öster
reichischen Alpen- und Ost-Ländern und bei der völligen Unabhängigkeit beider in ihrer 
Verbreitung kann uns ein Lagerungsvcrhültniss wie das hier erwähnte nicht im min
desten überraschen und ich bin meinem geehrten Freunde für die rechtzeitige Auf
klärung meines Irrthums zu grossein Dank verpflichtet.
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A blagerung des W iener Sandsteins ziemlich w eit gegen das österre ich isch
böhm ische G ehirgsm assiv hin e rs treck t haben mögen.

2. Gleichwohl g ibt es zw ischen ihnen und den typischen H ierlatz-Schichten 
beachtensw erthe U n t e r s c h i e d e .  M ehrere B rachiopodenspecies, die in le tz
teren  seh r häufig Vorkommen, tre ten  hier zurück oder fehlen ganz. Andere, 
deren Habitus sich am Hierlatz von den ausseralpinen Typen so w eit en tfernt, 
dass sie von Herrn Professor O p p e l  durchw egs als se lbstständige Arien a n g e 
sprochen w urden, nähern sich hier (m anche bis zur völligen Id en titä t)  g u te n  
Species des deutschen und w esteuropäischen Lias, nam entlich einzelnen im Lias 
von F ontaine-E toupfour und in Portugal hervorragenden  Form en, w odurch die 
von H errn Dr. S t o l i c z k a  ans seinen Untersuchungen über die Lainellibranchiaten 
und G asteropoden der H ierlatz-Schichten gezogenen F olgerungen wesentlich 
unterstü tzt w erden.

3. Die ausschliessliche E inreihung der H ierlatz-Schichten als einer S tufe 
des alpinen Lias in eine der beiden unteren  Abtheilungen des ausseralpinen L ias 
ist unzulässig. S ie sind, a l s  e in  G a n z e s  g e n o m m e n ,  eben so w enig u n t e r e r  
Lias, wie H err O p p e l ,  gestü tzt auf 8 Cephalopodenspecies und auf den Habitus 
m ehrere r neuer B rachiopodenarten , anzunehm en geneig t war (verg l. neues 
Jah rhuch  186 2 , S eite  5 9 ) , als sie ausschliesslich dem m ittleren L ias angehören. 
Die von H errn F r .  v. H a u e r  schon vor m ehreren Jah ren  ausgesprochene An
sicht, dass diese Schichten den ganzen Lias oder doch den unteren sammt dem 
m ittleren rep rä se n tiren , g ilt dem nach für die Kalksteine d e r i n n e r e n  Zonen 
(H ierlatz, G ratzalpe u. s. w .) noch heutzutage.

D agegen seheinen die versteinerungsreichen Kalksteinbänke der ä u s s e r e n  
Z one, w enigstens von den zwei h ier besprochenen Localitäten, beinahe aus
sch liesslich 'dem  m ittleren Lias anzugehören , dem gew iss auch an E rsteren  der 
bei weitem grösste  Antheil gebührt. D ergleichen Ablagerungen sind eben als 
Localgebilde aufzufassen, deren  stiM tigraphischer Umfang für jeden einzelnen 
Punkt genau bestimmt w erden muss. W enn manche Ammonitenkalksteine, w ie 
z. B. die „A dnether Schich ten” von d er Karurnerkar bei Lofer nach G ü m b e l ’s 
trefflicluT U ntersuchung eine Zonen^'Iiederung (im S inne von Q u e n s t e d t  und 
0  p p e l )  bis in’s Einzelne zulassen, so ist das Gleiche doch am allerw enigsten  vou 
den Brachiopodenbänken zu erw arten , die uns trotz aller localen V erschieden
heiten  als das Ergebniss einer stätigen A blagerung e rsch e in en , w elche von den 
W echselfällen im G ebiete des schw äbisch-fränkischen und des nordw esteuro
päischen Lias völlig unabhängig war, dagegen mit den Gebilden der rhätischen 
S tu fe  im innigsten Zusammenhange stand. W ann sie im einzelnen Falle begann 
und in welchem Zeitabschnitte ganze S triche  des tiefgelegenen M eeresgrundes 
durch Partialhebungen mit ih re r  nördlichen oder westlichen N achbarschaft in 
V erbindung gesetz t w urden und dadurch einen Theil von deren Lam ellibran- 
chiaten- und G asteropoden-Fauna erh ie lten , das wird sich nur durch eine höchst 
detaillirte U ntersuchung vieler einzelner Localitäten feststellen lassen und vor
e rs t nur für diese Einzelnen Geltung haben.

Ü ber die Bedeutung der unterliassischen Cephalopoden in der e inför
migen A blagerung am H ierlatzberge können wir uns je tz t noch kein U rtheil 
bilden. Die G egend von Lilienfeld, wo die Randzone des Lias (G res tener 
S ch ich ten ) zu fehlen scheint und zwischen dem K euper einerseits, dem K ri- 
noidenkalkstein an lererseits eine m äd itig e , w ahrscheinlich der rhätischen Stufe 
angehörige Kalk- und Dolomitbank liegt, zeig t äusserst geringe S puren  von 
Cephalopoden und G asteropoden; Lum ellihranchiaten sind von da noch gar nicht 
bekannt. Bei weitem reicher an diesen W eiclithiergruppen ist der äusserste
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S trich  an der Enns. Beide Ü rtlichkciten scheinen  den A blagerungen des un teren  
L ias, sei es durch Hebung über den M eeresspiegel oder durch eine beträchtliche 
Senkung , w elche die V erbreitung der benachbarten  Fauna d er „G res ten e r 
S ch ich ten” unmöglich m achte, völlig en trück t gew esen zu sein. S ie  w urden nur 
von den oben aufgezählten Arten bevölkert, von denen keine einzige im u n t e 
r e n  Lias von D eutschland und der nordwestlichen Provinz vorkom m t *).

W as die Schw ierigkeiten einer genaueren  Parällelisirung der alpinen und 
östlichen Regionen mit den w ohlgegliederten ausseralpinen Provinzen betrifft, so 
hat mir eine im vorigen H efte, S eite 10, 14 , besprochene Ö rtlichkeit im Banat 
(Kozla bei D renkow a) den Beweis geliefert, dass auch in  A blagerungen h art an 
d e r Küste eine Mischung von m ittel- und unterliasischen Arten stattfinden konnte.

Zugleich w urde es mir w ahrschein lich , dass die h ie r beobachteten  R eprä
sentanten des m ittleren Lias (von Deutschland und W esteuropa) als Vorläufer —  
als eine Colonie? —  aufzufassen seien. Bedeutsam ist ih re V erbindung mit der 
am H ierlatzberge und bei Freiland vorkommenden w esteuropäischen Rhyncho- 
nellenart (Rh. Moorei), die anzudeuten scheint, dass die unterliasische Rand
ablagerung hier durch eine Senkung unterbrochen w urde, w elche vielleicht die 
Auswanderung ein iger Zweischaler und ihre V erbreitung nach W esten  bedingte, 
wo sie e rs t im m ittleren Lias (in  d e r  „Zone des Ammonites apinatus”)  
erschienen.

Durch fo rtgesetzte  U ntersuchungen d er L iasterrains in  den Alpen und in 
den östlichen Ländern, wobei man nicht die T rennung  aller T ypen als selbst
ständige Arten, sondern vielmehr deren  möglichst innige V e r b i n d u n g  m i t  
a u s s e r a l p i n e n  S p e c i e s  als Hauptaufgabe w ird betrachten  müssen, dürfte es 
gelingen, die b isher vorliegenden Andeutungen w esentlich zu verm ehren und die 
Beziehungen weit entlegener Regionen zu einander aufzuklären.

Auf die W a n d e r u n g  d e r  A r t e n  und auf den Umstand, dass dazu sehr 
lange Zeiträum e erforderlich w aren, w erden  w ir vorzüglich Bedacht nehmen 
müssen. Der Schluss, dass seh r weit von einander en tfern te  Ablagerungen dess- 
halb gleichzeitig  seien, weil sie m ehrere S eeth ierarten  mit einander gem ein 
haben, ist desshalb nur unter Bedingungen zulässig, die in Beziehung auf den 
w esteuropäischen und Österreichischen Lias um so w eniger genau zutreffen können, 
als w ir in letzterem  selbst z w e i  total verschiedene F a c i e s  vor uns h aben ; 
e r s t e n s  die Randablagerungen in der äussersten  Zone der nördlichen Kalk
alpen („G res ten er Schich ten“ ) ,  den L ias im nordw estlichen und im südöstlichen 
Ungarn, im Banat, in S erb ien  und so rückläufig gegen W esten  bei Fünfkirchen 
und w ahrscheinlich an m ehreren  Punkten des K arstg eb ie tes , z w e i t e n s  
die Brachiopoden- und die Ammoniten-Kalksteine („H ie rla tz - und A dnether- 
Schichten“)  der nördlichen und der südlichen Kalkalpen und des Bakonyer W ald
gebirges.

In je d e r  d ieser Facies treffen w ir eine sehr auffallende, beinahe noch inn i
gere  V erw andtschaft der S ee th iere , wie sie zwischen den einzelnen F lügeln  der 
nordw esteuropäischen Provinz herrsch t. N icht viel geringer ist die Ü berein
stim m ung der österreichischen Randablagerungen m it dem schw äbisch-fränki
schen Lias, freilich mit d e r w esentlichen B eschränkung, dass die sandigen oder 
m oorigen G ründe des kohlenreichen u n t e r e n  Lias in Ö sterreich  für die g rosse

')  Nach O p p e l  (die Juraformation Seite 218, 263, 265) sollen Rhynchonella Moorei Dav. 
und Waldheimia Lyceiti dem o b e r e n  Lias, dem Leptänabett von llminsfer und Landes 
angeboren.



[•] lieber einigo Krinoidcukalksteine aui Nordrande der öaterr. Kalkalpen. 1 S 7

M ehrzahl der Arten, w elche die süddeutsche F auna bilden, unzugänglich waren 
und dass einige für die O stländer charak teristische A rten in L e tz te re r  fehlen »)•

W as die m i t t l e r e  S tufe der österreichischen Randablagerungerr betrifft, 
so erlauben uns die gerin g e  Anzahl genau untersuchter Punkte und die Armuth 
ih rer Fauna kaum einigerm assen begründete V erm uthungen über die V erbreitung  
der Arten. W enn z. ß . der Lias von Drenkova (M untjana) im Banat mit d«r 
„Zone des Ammonites spinatm”  in Schw aben S — ö von 8 A rten gem ein hat, 
darunter Rhynchonella quinqueplicata Zieten, die in Schwaben ih re  w estliche 
V erbreitungsgrenze erreich te , so ist das eine Uebereinstim m ung, die g rö sse r 
kaum erw arte t werden k a n n 2) .

Doch gerade an dieser L ocalität zeigen die älteren Schichten , in welchen 
die oben erw ähnte Mengung von un ter- und m ittelliasischen Arten beobachtet 
w u rd e , wie verw ickelt die W anderungsverhältn isse überhaupt gew esen  sein 
müssen, und dass w ir nicht im m indesten b erech tig t sind, aus der U ebereinstim 
mung der Mehrzahl von Arten einer so arm en F auna die G leichzeitigkeit ein
zelner A blagerungen zu folgern. Im Ganzen schein t in den E ig e n tü m lic h k e iten  
des österreichischen Lias nur d ie  Annahme einige Stützen zu finden , dass 
innerhalb d er Randablagerungen eine W anderung  von O st nach W est s ta tt
gefunden habe, die zeitw eilig in den schw äbischen Lias eingrifF, um gekehrt in 
d e r alpinen Zone (w ährend  der A blagerung des w esteuropäischen M ittel-L ias) 
eine W anderung von W est nach Ost.

E ine oberflächliche M eeresström ung in der erste ren  Richtung mag vielleicht 
die Einförm igkeit der Fauna unserer „G restener S chich ten” , eine G egen
ström ung in der T iefe die V erbreitung w estlicher Localfauncn über den inneren 
alpinen G ürtel e rk lä re n , der im ersten  Zeiträum e der L iasperiode von der 
Randzone w ahrscheinlich zum grossen Theile losgelöst w a r , vom Mittellias an 
sich über dieselbe auszudehnen begann, um endlich in der le tzten  Periode der 
Ju raze it mit den nordw estlichen und den osteuropäischen Regionen völlig zu 
verschm elzen.

Ueberdies kommt der Umstand in B etrach t, dass es in den östlichen L ändern  
m esolithische Eruptivm assen g ib t, von denen einzelne in den unteren und m itt
le ren  L ias eingriffen. Ich erinnere nur an die versteinerungsführenden Tuffe von 
Muntjana bei Drenkova (I. c. S eite 1 1 , Anm erkung). S tarke örtliche Boden
schw ankungen uud plötzliche U nterbrechungen des norm alen Randlias m it Auf
lagerung  von (alp inen) T iefengebilden an einzelnen S tellen , an arideren dagegen 
die F o rtd au er von sandigen und thonigen Sedim enten bis zum Beginne d e r  
überaus w eit verbreiteten  F leckenm ergel (des oberen L ia s ) , eine M ächtigkeit 
des m ittleren L ias von 4 0 — 50  in der einen G egend , von 7 0 0 — 8 0 0  Fuss 
in einer benachbarten  R andpartie , diese und ähnliche Erscheinungen dürften uns 
bei einer genauen U ntersuchung der südöstlichen L änder nur allzuoft begegnen.

Eine neuerliche B earbeitung der Fossilreste aller R andablagerungen des 
österre ich ischen  Lias zw ischen den Thälern des T rau n - und Ennsgebietes und 
dem eisernen Thore, wie sie mein verehrte r F reund Herr S t u r  so eben un ter-

i)  Als ein untergeordnetes Hinderniss mag wohl auch der Vorsprung des krystallinischcn 
Gebirges (der „hereynische Gneiss“ ) bei Passau und Schärding mitgewirkt haben.

-) Sh. quinqueplicata wird von A b i c h  (Prodrom einer Geologie der kaukasischen Län
der) in einer freilich recht bunten Liste von Versteinerungen aus dem Kalkstein von 
Chod (A lagir) aufgeführt, der auf Sandstein mit kohlenführenden Schieferbänken (!) 
ruht. Der oolithische Kalkstein von Nari-Don mit Ammonites tatricus, A. Zignodianus 
u. A. ist wohl Dichts anderes als die Schichte von Swinitza.

K. h. g eo log isch e  Reiclisaiislult. I t .  Dand. 1864. H. lieft. 21
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nommen hat, und die d ritte  L ieferung d er „W ohnsitze der B rachiopoden", die 
w ir von H errn P rofessor E. S u e s s  erw arten  dürfen, w erden die Lösung der hier 
berührten  Fragen m ächtig fö rd ern . Inzwischen scheint es mir w ünschenäw erth , 
dass jed e  einzelne G ruppe von T hatsachen so zusamm engefasst w erde, dass sie 
zu w iederholter Prüfung und zur E infügung in weitum fassende U ntersuchungen 
bere it liege.

Die ßrachiopodenspecies, die m anche L iaskalksteine der A lpen- und der 
O stländer mit den w ohlgegliederten T erra ins in D eutschland, in England und im 
nördlichen F rankreich  gem ein haben, namentlich Rhynchonella Moorei Dav., 
Rh. furcillata Theod■ (verg l. oben Seite 153, A nm erkung), die mit Rk. Fraasi 
Oppel und mit Rk. tetraedra Sow. sp. verw andten Formen und A ndere, die in 
den vorstehenden Listen hervorgehoben w urden, glaube ich der Aufmerksamkeit 
der L iasforscher n icht dringlich genug em pfehlen zu können.
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II. Mittheilungen über die Erzlagerstätten von Graupen in
Böhmen.

Von Dr. Gustav C. Laube.

Mitgelheilt in der Sitzung der k. k. geol. Reichsanatnll am 19- Jänner 1664.

Die E rzlagerstä tten  von Graupen sind zw ar keinesw egs b is je tz t unbekannt 
geblieben, und w ir finden ih re r schon mannigfach erw ähnt, so 1 8 4 0  von Prof. Dr. 
A. E. R e u s s  im I. Bande se iner geognostischen Skizzen aus Böhmen, 1849  von 
Prof. B r e i t h a u p t  in der P aragenesis der M ineralien p. 144 , 1 8 5 8  besprich t sie 
. l o k e l y  im IX. Bde. des Jahrbuches d er k. k. geologischen Reichsanstalt
S. 5 6 2  ff. etw as w eitläufiger und nach ihm 186 1 , B. v. C o t t a  im II. Bande se i
ner L ehre  von den E rzlagerstä tten  p. 2 5 7 ; es sind dies aber eben nur Notizen 
und es dürfte daher n icht mOssig sein, in einer etwas eingehenderen W eise  die 
dortigen L agerungsverhältnisse zu besprechen, zumal sich nicht un in teressan te 
E rscheinungen dort beobachten lassen. Stoff und G elegenheit für diese A rbeit bot 
mir mein A ufenthalt w ährend der Monate August und S eptem ber 1 8 6 3  zu G rau
pen, wo ich in G esellschaft des dortigen  B ergd irecto rs Herrn Anton A r l t  die 
sämmtliehen Baue befuhr, so wie se in er F reundlichkeit m anche schätzbare Notiz 
verdanke. In den nachfolgenden Blättern habe ich meine dort gesam m elten An
sichten und Erfahrungen n iedergelegt, und übergebe sie hiem it der Ueffentlichkeit.

Geogntstlsehe S k iu e  von Graupen.
Fig. 1.

N . S.
M ü c k e a b e rg  G ra u p e n  M ir i ie e l ie io  T u rn .

1 .  G r a d e r  f e in k ö r n ig e r  G n e iu .  2 . G r o b k ö rn ig e r  G n e iia . 3 .  E io g y re n i» * d * le in .  4  P lä n e ra c b io h te D . S .  B ra n n k o h le n -
T e r ra in .  6 .  P o r p h y r  b e i  T e p l iU .

Ideales Profil des Terrains von Graupen von Nord nach Süd.
Das T erra in  der G raupener B ergrevier w ird geographisch gegen 0 .  durch 

die Geicr.sberger S ch luch t, im W . durch die »Molst*, den G raupener W asser-

21*
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graben, begrenzt. D er Theil des E rz g eb irg e s , welchen wir hier in Betrachtung 
nehm en, gehört den zwei System en des Gneisses und des Porphyrs an.

D er Gneiss selbst nimmt die g rösste Hälfte des T erra in s ein, er s te ig t im Nor
den der S tad t Graupen auf und bildet dort einen der höchsten Punkte des E rzgebir
ges „das M ückenthürm chen“ , so wie gegen 0 . den Knötel und fällt dann gegen 
die G eie rsberger Schlucht ziemlich steil ab, von wo sich dann der E bersdorf- 
N ollendorfer Zug anscliliesst, d er in  nordöstlicher Richtung fortstreichend endlich 
hei T yssa un ter dem U nterquadersandstein verschw indet. Bei Graupen selbst 
schiebt sich der Gneiss ziemlich weit in die Ebene hinein und bildet eine enge 
Thalschlucht, in w elcher die alte B ergstadt Graupen erbaut ist, die durch die 
beiden prächtigen Felsen  der W ilhelm shöhe einerseits und des Todtenstein an 
derseits ein p ittoreskes, gew altige ; Riesenthor erhält.

D er Gneiss un terscheidet sich deutlich in zwei V arietäten des grauen 
Gneisses. Die eine ist sehr feinkörnig und homogen, so dass ein Prävuliren eines 
M ischungsfactors n icht zu bem erken is t; das G estein erschein t dunkel, der F eld- 
spath w eiss, der Glimmer grau, tom backbraun. D ieser Gneiss bildet den Höhen* 
zug des G ebirges und ist das erzführende Gestein. Q uarzgänge du rchse tzen  die 
Gesteinsm asse oft bis zu einer M ächtigkeit von 2 — 3 Zoll, n ie aber konnte ich 
m ächtigere Feldspathausscheidungen beobachten.

Die zweite Varietät —  man könnte sie füglich gelben Gneiss nennen —  
tr itt  uns an den Gehängen des G ebirges en tgegen , ist w eniger com pact als die 
oben erw ähnte Art, g rö b er gem ischt, m it w echselnder H om ogeneität. Der Feldspath 
ist w eiss, gelblich, der Glimmer ist ebenfalls seh r licht, Feldspathm assen finden 
sich öfter in g rösseren  Partien abgeschieden. Es schein t dieses Gestein an Erz- 
vrokommnissen vollkommen s te ril zu sein, und sind in ihm noch keine E rzgänge 
nachgew iesen.

Das zweite System is t das des P o rphyrs, an dessen unm ittelbarer G renze 
die Z innerzlagerstätten  au ftre ten , und der selbst zinnsteinführend ist. Der Por
phyr zieht sich auf dem Kamme des Gebirges in  nordöstlicher Richtung von 
Altenberg über Vorder- und Hinterzinnwald und V oitsdorf herau f bis zur Set. 
W olfgangscapelle auf der G raupener S eite , dort w endet sich die G renze etwas 
gegen  W esten , und zieht sich in einer schrägen Linie bis zum südlichen Fusse 
des E rzgebirges, wo e r  den Rumpumberg zwischen Jüdendorf und Graupen b ild e t; 
dies w äre die östliche Grenzlinie des Porphyrs, die w estliche zieht sich über 
Klostergrab und N iklasberg, so dass sich also d e r  Porphyr in einem breiten  Bande 
zwischen den beiden B ergen dem M ückenthürm chen und dem S tü rm er durch
d räng t, am F usse des E rzgebirges unter sedim entären Bildungen bald verschwin
det und in seinen südlichsten |Ausläufern in der Ebene in den vielbekannten 
Porphyrkuppen der Gegend von Teplitz w ieder hervortritt.

Den Fuss des G ebirges bei Graupen bedecken G lieder der K reideform ation. 
E in feinkörniger, durch Eisenoxyd braungclb  gefärb ter, w eicher Sandstein lehnt 
sich in einem Hügelzuge von Jüdendorf resp . dem Rum pum berge bis zu einer 
Höhe von 500  Fuss oberhalb Rosenthal, wo e r  in einem grossen S teinbruche auf
geschlossen ist, bis an den Lettendam m  bei G raupen , wo sich dann der Gneiss 
vorschiebt. Ein z w e ite r, jedoch  k le inerer Hügel ist unm ittelbar in d e r S tad t 
Graupen selbst, w elcher hin ter dem Todtenstein ansteigend den G ottesacker und 
den S taditheil die „B lö sse“ trä g t und dann rasch gegen Osten abfällt und ver
schwindet. Es is t dieses eines der kleinen Q uadersandstein-D epöts, w elche auch 
R e u s s  1. c. e rw äh n t, die am F usse des E rzgeb irges von Ossegg bis Tyssa 
auftreten . Z ahlreiche S teinkernc von Exogyra Columba Lam., Ncithea aequi- 
costata Sw. so wie von G asteropoden charakterisiren  denselben se h r  deutlich.
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Am F usse d ieser Hügel, zum Theil auf den Gneiss selbst aufgelagert, treten  
die ziem lich steil (3  8») einfallenden Schichten des Pläner Kalkes auf, die in ihrem 
Zuge von Jüdendorf b is M ariaschein überall aufgeschlossen s in d  Dieselben sc h e i
nen jedoch  seh r arm an P etrefacten  zu sein, e ig e n tü m lic h  sind die in den Ro- 
sen thaler S teinbrüchen vorkommenden Fucoidenreste. Sie erscheinen theils als 
graue Zeichnungen auf dem Steine, theils als Abdrücke mit seh r ovalem D urch
schnitt, ausgefüllt m it einem dunklen Thon. Die Schichten in einer M ächtigkeit 
von 1— 2 Fuss folgen einander ohne besondere Zw ischenlage und liefern das 
Material fü r die M ariascheiner Cementfabrik.

N icht w eit vom F usse  des G ebirges verschw inden die K reideglieder un ter 
dem Braunkohlenterrain der Teplitz-A ussiger Muldp. Das steile Einfallen d er 
K reideschichten, so wie die T iefe der Braunkohlen-Flötze lässt annehm en, dass 
diese beiden T errains h ie r am Fusse des E rzgebirges ih ren  tiefsten Punkt e r 
reichen und dann in  d e r Richtung gegen S. w ieder anste igen , so dass sie bei 
T eplitz w ieder zu T age  ausstreichen.

D ies is t in w enigen L inien die gergnostische Skizze des T erra in s, in  w el
chem w ir uns bei d e r B etrachtung d er E rzlagerstä tten  von Graupen zu bew egen 
haben.

Allgemeines Aber die Erzlagerstätten.
Säm m tliche b is je tz t gem achte Beobachtungen beziehen sich auf das Auf

treten  der Zinnerze in den verschiedenen B ergrev ieren , und es ist dieses auch das 
bei weitem w ichtigste Capitel über die hiesigen Vorkommnisse. Die Z innerzlager- 
stätten erscheinen in beiden System en, sowohl im Gneiss als im P orphyr und so 
w erden wir sie auch von einander halten, allein es sind dem Gneiss noch andere 
Gänge eigen m ehr problem atischer N atur, der Sage nach silberhaltige Gänge, 
und ich will zuerst das m ittheilen, was ich über dieselben zu erfahren im Stande 
w a r; so dass sich  d e r Inhalt m einer M ittheilungen in drei A bschnitte th e ilt: 
U eber hleiische oder kiesige Gänge, über Z inngänge und über das Auftreten der 
Z innerze im Porphyr.

1. M u t h m a s s l i c h e  h l e i i s c h e  o d e r  k i e s i g e  G ä n g e .

Es hat un ter den Bergleuten von Graupen sich von je h e r  die Sage erhalten, 
dass von Alters in dein Rayon von Graupen auch auf S ilber gebaut w urde. Auch 
J o k e l y  erw ähnt dieser Angabe, so wie auch, dass der Name „S ilb e rle ith e“ wohl 
auf einen bestandenen S ilberbau hindeuten möge. Ich hatte nun die G elegenheit, 
m ir von dem wirklichen Bestand solcher Baue G ew issheit zu verschaffen, w el
ches natürlich die Annahme von Gängen, die n icht der Z In fo rm ation  angehören, 
voraussetzt.

J o k e l y  I. c. S. 3 6 3  bem erkt in einer A nm erkung: „In der S tad t Graupen 
und in  deren nächster Um gebung w aren niemals Baue; h ie r bestand blos das 
B ergam t.“ Diese Angabe obwohl ohne alle w eitere B edeutung  wird nun eben 
durch die T hatsache w iderlegt, w elche dies Vorhandensein von Bauen auf S il
bere rze  beweist. In W ahrheit scheinen aber die wirklich in der nächsten N ähe 
der S tad t bestandenen Baue nach und nach ziem lich in V ergessenheit gerathen  
zu sein, und es m ögen wohl beinahe hundert Jah re  sein, seit d ieser Bau auf
gelassen w orden ist. Auf einer vom Juhre 1793  datirten G rubenkarte, w elche 
sich im dortigen gew erkschaftlichen  Bergainte befindet, linden sich gleich ober
halb der S tad t Stollcnm undlöcher verzeichnet, ohne einer näheren  Angabe des 
Zuges d e r betreffenden Baue. Die allgem eine D ürre des Som m er6 186 3 , die 
auch in der Bergstadt G raupen einen seh r empfindlichen W asserm angel hervorrief
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m achte nun die N othw endigkeit neuer W a s s e r le i tu n g e n  g e lte n d , und man be
schloss die d e r  S tad t zunächst liegenden alten Stollen zu öffnen, um durch den 
in ihnen aufgestau(en W asservorrath  der allgem einen Noth Abhilfe zu verschaffen. 
Es w urden dem nach zwei d ieser alten Baue zur W asserröschung aufgenommen, 
von denen d er eine eben desshalb von In teresse ist, als seine ursprüngliche V er
anlassung die Gewinnung von S ilbererzen —  wie es heisst — war. Nach der An
gabe der oben bem erkten K arte beschloss man nun , die beiden der S tad t zu
nächst gelegenen S to llen , den Jesukindlein-S ilbersto llen  und den M uttergottes- 
stollen zu öffnen. L e tz te re r, dessen V erbrechen noch nicht so lange h er is t ,  hatte 
die W asserhaltung der vorderen Knötler Gruben zum Z w ecke, und ward von 
seinem Mundloche aus seh r leicht aufgenommen.

S chw ieriger w ar es bei dem erste ren  der F all, da man von dessen früherer 
Existenz durchaus keine sicheren Daten h a tte , und die örtlichen Verhältnisse sich 
im Laufe d e r Zeit durch Strassenanlagen und L a n d w irtsc h a ft bedeutend verän
d ert hatten . Ein in dem muthmasslichen S treichen des alten Stollens abgeteufier 
S chach t führte jedoch  zu einem günstigen Resultate, indem man w irklich in nicht 
bedeutender T iefe den Stollen e rsa n k , und man nahm nun dessen sofortige Auf
schliessung durch einen Q uerschlag in Angriff.

Der Jesukindlein-Silberstollen befindet sich oberhalb der letzten Häuser 
G raupens links der S trasse  nach V oitsdorf-Lauenstein, und ist nun von da beim 
sogenannten rotlien K reuze angefaliren. Der Bau hatte bei mir lebhaftes In teresse 
e rreg t, da e r  mich au f das Vorhandensein noch unbekannter E rzgänge schliessen 
liess, und ich verfolgte die h ier sta ttßndenden  A usrichtungsarbeiten m it allem 
E ifer, leider aber w urden meine gehegten Hoffnungen nicht erfü llt, w enigstens 
für den Augenblick n ich t, indem ich zw ar das Anbrechen des S to llens, n icht 
aber seine Fahrbarm achung erw arten  konnte, da die D urchsch läg igkd t vom 
Querschlage aus in halber S tollenhöhe erfo lg te , und ein N achbrechen von 3 — 4 
Fuss erforderte , was abzuw arten meine Zeit n ich t erlaubte. Allein wenn es mir 
auch versagt w ar, durch eigene Anschauung an O rt und S telle mich über die Be
schaffenheit der Gänge durt zu un te rrich ten , was ich jedoch noch im Laufe der 
Zeit zu können hoffe, so hatte  ich doch G elegenheit, einige Skizzen über die 
m uthm assliche Art derselben zu sammeln. Die mir von anderen gem achten Mit- 
theilungen w ürden die Annahm e einer bleiischen N atur d ieser G änge bedingen.

Von einem bejahrten, in Graupen selbst ansässigen Bergm anne erfuhr ich 
F olgendes: Es sei gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts von einer G ew erk
schaft, zu w elcher des E rzählers Vater selbst gehörte , d e r Bau des K indlem -Jesu- 
S ilberstollens aufgenommen w orden und habe nach einigen Jahren  wirklich eine 
Ausbeute versprochen. Das Etz sei silberhaltiger Bleiglanz gew esen , die an das 
k. k. Probiram t zu Prag (Joachim sthal?) cingesandte Probe sei jedoch für zu 
geringhaltig  erkannt worden, und habe man desshalb den Bau auflassen müssen. 
Der E rzähler bem erkte, es sei dies wohl nicht ganz so gew esen , man babe das 
Erträguiss des angeführten Ganges vorsätzlich herun tergesetzt, um die Auflassung 
desselben zu bew irken , was auch d er Fall w ar, da die G ewerken bis auf Einen 
ihre Kuxe alle heim sagten und d ie se r nicht im Stande w ar, die Baukosten allein 
zu erschw ingen. So sei denn der Bau verbrochen.

Dies nun konnte ich über den Zweck des Jesukindlein-Stollens in E rfah
rung bringen. F erner theilte  mir der dortige O bersteiger mit, dass man bei dem 
Baue der G raupen-V oitsdorf-Lauensteiner S trasse beim Abtragen des Felsens im 
S tre ichen  und in d e r unmittelbaren Nähe des alten Stollens eine Bleiglanzstufe 
gefunden habe, w elche in den Besitz des damaligen Bergam tsactuars fibergegan
gen sei. In Folge dessen ward damals an d er Fundstelle ein m ehrere Klafter tiefer



Mittheilungen über die Erzlagerstätten von Graupen in Böhmen. 1 6 3

Hoflfuungsschacht n iedergelrieben , der aber zu keinem Resultate führte, und des
sen Fortsetzung  der W eiterbau d er S trasse  verbot.

T ro tz  m eines eifrigen Forschens und Suchens konnte ich flir diese Angaben 
keinen Anhaltspunkt durch irgend einen Fund erlangen. Im G egentheil,d ie von mir 
gefundenen G angstücke w aren alle kiesiger Natur.

Das e rste  von mir aufgefundene Handstück zeigt K upferschw ärze und Ma
lachit. L e tz te res Mineral pflegt bei e rd ig er Beschaffenheit h ier häufig als secu n - 
dän* Bildung aus Chalkopyrit aufzutreten, doch fand ich spä ter ein zw eites Hand
stück, das von einem schmalen Gange erdigen Malachits durchsetzt w ird, und 
dürfte für die Annahme, dass auch dieses Mineral in p rim ärer Form dort au ftritt, 
sprechen. E in d ritte r Fund endlich ergab sich bei näherer U ntersuchung als ein 
Gemisch von P y rit und Chalkopyrit.

D iese drei von mir selbst gem achten Funde von den Haldenzügen des alten 
Stollens, also offenbar von ihm h errüh rend , sprechen nun fü r die Annahme einer 
kiesigen N atur dieser G änge, und ein mir h ie rh er nachgeschickter Schlich zw eier 
derzeit im alten S ilberstollen angefahrenen Gänge erg ib t ebenfalls w eder Blei noch 
S ilber, nicht einmal K upfer, wohl aber P yrit zu erkennen. Dies ist nun sicher 
gestellt, was aber bleiische G änge anbelangt, so muss e rs t die Folge lehren , ob 
dieselben w irklich vorhanden sind.

Zu der Annahme ab e r glaube ich mich berech tig t, dass in dem Gneiss von 
Graupen diese kiesigen Gänge ein eigenes System , entsprechend denen von Klo
ste rg rab  und Töllnitz mit einem tieferen Horizonte als die Z inngänge bilden; 
auch an anderen O rten tre ten  solche G änge auf, so im Knötler Reviere au f dem 
Vitistollen in dem selben Niveau des K indlein-Jesu-Stollens ein G ang Quarz mit 
einem speisgrauen E rz e , welches sich bei der näheren  Untersuchung als A rseno- 
pyrit ergab . Auch d ieser Gang liegt tiefer als alle Z innsteingänge der dortigen 
Reviere, und bestä tig t die oben ausgesprochene Ansicht.

2 . D ie  Z i n n e r z g ä n g e  i m G n e i s s .

Die Z innsteingänge dieses System s setzen alle im grauen  Gneiss auf. Sie 
sind äusserst zahlreich , und trotzdem  die m ächtigen Halden, die durch sämmt- 
liche Reviere aufgeworfen sind, nur zu deutlich Kunde geben, w ie viel se it dem 
ersten  Funde, der in das zw ölfte Jah rhundert fällt, gebaut w orden ist, sind sie 
noch keinesw egs erschöpft; ja  es gehört g a r nicht zu den S eltenheiten , neue zu 
Tage ausstreichende G änge zu finden. Bis je tz t  sind m ehr denn 40  verschiedene 
Gänge bekannt und abgebau t, w elche au f d rei G rubenreviere m it einer Ge- 
sam m tarea von 2 0 0 ,7 0 9  Quadratklaftern vertheilt sind, und zw ar auf das K nötler 
(N O .) ,  M ückenberger (N .)  und S teinknochener Revier (N W .).

Die G änge lassen sich  in d rei, resp . vier G ruppen zerfallen, und z w a r :
1. H a u p t g ä n g e .  S ie haben eine durchschnittliche M ächtigkeit von 

2 — i> Zoll und einen sehr geringen Fall. H insichtlich ih re r Ausfüllung sind sie 
se h r einförm ig. S ie führen en tw eder reinen Zinnstein oder derselbe tr i t t  in 
B egleitung von Glimmer und S teinm ark, Quarz, Flussspath und Eisenglanz und 
seh r w enig K iesen auf. Dabei ist das L iegendgestein  —  der M uttergneiss —  
auf eine M ächtigkeit von 2 — 3 Zoll von feinem Zinnstein im prägn irt. Das 
Hangendgestein dagegen zeig t sich von dieser Im prägnirung überall frei. H ierher 
gehören die Hauptgänge des M ückeriberger und A bendsterner Reviers.

Die H a u p t g ä n g e  d e s  S t e i n k n o c h e n s  unterscheiden sich sowohl 
durch ih ren  grösseren  Fallw inkel, als auch durch die g rö ssere  M ächtigkeit und 
Quarzausfüllung.
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2. G e f  ä h r t  e l .  G änge m it einer M ächtigkeit von y*— 1 Zoll von den 
llauptgängen durch einen stärkeren Fall verschieden. Sie zeigen noch m ehr 
E införm igkeit in d er Ausfüllung als die früheren , da sie fast g ar n icht von 
Milderen Mineralien beg le ite t sind. Auch sie irnprägniren das L iegende bis auf 
2 — 3 Zoll.

3 . S t e h e n d e  G ä n g e .  1— 3 Zoll m ächtige Gänge mit einem bedeutend 
steilen Fallen. E ig e n tü m lic h  ist aber die Ausfüllung d ieser Gange. Sie bestellt 
näm lich aus Quarz, d er jedoch  keine feste hom ogene Masse bildet, sondern es 
zeig t sich, dass die Ausfüllungsmasse aus lau ter scharfkantigen Brocken und 
Trüm m ern besteh t, welche von verschiedener G rösse sind, und an einander 
g ek itte t erscheinen. Das Bindemittel ist theils K ieselerde, theils eine steinm ark
ähnliche Masse, ein w ahrscheinliches Z ersetzungsproduct des Feldspathes. Der 
Zinnstein ist in einzelnen kleinen N estern  eingew acliseu. D aneben charak te risirt 
sie das häufige Vorkommen von Kiesen.

U nter d iese G ruppen lassen sich säm m tiiehe G raupener Z innerzgänge v er
theilen. H err B ergd irecto r A r l t  hatte die Güte, mir das S tre ichen  und Fallen 
d e r vorzüglichsten G änge m itzu theilen ; sie finden sich in nachstehender Tabelle 
eingetragen :

Harne der Gange B e v 1 e r Streichen
Stunde

Vei-
Aicheo

1

a ) Hauptgfange.

Reginer H auptgang .................. 5 28»
2 Siebenschläfer „ .................. 4 23»
3 Budiner „ .................. 3 25»
4 Abendstern „ .................. 7 IS»
5 Nicolaier „ .................. 6 25»
6 Hörlgang a .................. 3 15»
7 W indßnger „ .................. 2 16“
8 Kreuzgänger „ .................. 4 16»
9 QuarzQacIier „ .................. 4 18»

1 0 Luxer „ .................. 12 35»
11 Sterner „ .................. • ♦ • 12 34»
12 Fimmler „ .................. 12 29°

1

b) Gefährtei.

Büchner G e fä h rte i.................. K n ö te l .................. 5 39»
2 Kupferzecher „ .................. 4 41»
3 Morgenstern „ .................. 5 40°
4 Panlhner „ .................. 5 29»
ä Wassergesenke „ .................. 4 33»
6 Slrohzecher „ .................. Steinknochcn . . 6 38»
7 Köüiger „ .................. 5 35»
8 Philipper „ ................. » * ■ • » 6 39»
9 Gabe Gottes „ .................. 7 40"

1

c ) Stehende Gänge. 

Reginer s tehender.................. K n ö te l .................. 6 73«
2 Wendelin „ .................. S 76»
3 Georgenzecher „ .................. 6 79»
4 Weisser „ .................. 5 71°
5 Saiger ............................. 4 73»
6 Allerheiligen „ .................. 5 71»
7 Fimmler n .................. 4 69»



V ergleichen wir nach der vorstehenden Tabelle dai S treichen und Einfallen 
d er Gänge un te r einander, so kommen w ir zu folgenden R esultaten:

Säm m tliche Gänge sind mit Ausnahme der S teinknochner H auptgänge 
M orgeugänge. Von den übrigen  Hauptgängen zeig t die kleinste A bw eichung von 
d e r  N S .-L in ie  der W indfänger m it hora 2 .  d ie  g rösste der A bendsterner mit 
hora 7. Von den G efährtein das Kupferzecher und W assergesenke mit hora 4  
die kleinste, das G nadegottesgefährtel mit hora 7  die g rösste , von den S tehenden 
der S aiger und Fim m ler S tehende mit hora 4  die k le in ste , dCr Reginer und 
G eorgenzecher S tehende mit hora 6 die grösste  Abweichung. Die S teinknochner 
Hauptgänge, w elche alle un ter hora 12 stre ichen , sind softach M ittagsgänge.

In A nbetracht der Fallw inkel zeigt sich, dass dieser bei den H auptgängen 
zw ischen 15« (A bendsterner und H örlgang) und 25° (R egina, Budina und 
N icolai) schwankt. Die H auptgänge des S teinknochens sind auch h ie r verschie
den, da sie einen W inkel von 2 9 °— 35« zeigen, ähnlich den G efahrteln, w elche 
ih ren  kleinsten Einfallswinkel m it 2 9° (P an thner G efährte i), ihren  grössten mit 
41° (K upferzecher) zeigen. Die stehenden G änge fallen, wie ersichtlich, zw i
schen 6 9 °— 79®.

Die H auptgänge und Gefährte! zeigen häufig V erw erfungen, die durch 
Klüfte herbe igefüh rt w erden, und zw ar be träg t dieselbe oft m ehrere K lafter. 
Die Klüfte selbst, deren  M ächtigkeit zw ischen 2 — 3 Zoll, auch bis zu einem Fuss 
und darüber w echselt, erscheinen mit einer bröckeligen, Kaolin oder S teiom ark 
ähnlichen Masse ausgefüllt, die Glimmerschuppen und eine geringe Menge Zinn
erz enthält, aber n icht abbauwürdig erscheint. Es is t dies jedenfalls ein Z er- 
se tzungsproduct des Gneisses und zum T heile  wohl auch ze rs tö rte r  Zinngänge. 
Ausser diesen durchziehen noch eine M enge andere das Revier nach allen Seiten, 
und wurden von den Alten viel für die A nlegung ih rer Baue b en ü tz t, so die 
9stündige und die 14stündige im M ückenberger und K nötler Revier.

T rotzdem , dass nun so viele und im D urchschnitte seh r reichhaltige G änge 
h ier auftreten , ist der B etrieb  doch ganz schwach. W ährend  m einer Anwesen
heit ward im Knötler Reviere nur d er A bendstern; im M ückenberger Reviere der 
Hörlgang, der Kreuzgang, der Quarzflache und das P an thner G efährtei abgebaut. 
Alle anderen Baue in diesen, wie im S teinknochner Reviere, alle mit Ausnahme 
des Hoifnungsbaues '„Neuhoffnung" und des S tockw erkes „P re isse lb e rg ”  waren 
gefristet. Die ganze Belegung bestand in 4 5  Mann.

D iese zu letz t genannten Gänge hatte ich nun die G elegenheit, durch eigene 
Anschauung keunen zu lernen, und sie geben ein ziemlich genaues Bild des all
gem einen C harakters der G raupener Gänge. Es möge h ie r nun eine näherä 
Schilderung derselben Platz finden.

Der Abendsterner Hauptgang.

Die G rube A bendstern liegt im NO. der B ergstadt Graupen in g e ra d e r  nörd
licher R ichtung vom O rte M ariaschein. S ie nimmt von sämmtlichen G rüben den 
tiefsten Horizont ein. D er h ier abgebaute H auptgang A bendstern is t durch einen 
Schacht und einen Stollen angefahren. D er Gang selbst ist e iner der m ächtig
sten und hinsichtlich se iner m ineralischen Vorkommnisse der reichhaltigste . 
F ast alle M ineralien, die au f einzelnen G raupener Gängen gefunden w erden, 
finden sich auf ihm.

D er Gang erschein t durch eine 1— l 1/* Fuss m ächtige Klutj|. deren Aus
füllung, wie oben erw ähnt, aus einer w eichen, bröckelichen, verw itterten  Masse 
besteht, auf 4 — 5 Fuss im Einfallen verw orfen, ohne jedoch unterhalb d e r V er-
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w erfung  seinen Fallwinkel zu ändern. O berhalb der Kluft zeigt nun der Gang alle 
E igenschaften eines sogenannten edlen Ganges. Seine Beschaffenheit ist fol
gende: Das L iegende ist auf 2 — 3 Zoll mit Zinnstein im prägnirt, der eigentliche 
Gang ist zuweilen ganz mit Zinnstein au9gefüllt oder es folgt ihm eine L age 
Steinm ark, welchem w ieder Z innstein e ingelagert ist, dem w ieder Steinm ark 
folgt, w elches gegen  das Hangende absehliesst. Glimmer pflegt kein ausgespro
chener B egleiter des Ganges zu sein, auch d er E isenglanz nicht. Ich habe nun 
an einigen Stellen folgende Gang-Anordnung bem erkt:

U nterhalb der verw erfenden Kluft aber ändert der Gang seinen Charakter 
und wird quarzfiihrend. Die M ächtigkeit des Ganges nimmt zu und dem L iegen
den erschein t nun ein m ilchw eisser, dann und wann w asserhelle Krystalldrusen 
zeigender Quarz aufgelagert, auf welchem der Zinnstein aufliegt, den auch h ier 
Steinm ark zu begleiten pflegt, zuweilen auch ausbleibt und dann folgt Quarz und 
der Gneiss des Hangenden. Das Steinm ark hat eine gelbgrüne F a rb e  und ist eine 
körnige M asse, die in linsenförm igen N estern  uud Putzen dem G ange eingelagert 
ist. Auch der Zinnstein hat m ehr dieses Ansehen bezüglich se iner Lagerung, so 
dass die L insen durch S chnüre mit einander verbunden erscheinen. Noch anders 
konnte ich an einer S telle bem erken , dass m ehrere  Q uarz-, Z innstein- und 
S teinm arkbänder einander folgen, und hier zeigt der G ang eine M ächtigkeit von 
8 Zoll. Die Z innste inschnüre , w elche in d ieser W eise  Vorkommen, müssen 
e rs t auf der Scheidebank ausgeschieden w erden, da sie sehr gering  sind. G egen 
die Sohle der E rzstrasse  erschien der Gang w ieder in einer M ächtigkeit von 
3 Zoll, mit Quarz ausgefüllt und hin und w ieder N ester von Zinnstein. Es ist 
jedoch zu erw arten , dass der Gang in g rö sse re r T iefe seinen edlen C harak ter 
w ieder annehmen w erde, da diese quarzige Ausfüllung jedenfalls nur durch die 
V erw erfung herbeigeführt w urde , indem die Kluft Gelegenheit zur Infiltra
tion bot.

W ie  w ir sehen, hat mit dem Auftreten des Q uarzes auch das Edle des 
Ganges abgenommen und neben dem Zinnstein tre ten  nun auch v ersch ied en e  
Kiese, P yrit, A rsenopyrit und Chalkopyrit auf. Hier w ird  der G ang an M ineral
vorkommnissen ziemlich mannigfach. In den D rusenräum en des Q uarzes finden 
sich sehr schöne Concretionen von Nakrit, B raunspath, F lussspath  und auch 
Apatit. D ieses is t namentlich an der Verwerfungslinie gegen  die Kluft se h r  
schön zu beobachten, und die einzelnen S tufen erinnern  h ier seh r lebhaft an die 
ähnlichen Bildungen von Schlackenwald, und es ist in der Art der A bendsterner 
Gang die einzige reichhaltige F undstä tte  für G raupener Vorkommnisse, deren  
ich unten im Zusam menhange gedenken will.

E in Vorkommen, das auf keinem anderen G ange der G raupener Reviere 
bem erkt w orden ist, ist das von hier wenn auch nur in einzelnen Fällen bem erkte 
Auftreten des Galenits. Bei dem tiefen Horizonte des Ganges dürfte das meine 
oben geäusserte  Annahme hinsichtlich des A uftretens bleiisclier und kiesiger 
Gänge in einepi tieferen Niveau als das der Z inngänge bestätigen, indem der 
hier vorkommende Galenit gew isserm assen der Vorbote davon w äre. W ahr
scheinlich w ird der un ter dem A bendstern getriebene Vitusstollen neue Auf
schlüsse dafür oder dagegen bringen.

H a n g e n d e s , H a n g e n d e s ,
1 " '— 6 '"  S teinm ark, 
6 " '— 1" Zinnstein, 
1 " '— 2 " ' Steinm ark, 
2 '" — 6'" Zinnstein,

j ' " — 6"' Steinm ark,

6 " '— 1" Zinnstein,

2 " — 3'"  im prägnirtes L iegendes.
2" — 3" im prägnirtes L iegendes.
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Der A bendsterner Hauptgai g  hat sich se it se iner Aufnahme im m er als einer 
der edelsten und reichsten G änge bew iesen. W eniger erträg lich  zeig ten  sich die 
ändern in dem selben Revier befindlichen G ru b e n , und sa  is t das ganze grosse 
Knötler Revier in seinen übrigen Bauen gefriste t. Von den übrigen  G ängen 
hatte  ich nur G elegenheit, einzelne Handstücke zu sehen, w elche jedoch  den
selben C harakter zeigen wie die vom A bendstern b e rü h re n d e n  m it g e ringer 
Ausnahme.

Der Hörlgang im Mückenberger Revier.

D ieser Gang, angefahren durch die drei H5rlschächte mit einer gemein* 
samen Seigertoufe von 75°, im N. der B ergstadt Graupen, ist eigentlich der Typus 
der H auptgänge im G raupener Reviere und der edelste und reichste  von allen. 
Die M ächtigkeit des Hörlganges w echselt von 2 — 3 Zoll bis 6 — 8 Zull, die Aus- 
füllungsmasse ist w enig mannigfach, sie besteh t zum eist aus S teinm ark und 
Glimmer, zu welchen sich noch H äm atit, der in schuppiger V arietät als Eisen
glimmer und in einzelnen N estern als E isenglanz au ftritt , gesellt. Flussspath is t 
wie auf allen Zinngängen auch hier B egle iter, doch in seh r geringen Massen. Die 
Anordnung d er G angm asse vom L iegenden zum H angenden is t ähnlich der vom 
A bendstern angegebenen oberhalb der V erw erfung. Das L iegendgestein is t auf 
2 — 3 Zoll mit fein zertheiltem  Zinnstein im prägn irter Gneiss von seh r feinkör
niger hom ogener Mischung, darauf liegt Zinnstein in zusam m enhängender Masse 
oder in Schnüren, welchem tom bakbrauner Glimmer mit Sfeinm ark folgt, das 
von E isenoxydhydrat m ehr oder w eniger braunroth gefärb t ist, welchem  w ieder 
Z innerz aufgelagert ist. D arauf Glimm er oder Steinm ark und das Hangend
gestein ein d ich ter Gneiss ohne Zinngehalt.

Diese Beschaffenheit des Ganges ist von mir am häufigsten beobachtet w or
den, ausserdem  w echselt der Gang auch in se iner Ausfüllung so. dass der Glim
m er ganz ausbleibt und der Gang in seiner ganzen M ächtigkeit mit derbem , com- 
pactenZinnstein ausgefüllt erscheint. Zuweilen lässt sich auch folgende A nord
nung des Ganges bem erken. Auf das L iegende folgt eine dünne L age Steinm ark, 
w elcher Z innsteinkrystalle bis zur G rösse von 1 — 2 Zoll e ingelagert sind, die den 
schönen Vorkommen d ieser A rt von Schlackenwald durchaus nicht nachstehen. 
Ihnen folgen w ieder Zinnstein und Steinm ark gegen das Hangende. Auffällig aber 
w ar mir an solchen grossen K rystallen, die in der eben bezeichneten W eise Vor
kommen, dass sie imm er von lich te re r F arbe erschienen, als es be i dem anderen 
Auftreten zu sein pflegt. W ährend die kleineren K rystalle, w ie die mir von 
Schlackenwald bekannt gew ordenen grossen eine dunkelb raune, fast schw arze 
F arbe haben, erscheinen diese h ier gelbbraun bis rothbraun gefärb t.

Auch d ieser Gang ist durch eine Kluft gestö rt, jedoch nicht bedeutend, und 
es ist nichts auffälliges davon w eiter zu erw ähnen.

Der Kreuzgang und der Quarzflache.

Die beiden Gänge w erden auf der G rube gleichen Namens abgebaut, an
gefahren  w ird  dieselbe durch  den 32  Klafter T eufe habenden »drei M ichler“ 
S chacht, südlich der G rube Hörl im Dorfe O bergraupen. Sie sina dem  eben e r 
wähnten H örlgange ganz ähnlich, man könnte sagen gleich. Auch hier tr i t t  Glim
mer von b rauner F arbe . Hämatit, S 'e inm ark  bald röthlieli, bald gelb , bald grün 
gefärb t und manchmal elwas F lussspath  als die den Z innstein begleitenden 
Gangausfüllungsmassen auf. Die M ächtigkeit erscheint jedoch  durchgehends

2 2 *
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geringer, etwa 2 — 3 Zoll, und die Reichhaltigkeit an Zinnstein ist bei weitem nicht 
so bedeutend, wie bei oben erw ähntem  Gange. Auch die Anordnung des Ganges 
blieb überall dem norm alen Typus gleich. N euerlich erschein t jedoch der Quarz- 
flache-H auptgang  durch eine Q uerkluft bedeutend  gestö rt, in dem die V erw er
fung 2 — 3 K lafter betragen  dürfte. D er G ang hat auch h ier bis an die V erw er
fung einen coostanten Adel behalten, wie dies bei ähnlichen Fällen auch au f an
deren  Gängen zu bem erken ist, ja  neuere Anbrüche zeigten eine seltene Schön
heit, wie sie nur von edlen S tellen desH örlganges bekannt ist. Es steht zu erw ar
ten, dass nach erfo lg ter A usrichtung desselben 4er A<del n icht gem indert sein 
dürfte .

Das Panthner Gefährtei.

D er einzige in Abbau befindliche Gang d ieser Art, das Panthner Gefährtel 
im M ückenberger Reviere auf d e r  G rube K reuzgang, hat sich b isher immer sehr 
erg ieb ig  gezeig t. E s ist dies ein un ter einem W inkel von 29  K laftern einfallen
der Gang mit einer von '/g — 1 Zoll w echselnden M ächtigkeit. Die Ausfüllung 
bes teh t aus langen flachen L insen, von dichtem  Zinnstein, die durch Schnüre 
Zusammenhängen, w elche le tz te re  in S teinm ark e ingelagert sind. Auch hier 
lässt das L iegende eine Im prägnation m it Zinnstein bis zu 2 Zoll wahrnehm en. 
G erade vor Ort, w ie man sagte gegen eine Kluft hin, trüm m erte sich der Gang in 
zahlreiche feine Adern a u s , w elche mit S teinm ark von ro th er Färbung  (d u rch  
Eisenoxyd g efä rb t)  gefüllt w aren , und den Zinnstein in seh r feinen Schnürchen 
eingebette t enthielten. A usser ein w enig Glimmer habe ich von dort keine ande
ren  M ineralien als B egleiter des E rzes kennen gelernt.

Die sämmtlichen G ruben des M ückenberger Reviers w erden durch die bei
den Stollen den oberen Antoni-, sowie den tiefen Antonistollen entw ässert. L etz
te re r  d ient zugleich als Förderstollen, und steh t durch den 32  K lafter T eufe hal
tenden S turzschacht mit den M ückenberger Gruben in V erbindung. Bei einem zu 
hoffenden s tä rkeren  B etrieb  des Bergbaues beabsichtigt man jed o ch , den Stollen 
mit dem 1 6 4  K lafter habenden Göppelscliacbt am M ückenberge durchschlägig  
zu m achen, und die H auptforderung auf diese beiden Objecte zu verlegen. Die 
Baue sind, so w eit sie von den älteren  herrühren, alle sehr eng, niedrig und unbe
quem. Die S chächte zum grössten  T heile etwas geschleppt und bei ih re r  Enge 
an einzelnen S tellen ziemlich beschw erlich zum Fahren . Sämmtliche Baue stehen 
zum eist im G anzen und machen keine bedeutende Zim m erung nothw endig. Ebenso 
sind die G ruben sehr trocken, und die beiden Stollen reichen  zur W asserhaltung 
ausreichend hin.

Der Luxer Gang im Steinknochen-Revier.

Ganz andere V erhältnisse, als die eben von den Knötler und M ückenberger 
Gängen geschilderten  s ind , zeigen sich im Steinknochen-R eviere N W . von Grau
pen. IW ie schon früher bem erk t und wie aus d e r Tabelle ersichtlich , unterschei
den sich die h ier vorkommenden G änge sowohl durch ihr S treichen (H . 1 2 ) als 
auch durch ilirqp Einfallsw inkel (2 9 — 35 G ra d ) , so dass sie sich in d ieser Be
ziehung sehr den G efährtein nahe stellen w ürden, und man sie, wollte man den 
Fallw inkel als Charakter der letzteren  annehm en, unbedingt zu diesen stellen 
m üsste. Allein ihre besondere M ächtigkeit zeichnet sie vor diesen aus, und sie 
w erden  so als H auptgänge b ez e ich n e t, zumal sie ja  auch nach dem S tre i
chen ein ganz eigenes System  von Gängen bilden. Eine m angelhafte W asserhai-
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tung, so w ie ein seh r festes G anggestein erschw eren die Arbeit bedeutend uud 
cs besteh t derzeit im ganzen Reviere nur ein Huffnungsbau auf der G rube „N eu
hoffnung“ . Es w ar m ir so nicht möglich, einen Gang an O rt und S telle kennen zu 
lernen , doch hatte  ich Gelegenheit theils aus aufgefundenen G angstücken auf 
den Halden, so wie durch M ittheilungen do rt beschäftigt gew esener Bergleute 
eine klare Anschauung von der Beschaffenheit der dortigen  G änge, speciell des 
L uxer H auptganges zu erhalten.

D ieser e rschein t nun verschieden von den bisher beschriebenen als ein sehr 
m ächtiger Q uarzgang und erin n ert lebhaft an die ähnlicheu Gänge im benach
barten  Zinnwald. Die M ächtigkeit schein t bis 1, ja  bis 2 Fuss zu ste igen. D er 
Zinnstein e rschein t h ie r in Schnüren und N estern dem Quarz aufgelagert. Als 
Nebenvorkom mnisse fand ich h ier F lussspath, N akrit, Hämatit, Pyrit undChalbo- 
pyrit- Auch g rossb lä ttriger, w eisser Glimm er, den Zinnwalder Vorkommen ähn-? 
lieh, findet sich hier. Das in den anderen beiden  R evieren so allgemein als Be
g le ite r der G änge auftretende Steinm ark fand ich jedoch w eder auf Handstucken 
von diesem noch von anderen  G ängen des S teinknocliens und scheint dies so 
fast gänzlich zu fehlen.

E inzelne Halden, deren  Züge besonders in diesem Reviere bekunden, wie 
viel h ier schon seit Jah rhunderten  abgebaut w urde, da stellenw eise Schacht an 
S chacht abgeteuft erschein t, zeigen in den da vorfindlichen Handstücken den 
Charakter der Ausfüllungsmasse rec h t deutlich. W eisse eckige Q uarzbrocken 
sind durch ein quarz iges oder steinm arkähnliches Bindem ittel verkittet. S ie ha
ben das Zinnerz in einzelnen kleinen Partien aufgew achsen und zeigen in den 
unregelm ässigen Höhlungen viel Kies und Flussspath.

U eberhaupt scheint in diesem Reviere ein m ächtiger Kiesgang aufzusetzen, 
der se iner Zeit durch den tiefen K önigskerzner oder alten Derbholzstollen auf
geschlossen w a r , und auch abgebaut w urde. Im sogenannten G runde oberhalb 
G raupen (N N W .) zeugen noch ziemlich bedeutende H aldenreste, wie die Be
nennung des O rtes se lbst für das einstige Bestehen einer A lau n -o d e r Vitriol— 
hütte, wo die vom oben erw ähnten  Gange gewonnenen K iese verhü tte t wurden. 
Eine Untersuchung dieses ausgebrannten  H aldenschuttes, ob e r  vielleicht zum 
Zupochen verw endbar sei, ergab  zw ar einen geringen  Zinngehalt, d e r  aber kei
nesw egs die Arbeit lohnen w ürde.

Auf einer d ieser Halden fand ich ein m ächtiges G angstiick, das offenbar von 
dem erw ähnten Gange h errüh rt. E s bestand aus dichtem w eissen Quarz und hat 
P yrit in ziem lich  bedeutenden N estern  eingelagert. An diesen S tellen zeig te der 
Quarz eine e ig e n tü m lic h e  C orrosion; den Pyrit um gaben und bedeckten zum 
T heil dünne Quarzlamellen, die auf ihren  schmalen Kanten aufrecht standen und 
ein unregehnässiges zelliges N etzw erk b ild e te n , in dem sich Spuren eines ge l
ben, erd igen Minerals erhalten  hatten . D iese E rscheinung rührt jedenfalls von 
einer Zersetzung des Schwefelm etall9 und F lussspathes her, dessen Auftreten 
mit dem des Quarzes sehr innig zusam m enhängt, da er nur au f L etzterem  in 
g rösseren  Partien um Graupen vorkommt.

Beate alter Baue.

Ich habe in  dem V orhergehenden  die Anschauungen m itgetheilt, w elche ich 
von d er Beschaffenheit der G raupener E rzgänge im Gneiss erhalten  habe. E r 
w ähnung muss ich h ier noch thun von einigen Resten a lter Baue, die nun gänz
lich aufgelassen sind, allein im m erhin einiges In teresse haben.
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Schlägt man, um auf die G rube A bendstern zu gelangen, von G raupen aus 
den W eg  W . am Fusse des G ebirges eia, so gelang t man oberhalb des Ortes 
M ariaschein in ein T erra in , das hoch m it G neissschutt bedeckt ist, und sich von 
den letzten  Häusern des obengenannten O rtes zwischen dem „W ein b erg e“ und 
dem „C alvarienberge“ in der Richtung des Abendsternstollens hinzieht, dann aber 
plötzlich aufhört. Man kann in diesem Schuttlande, das nur in d er Mitte von 
einem Bach durchschnitten ist, der sein W asser den A bendsterner S tollenw ässern 
verdankt, ein System  von Hügeln beobachten die von M ariaschein gegen  das 
G ebirge vorschreiten , einer dem anderen  folgen, ganz in der W eise wie man das 
bei Seifenw erken findet. Es scheint nun auch, dass diese H ügelreihen Ü ber
reste  eines h ie r bestandenen Seifenw erkes seien, denn in der T hat linden sich 
je tz t noch unter dem S chutte Stücke, w elche Zinnstein führen. Die in den Hü
geln bem erkbaren Aufscliüttungslinien lassen sie als ein künstliches Gebilde e r- 
kennen, so dass die Annahme, als sei dies eine A brutschung vom G ebirge, nicht 
statthaben kann. E ine andere E rklärung, als stammten sie von 'dea G rundgrabun
gen , die d er M ariascheiner Kirchenbau nöthig machte, w iderlegt sich dadurch, 
dass die K irche schon au f dem T errain  steht, welches in den Bereich des P lä
ners gehört. Es ist also obige Annahme am geeignetsten , und in  der T hat w ür
den auch historische Daten dafür sprechen  *), dass der Beginn des G raupener 
Bergbaues ein Seifenw erk war, dessen U eberbleibsel wohl das beschriebene 
Schuttland ist.

Ein w eiteres U eberbleibsel eines seh r alten Baues ist der M alerpingenzug d er 
„G rossgeschreistehende“ . W enn man vom A bendsternstollen in w estlicher Rich
tung  gegen  die oberen Gruben des Knötler Reviers „W endelin“ und „Jo h an n es“ 
geb t, kömmt man zu einem gew altigen, 300  K lafter langen P ingenzuge eines 
s te h en d e n , vom T age abgebauten G anges, der in einer M ächtigkeit von 
1— 1*/, Fuss in hora 6 ungefähr streich t. Dies ist der sogenannte M alerpingenzug 
oder G rossgeschreistehende. Einzelne Firstentrüm m er haben sich noch erha l
ten, und es konnte von einem derselben eine P robe der abgebauten Gangm asse 
genommen w erden. Es zeig te sich diese als eine w eiche steium arkähnliche Masse 
mit feinen Glimm erblättcben, die den Zinnstein in seh r feinen Partien führte . 
Die Masse hatte, w ahrscheinlich durch di>* Einflüsse d e r A tm osphärilien, eine 
gelbbraune Färbung. Eine mechanische Prüfung auf den Zinngehalt (e in e  S iche
rung  im T roge) zeig te diesen ziemlich bedeutend, so dass der A bbau, der bei 
den weichen Gangmassen keine grossen  Schw ierigkeiten geboten haben kann, 
an d ieser S telle ziemlich erg ieb ig  gew esen zu sein scheint. Es is t jedoch  der 
G rossgeschreistehende nach seiner Ausfüllung wie nach seinen anderen E igen
schaften wohl keinesw egs ein Gang, sondern wohl eine Kluft, deren  Ausfüllungs
masse reich genug an E rz war, um den Abbau zu lohnen; und ist in der Art die 
einzige in den G raupener B ergrev iert n.

Im M ückenberger Reviere zeig t die grosse Pinge in d er unm ittelbaren 
Nähe der Restauration auf dem MückenthQrmchen von einem einst h ier b e tr ie 
benen Stockw erksbau im Gneiss. Chalkopyrit zum Theil in erdigen Malachit 
verw andelt erschein t ziemlich häufig als B egleiter des im feinkörnigen Gneiss 
eingelagerten Zinnsteins. Der Bau ist schon sehr lange ganz verlassen, bei einem 
stärkeren  B etriebe des G raupener Bergbaues dürfte auch dieser Bau die Auf

*) Ich verweise hier auf Dr. H. H a l l w i c h ’s Schrift: „Die Herrschaft Türmitz, Prag 1863, 
sowie auf die zu erwartende „Geschichte der Bergstadt Graupen,“ zu welcher der 
geehrte Autor während meiner Anwesenheit iiusserst interessante LMen sammelte, die 
namentlich auf die Entstehung des dortigen Bergbaues weisen.
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nähme w ieder lohnen, und zwar, wenn die im benachbarten  A ltenberg  angew en
dete Abbauart, das,sogenannte „N achsiclibrechen“ gehandliabt w ird, befried i
gende Ausbeute liefern.

Alle Baue, die jenseits  des MQckenthllrmcliens sonst bestanden haben, wie 
zu V oitsdorf und Muglitz, sind längst schon verbrochen und aufgelassen, und die 
bis in den letzten Sommer betriebene A ufbereitungsstätte „das Scbützener Poch
w erk “ zu Müglitz, w elches die auf der G raupener S eite gew onnenen E rze  mit 
verarbeitete, is t nun auch seinem  Zwecke nicht m ehr en tsprechend aufgelassen 
worden. Auf sächsischer S eite  is t zu F ürstenau  N W . G raupen ein Zinnbau in 
neuester Zeit aufgenommen w orden; w ahrscheinlich ist, dass die Gängen die 
dort angefahrea w urden, m it den G raupenern  im Zusam m enhange stehen, es 
w ar mir jedoch  nicht möglich, etwas N äheres darüber zu erfahren.

Mineralvorkommnisse von Graupen.
W ie aus dem V orstehenden erhellt, sind die E rzgänge von Graupen in 

ihren Yorkommnissfen w enig m annigfaltig. Ich lasse nun h ier die m ir von den 
G raupener Gängen bekannt gew ordenen M ineralien folgen.

1. Calcit. Ein auf den G raupener Gängen w ahrhaft seltenes, fast noch nie 
beobachtetes Vorkommen. Ich fand ein Handstflck auf der Halde der G rube N eu
hoffnung im S teinknochener Reviere. Kleine flache, d icht aneinander gescho
bene Rhom bo£der von w eisser F arbe.

2. Braunspatb. Ein ziemlich häufiger B egleiter von quarzigen G ängen, rec h t 
schön auf dem A bendstern.

3. F lussspath. Von allen Gängen bekannt, g rün , lavendelblau, lic h t-b is  dun
kelblau. Auf dem H örlgang kommen schöne farblose Krystalle mit dunkelblauem 
K erne vor.

4 . Apatit. Lauchgrüne V arie tä t, selten vom Abendstern. Die Krystallform  
die gew öhnliche: o o  P, 0  P  und o o  P, P, 0  P-

5 . N akrit t r i t t  in schuppigen w eissen, perlm utterg länzenden , oft blum en- 
koh'ähnlichen A ggregaten , oder auch in zerstreu ten  P artien  auf den Q uarzen des 
A bendsterner und Luxer G anges auf.

6. Glimmer (M uscovit) tom hakbraun und licht seh r häufig.
7. Quarz, gewöhnlich in langen Prism en m it seh r kurzer Pyram ide auskry- 

stallisirt, weiss oder wasserhell.
8 . M alachit, erd ige  Form vom alten S ilberstollen und Z innsteingängen, 

eine secundäre Bildung aus Chalkopyrit. Im M ückenberger und S teinknochener 
R ev iere , auch als Ausfüllung von Spalten im Ganggestein.

9 . Zinnstein. In den bekannten Z w illingsform en, von den B ergleuten 
„ Z w itte r“ genannt. Die K rystalle sind gew öhnlich klein, D urchm esser gew öhn
lich 3 — 5 Linien, zuweilen auch derb.

10. W olfram . D ieses sonst die Z inngänge überall begleitende Mineral feh lt 
beinahe gänzlich. Ich fand es nur auf einer Halde im S teinknochener R ev iere  in 
einer kleinen eingesprengten  P artie , und ebenso in der M ückenberger S tock- 
w erkspinge.

11. Rotheisenstein, sowohl als E isenglim m er als auch als E isenglanz auf 
den M ückenberger G ängen gew öhnlich.

12. W ism uth,1 hie und da au f stehenden Gängen, nam entlich nahe d e r  
P o rp h y rg ren ze , auch au f dem G eorgenzecher S tehenden und vom Panthne r  
Gefährtei. Das ge linge  Vorkommen m acht es nicht abbauw ürdig.

13. Bleiglanz vom A bendstern -H aup tgang . Auch auf dem G eorgenzecher 
S tehenden soll e r  Vorkommen.
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14. Molybdänglanz. N icht so selten auf Knötler G efahrtein . Auch der 
A bendstern ze ig t zuweilen einzelne Vorkommen, aber im m erhin selten.

15. K upferschw ärze. E ine schw arze, derbe Masse mit Chalkopyrit vom 
alten Silberstollen.

16. Pyrit. E in s te te r  B eg le iter der stehenden  Gänge, n icht häufig au f än
deret) G ängen, dann aber den Adel des E rz es  seh r bee in träch tigend . B ildet öfter 
eigene Gänge.

17. Chalkopyrit. Von den Halden am alten S ilbersto llen , von d er S tock- 
w erkspinge und dem P orphyr bei S t. W olfgang, wo e r  frü h e r abgebau t w ürde. 
W enig  sonst auf Knötler und M ückenberger Gängen.

18. A rsenopyrit. Häufig au f den Gängen. B ildet w ie d e r  P y rit zuweilen 
eigene Gänge.

3. Z i n n e r z l a g e r s t ä t t e n  i m P o r p h y r  a m P r e i s s e l s b e r g .

W enn man von Graupen aus die nach V oitsdorf führende S trasse  verfolgt, g e 
w ahrt man, sobald man die S t. W olfgangscapelle e rre ich t hat, links d e r  S trasse 
eine Reihe H aldenzüge, deren  G estein n icht wie bei den un teren  des S tein
knochens aus G neiss, sondern aus Porphyr besteh t. Es ist dieses h ier an den 
östlichsten G renzen der beiden G ebirgsarten  und der P orphyr erschein t h ie r in 
folgender F o rm : Aus der hom ogenen dunkelgrünen bis hellgrünen G rundm asse 
tr i t t  der Quarz nu r w enig hervor und nur hie und da lassen sich rauchgraue 
K örner dieses G em engtheils wahrnehmen. Feldspath  scheint gar n icht au sg e
schieden. Der Z innstein ist diesem P orphyr in kleinen Partien  e in g e la g ert und 
die zahlreichen K lüfte, die das Gestein durchziehen , zeigen R otheisenstein , 
K upferkies und erdigen M alachit. Die von h ie r stammenden Porphyre w erden als 
ein  gee ignetes M aterial zum Zupochen verw endet ‘) ,  doch lassen sich h ie r w ei
te r  keine Beobachtungen machen.

Das Einzige, was bis je tz t festgestellt ist, ist, dass nur stellende Gjinge in 
den P orphyr übersetzen, allein diese sind w enig gekannt. U nter viel in teressan
te ren  V erhältnissen lässt sich das Auftreten des Z innsteins im P o rp h y rs to c k  am 
P re isse lsberg  beobachten.

F olg t man von der St. W olfgangscapelle aus dem W ege, w elcher links der 
S trasse  auf dem  Kamm des G ebirges hinläuft, bis zum M ückenberger F ö rs te r
hause und w endet sinh dann südöstlich gegen den W ald herab , so kommt man 
auf einen alten, verfallenen S tockw erksbau, eine gew altige P inge, die seit länger 
als hu n d ert Jah ren  n icht m ehr befahren w ird. E s ist dies das besagte P re isse l- 
b e rg e r  S tockw erk.

D er U m stand, dass im verflossenen Som m er die W asserk raft für die Auf
bere itung  nicht ausre ich te, und die Benützung des Dampfes nö thig  m achte, hatte  
auch zur Folge, dass man, um reichliches Material zur Speisung des D am pfpoch
w erkes zu haben, da die Z innerze von den G ruben allein nicht ausre ich ten , den 
zinnsteinführenden P orphyren eine grössere  Aufm erksam keit schenkte, und so 
ward das Pi-eisselberger S tockw erk im Tagebau w ieder aufgenommen.

D er Porphyrstock  ist nun an einer 2 0 — 25 Fuss hohen W and aufgeschlos
sen und zeigt folgende A nordnung:

1. U nter dem Abraum ein Porphyr m it blassröth licher G rundm asse, seh r 
feinen, m ilchweissen Q uarzkörnern, vielem fleischrothen O rthoklas, der jedoch 
keine geschlossenen Krystalle bildet, und w enig dunklem Glimmer.

*) iS  Fuhrep Stein ä i i  Kub. Fuss geben etwa i  — l y g Centner Zinnsteinschlich.
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2. D aru n te r eine graue Masse von greisenähnlichem  A ussehen, seh r fein
körnigen, dunkl  en Glimmer und Quarz zeigend, und von d e r  ersten  V arietät 
öfter gangartig  durchsetzt.

D iese beiden überlagern  nur den eigentlichen zinnsteinführenden Porphyr, 
den sie  in G ängen durchsetzen und sich so m it dem darunter liegenden Syenit
porphyr zusam m engehörig zeigen. Es folgt näm lich:

3. Felsitporphyr von dunkelgrüner Grundm asse, rauchgrauen, öfter ziemlich 
grossen Q uarzkörnern und w enig F eldspath . Dabei lässt sich ausgeschiedener 
Glimmer bem erken, wie auch G n e i s s b r o c k e n ,  ganz analog m it dem  zinnfüh
renden G estein d e r Gänge des benachbarten  T erra in s , sich vorfinden.

4. Endlich d arun te r deutlich ausgesprochener Syenitporphyr. Die g raue  
G rundm asse fuhrt w enige Q uarzkörner und g rosse fleischrothe O rthoklas- 
krystalle, so dass das G estein a h  S yen itpo rphy r des A ltenberger Zuges nicht 
zu verkennen ist.

Die O rthoklaskrystalle von h ier lassen häufig eine M etam orphosirung beob
achten. D ieselbe beginnt n icht in d er Mitte des K rystalls, wie sonst häufig beob
ach te t w ird, sondern lateral. E inzelne K rystalle ganz, andere  zum Theil erschei
nen in eine g rüne, ta lkartige Masse um gewandelt, w elche sich be i n äh e re r U n
tersuchung als ein S teinm ark erg ab , dessen  chem ische Zusam m ensetzung fol
gende i s t :

K iese lsäu re .....................................=  46*76
T honerde mit etwas Eisenoxyd =  35 36 
W a s s e r , .....................................=  18-21

100-33

Es w ürde demnach der chem ischen F o rm el: 2 A120 S, 3 S i O * H O  ent
sp rechen , w elche auch N a u m a n n  *) für das Steinm ark angibt, und der nach 
K I a p r o t h  dort angegebenen Zusam m ensetzung seh r nahe stehen. Die grüne F är
bung rüh rt unbedingt von dem selben E isengehalte h er, w elcher die O rthoklas
krystalle so schön fleischroth färbt. Eine analoge E rscheinung erw ähnt B i s c h o f  
in seinem  „ Handbuch d e r  chem ischen und physikalischen G eologie" II. Band,
2 . A btheil., p. 3 0 4  ff., von Johanngeorgenstad t und A ltenberg. Seinem äusseren 
Habitus nach is t das h ie r  bem erkte S teinm ark auch manchem von den Gängen 
ganz ähnlich oder eigentlich gleich, doch hatte ich n icht Zeit, le tz teres wie 
jenes auf chem ischem  W eg e  zu prüfen.

W e d er d e r dichte fleischrothe, noch der untere grosskrystallin ische Syenit- 
porpliyr zeig t eine S pur von Zinnstein. Sein A uftreten ist ledig lich  auf den 
F elsitpo rphyr beschränkt und ers t e in  w eiteres F o rtsch reiten  gegen die T iefe 
wird Aufschluss geben , ob sich die oben wahrnehm baren Lagen von zinnstein
führendem  P orphyr w iederholen, w oran ich jedoch nach allem, was ich gesehen 
habe, zweifle, und w esshalb auch wohl der Bau seiner Zeit m ag liegen geblieben 
sein.

W as nun das A uftreten des Zinnsteins h ier anbelangt, so ist es ein seh r 
eigenthüm liches. Das E rz erschein t keinesw egs dem Porphyr als accessorischer 
Gem engtheil beigem ischt, sondern es tr itt , beg leitet von denselben M ineralien,

^V erg leiche N a i i m a n n ’s Elemente der Mineralogie, B. Aufl., 1859, pag. 284. Nach 
K l a p r o t h  wäre dort die Zusammensetzung des Stciomarkes: 14 Wasser, 45-25 Kie
selsäure, 36 5 Thonerde, 2 5 Eisenoxyd.

E. h . ; e « lo g i io h e  R e ich iim lilt .  14. Bant]. 1 1 6 1  II, Heft. 23
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die es auf den Hauptgängen begleiten, in kleinen N estern , S chnüren  und Putzen 
auf, ja  sogar in gangartigen , jedoch höchstens eine Linie starken A usscheidun
gen. K einesw egs aber is t die Einlagerung eine regelm ässige und es w irft auf die 
E ntstehung der Vorkommnisse ein scharfes L icht, wenn man diese chaotisch 
durch einander gew orfenen Massen sieht, die n icht w eit davon auf regelm ässigen 
G ängen erscheinen.

Die N ester sind gewöhnlich mit einem feinkörnigen, w eissen Quarz ausge- 
fttllt, dem die Z innsteinkrystalle e ingelagert sind, und zw ar ziemlich häutig  vnn 
F lussspath , S teinm ark und Glimmer, nie aber von Kiesen beg le ite t. Dsibei aber 
sondern sich oft solche Quarzm assen ab, ohne Zinnstein zu führen, und in ihnen 
erschein t dann ein N est von dunklem, k leinblättrigem  Glimmer. Aber auch für 
sich allein bildet derse lbe  ganze P artien , und ist der dunklen V arietät, w elche 
ein Gem engtheil des grauen Gneisses bildet, ungem ein ähnlich.

Ausser d iesen N estern erschein t nun auch der Zinnstein au f Klüften, und 
zw ar h ie r wie au f den G neissgängen von S teinm ark begleitet. Eis ist dieses 
jedoch  keinesw egs grün gefä rb t, wie die oben erw ähnte E rscheinung, sondern 
weiss oder gelblich, aber jedenfalls auch nichts anders als das Zersetzungsproduct 
d e r  feldspathigen M asse. Auch das Eisen beg le ite t den Zinnstein, hier jedoch  in 
ein braunes H ydrat um gew andelt; andere M ineralien als die angeführten  w urden 
nicht bem erkt.

D er Zinnstein seihst erscheint gewöhnlich in nicht besonders grossen K ry- 
stallen, sie sind den Vorkommnissen d er quarzigen Gänge, sowohl der S te in - 
knochener als der stehenden seh r analog, die grössten  m ir von da bekannt 
gew ordenen hatten  etwa einen D urchm esser von sechs L inien, sie stammen aus 
einem Porpbyrblock, d e r  sich  unterhalb d er P re isse lberger S tockw erkspinge 
gefunden hatte, gew isserm assen der Fund, in Folge dessen das S tockw erk w ie
d er aufgenommen w urde, das aber den gem achten Hoffnungen nicht wohl en t
sp rach , da die A ufbereitung viele Schw ierigkeiten  m achte und dann eine geringe 
Ausbeute gab ') .

Feber die Cfenesis and die Altersfolge der Zinnerzl&ger von Graupen.

J o k e l y  I. c. 8 6 2  m ein t, eine relative A ltersbestim m ung der Gänge liesse 
sich n icht gut geben, eben so enthält er sich eines U rtheils über ihre G enesis. 
Nach allem, w as ich dort gesehen  habe und in den vorliegenden Blättern m it
theilte, glaube ich nun mit e in iger Bestim m theit F o lgendes für die Altersfolgen 
der G änge annehm en zu dürfen.

1. A elteste Gänge —  die H auptgänge und G efährtei in dem M ückenberger 
und K nötler Reviere.

2 . Jü n g ere  Gänge —  die Gänge des S teinknochener Reviers.
3 . Die Porphyrstockw erksbildung.
4. Jüngste Bildung — die stehenden Gänge.

*) Nach einer brieflichen Mittheilung des Herrn Bergdirectors Ar l t  gehen 11—12 Centner 
geschiedene Stockwerksmasse 2*/z Centner Zinnsteinschlich gleich 11/s Centner feines 
Zinn; ungeschiedene Masse aber nur Centner. Bergdirector A rl t jedoch bemerkt, 
dass diese Pochprobe nicht massgebend sei wegen der mangelhaften Hinrichtung des 
Pochwerkes , dass das Ausbringen vielmehr bei einer ordentlichen Aufbereitung 
3—3'/j Centner betragen müsse.
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a) Bildung der Hauptgänge and Gef&hrtel.
Rufen w ir uns noch einmal das früher von diesen G ängen G esagte in*s Ge- 

dächtniss zurück: Ihr flacher Fall, ih re  Einförm igkeit, der Mangel an Kiesen, 
die V erw erfungen, die sie so oft s tö re n , dabei ih r Reichthum  an Z innerz; so 
haben wir darin lauter Momente, die fiir die Annahme einerseits sprechen , dass 
sie die ältesten G änge sind, anderseits ab e r ih re n icht n ep tu n isch e , sondern 
plutonische G enesis deutlich darlegen.

Ich se tze die Bildung d ieser Gänge gleich nach dem A uftreten des G neisses, 
und sie erscheinen m ir durch Sublim ation gebildet.

Gs ist eine bekannte T hatsache in der Chemie, dass Zinn in der W eissglüh
h itze  verdam pft und in d er Rothgliihhitze den W asserdam pf zersetz t und sich  in 
Zinnoxyd umwandelt. D iese E rfahrung  muss nun auch h ier Geltung finden. Die 
in der T iefe w eissglühende M aterie, das Metall ward verdam pft, em porgerissen  
und hatte auf dem W ege Zeit, sich in Oxyd umzuwandeln, als w elches es in den 
G ängen sublimirte, ja  auch bis zu e in er gew issen T iefe in das noch heisse G e
stein der G angw ände e indrang , wo es noch im L iegenden erhalten  ist. G leich
ze itig  mit den Zinndäm pfen w urden auch die Massen von Glimmer und E isen
glanz, w elche die Gänge mit ausfilllen, mit em porgerissen, und die d er Gang
bildung Raum gebende Spalte ward nun von diesen M aterialien m ehr oder 
w en iger d icht vollgestopft. Die andere dichte Gangmasse, das S teinm ark nam ent
lich, müssen w ir auch h ie r als eine Umsetzung des H angendgesteins ansehen. 
D ieses erschein t nun in die noch vorhandenen hohlen Räume des Ganges auf 
nassem W ege eingeführt und füllt d ieselben gänzlich an, indem es nur w enige 
Lücken lässt, um Infiltrationen von Quarz und Flussspath etc. Raum zu geben. 
Zugleich mit der Z ersetzung  des Hangenden und mit der Infiltration des S tein- 
murkes is t auch das Hangende um seinen Zinngehalt gekom men, d e r  in Lateral- 
Secretion  auf den Gang zurückgeführt w urde *).

F ü r  diese Annahme scheint nun auch zu sprechen, dass die dem S tein 
m ark der Gänge sehr ähnliche Ausfüllungsmasse der Klüfte auch gewöhnlich 
etw as Zinnstein führt, und zw ar diesen in seh r feiner Zertheilung, so dass e r  sich 
nur auf chemische oder aber auf m echanische W eise , durch S icherung im T roge, 
nachw eisen lässt.

In  w ie ferne der Eisenglanz und Glimm er für plutonische Bildung spricht, 
brauche ich kaum zu erw ähnen, da es ja  allbekannt ist, dass die beiden Mine
ralien —  namentlich das e r s te re —  ein häufiges Vorkommen auf noch thätigen  Vul- 
canen is t ,  ja  einzelne Vorkommen von Graupen zeigen mit dem sublim irten 
Eisenglanz des Monte Somma eine m erkw ürdige Aehnlichkeit.

Ziehen wir nun ferner in B etracht, dass diese Gänge häufig mit V erw er
fungen zu thun haben, die mit dem A uftreten des naheliegenden Porphyr in 
V erbindung geb rach t w erden m üssen, und w eiter, dass eine g rö ssere  Q uaiz- 
m asse nur da anzutreffen ist, wo ihm durch eine Kluft, eine V erw erfung, Möglich
keit zur Infiltration gegeben w urde: so w ird dies alles für die von m ir au sg e
sprochene Ansicht Argument se in , dass die Bildung des Z innerzes auf p lu to - 
nischem W eg e  vor sich gegangen  ist, dass aber auch die H auptgänge und G e- 
fährtel es sind, au f w elchen allein das Z innerz in se iner ältesten  und prim itiven 
L agerung  vorkommt.

D iese Behauptung jedoch kann nur für die berüh rten  G änge des M ücken
b e rg e r  und Knötler Revieres aufrecht erhalten  w erden . E tw as anderes ist es mit

1) Vergleiche B r e i t h a u p t  Paragenesis, pag. 144.
2 3 *
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den quarzigen  G ängen, und zw ar m it d e n  H a u p t g ä n g e n  d e s  S t e i n k n o -  
c h e n e r  R e v i e r e s .  Sind sie in ihrem  System  des S tre ichens und Fallens 
schon verschieden, so sind sie es auch in ih rer G angart, und machen auch eine 
andere E rk lärung  ih rer Bildung nöthig. S ie sind quarziger N atur, zeigen Kiese 
und Fluorcalcium  in w eit g rösseren  Mengen, w ährend die fcldspathige G angaus- 
fd llung ganz zurück tritt.

F ü r die ursprüngliche E inführung des Z innsteines g ilt dasselbe, wie oben 
erw ähnt, es scheint aber, dass die weiten, unter einem grösseren  W inkel e ia— 
fallenden Gänge eine w eniger günstige O ertlichkeit für den Absatz der Z inn- 
däm pfe w aren, so dass sie die Hohlräume nicht in d e r W eise ausfüllten, wie es 
auf den fluchen und engen G ängen der Fall war, daher h ier eine spä tere  Infil
tration  des Quarzes s ta tlh a tte , bei w elcher G elegenheit stellenweise das Erz 
von den Gangwänden abgelöst, und mit in die neue Ausfüllung gebracht w urde. 
D aher e rk lä rt sich dieses wechselnde schnüren- und puU enhafte des Zinnsteines 
au f diesen G ängen , daher auch kommt es, dass der Reichthum d ieser Gänge dem 
oben bem erkten bedeutend nachsteht.

Dem nahen P orphyr müssen w ir auch hier E inw irkungen zuschreiben, die 
sich an einzelnen O rten bem erken lassen, doch dürfte  dieses für die h ier bespro
chenen Gänge noch w eniger zu erw ähnen sein, als für die stehenden Gänge. Ich 
meine auch do rt ein Argum ent zu finden für die Annahme, dass auch die quar
zigen Hauptzüge des S teinknochener Revieres vor der Eruption des Porphyres 
vorhanden gew esen sein mögen.

b) Das Porphyrstockwerk des Prelsselberges.
Die Bildung des P re isse lberger S tockw erkes hängt innig init d er Eruption 

zusammen, welche den Felsitporphyr zu T age brachte. W enn wir die den Zinn- 
steiri im Porphyr begleitenden M ineralien, die ich eben nannte, bem erken und 
in B etracht z iehen , dass dort der Zinnstein in unregelm ässigen N estern  von 
denselben Vorkommnissen wie auf den Hauptgängen beg leite t ist, zugleich aber 
w ie diese oft ganz e ig e n tü m lic h e  Secretionen b ilden , gew isserm assen wie 
Ausscheidungen vonüebergem engtheilen ; ferner dass Gneissbrocken, deren  Iden
titä t mit dem zinnführenden Gestein der Gänge nicht zu bezweifeln ist, in dem 
Porphyr eingeschlossen sind, dass auch Glimmer, der dem als G em engtheil des 
Gneiss auftretenden ganz gleich ist, auch hier in einzelnen Ausscheidungen vor
kommt: so berechtiget d ieses alles zu dem S ch lüsse , dass das Z innerz h ier auf 
secundärer L agerstätte se i, indem durch den erum pirenden P orphyr der Gneiss, 
in welchem das Zinnerz vurher gangförm ig auftrat, m etam orphosirt und die Z inn
erzgänge ze rs tö rt w urden , dann aber G elegenheit batten sich in einzelnen 
N estern aus der Porphyrm asse auszuscheiden und so das S tockw erk zu bilden.

Diese E rk lärung  ist nun auch für die anderen zintnteinführenden P orphyre 
der G raupener G egend anzunehm en, nur dass dort die Ausscheidung (v ielleicht 
wegen der Contact-Grenz«; mit dem G neisse) w eniger deutlich zu T age tritt.

Allein w ir haben es ain P reisselberge noch mit einem F actor zu thun, es 
ist dies d e r  Syenitporphyr, w elcher dort auftritt.

J o k e l y  I. c. p. 555  spricht ganz entschieden aus, dass der Syenitporphyr 
des dortigen E rzgeb irges, also des A ltenberger Zuges, eine jü n g e re  Bildung sei, 
als d er Felsitporphyr. Das bestätiget sich auch ain P reisselberge.

Nach Angabe J o k e l y ' s  verläuft die Eruptionsspalte des Syenitporphyrs von 
Voitsdorf (etw as w estlicher) in einer südlichen R ichtung bis an den Fuss des 
E rzgebirges bei Jüdendorf. In dieser Richtung ist nun auch das S tockw erk  am
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Preisselberge gelegen. W ie  eben nachgew iesen, ist die zinnsteinführende Masse 
do rt deutlich ausgesprochener F elsitporphyr, w ährend das darüber und darunter 
liegende je n er durchsetzende Syenit des A ltenberger Zuges is t ,  der durch
aus keinen Zinnstein führt oder höchstens an Contactstellen des Felsitporphyrs. 
Demnach aber erscheint das Zinnerz im Porphyr des P reisselberges zum dritten  
Male in se iner L agerung  verändert, indem durch den A ltenberger Syenitporphyr 
der Felsitporphyr gehoben, durchsetzt und Überflossen w urde. D er nun dieD ecke 
bildende Syenitporphyr kühlt seh r rasch ab und desshalb erscheint die Masse sehr 
homogen, indem die Theile des Orthoklases nicht Zeit hatten, sich zu assimiliren, 
und in grossen Krystallen auszuscheiden. Dabei aber w ard das schon im F els it
porphyr ausgeschiedene Zinnerz nicht m ehr in se iner örtlichen Lagerung gestört, 
indem in dem Syenitporphyr n irgends Zinnerz wahrzunehm en ist.

Dass nun diese w iederholte Eruption des Porphyrs auf die naheliegenden 
E rzgänge gew altig  störend einwirken m usste, un terliegt keinem Zw eifel; und wir 
finden eben diese S törungen in den zahlreichen Klüften und Spalten ausgedrückt, 
welche die schon zu d erZ e it vorhandenen G änge so häufig verw erfen, oder sogar 
G elegenheit zu neuer Gangbildung geben.

Die Klüfte, w ie oben durgethan, erscheinen alle mit einer m ehr oder weni
ger kaolinartigen Masse ausgefiillt, Z ersetzungsproducte des Gneisses, und führen 
Z innstein in seh r geringen  Q uantitäten, sind also sicher Ausfüllungen sp ä terer 
Zeit. Aber so wie diese erscheinen nun die sogenannten stehenden Gänge auch als 
nichts anderes, denn nur Klüfte, welche durch Trüm m er d er durch die P orphyr- 
E ruption ze rstö rten  Z inngänge , u. z. quarzigen Z inngänge sich ausfüllten, und 
durch die im W asser gelöste und w ieder abgese tz te  K ieselsäure, wie auch durch 
Steinm ark w ieder fest verkittet w urden. D ieses se tz t nun eben das Vorhandensein 
solcher quarziger Gänge schon voraus. Da aber die stehenden G änge auch in den 
Porphyr übersetzen, so dürfte diese Bildung wohl mit dem Auftreten des Syenit
porphyrs Zusammenhängen, und somit die jüngste  Gangbildung der G raupener 
Z innerzlagerstätte sein.

Zum Schlüsse füge ich noch eine Notiz bei über die dortigen A ufbereitungs
stätten  und das Ausbringen von Feinzinn.

Die gewonnenen E rze werden auf dem H einrich 's- und Nivenheimer Poch
w erke zu G raupen aufbereitet und m onatliche Schm elzungen auf der Nivenliei- 
m er Hütte vorgenommen. Die V erhüttung geschieht ohne vorhergegangener Rö
stung in einem k le inen , 6 Fuss hohen Schachtofen m it Balggebläse. Das 
H einrich 's-Pochw erk en thält ausser einem T urbinengezeuge noch eine Dampf
maschine von vierzig P ferdekräften , w elche vier Pochsätze und zwei S tossherde 
treib t. Das Nivenheim er mit einer W asserkraft hat nur einen Pochsatz und einen 
Stossherd.

Die Ausbringungsquote ist seh r relativ. Bei einer Belegung der G rube mit 
8 0 — 90 Mann is t das jäh rliche E rzeugniss 3 2 0 — 4 0 0  Centner Feinzinn. Vom 
Pochschlich d e r  G rubenzw itter theile ich h ier eine Analyse von Dr. B r o m e i s  
in Aachen mit, w elche ich der Güte des H errn B ergdirectors A r l t  verdanke. 
B r o m e i s  analysirte zwei verschiedene Schliche und zw ar a j  von der G rube 
K reuzgang und Hörl, b j  von der Grube Abendstern. Das E rgebniss war fol
gendes :
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a )  b) i)

Z in n o x y d ..........................  4 8 * 9 3 4 8 1 6 0 1 4 8
E i s e n ............................... 1-421 1-677 
M olybdän ..........................  0 012  0 007
M a n g a n .......................... S pur Spur
B le i .....................................Spur S pur
S c h w e fe l .......................... 1-61 1-966
A r s e n i k ..........................  —  —
Bergm ittel . . . 4 0 0 9 8  37 352

101*07081 101-1S2

E s entfallen auf den C enlner Schlich zwischen 3 0 — ö S 0/» Feinzinn. Die 
F uhre  gew öhnlicher G rubenzw itter zu eilf Kubikl'uss lie fert 6 0 — 150 Pfund 
reinen  Schlich.

Abweichend von diesem Resultate liilirlc die Analyse eines von uiir uulersueliten Poch- 
schlirhes vom Hörlgaii£ zu folgendem Ergebniss:

Z innoxyd................................... 40-25
E ise n o x y d ...............................iO’O
M o ly b d ä n ...............................—
M a n g a n ................................... —
B le i ............................................ -
Schw efel................................... —
A rs e n ik ................................... —
Bergmiltel • .......................... 30-46

100-71
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III. lieber die Mineralquellen des Saroser Comitates in
Ober-Ungarn.

Von Dr. Cornel C h y z e r ,
co rre sp o o d ire n d cn i M itg lie d e  d e r  QD^arischoo A k adem ie  d e r  W isse n sch a fte n  e tc . S U d lp h y s icu s  zu D u rt fe ld . 

M ilgetlieilt in der Sitzung der k. k. geofog-i.scheo Reichsanstalt am 15. März 1864.

D er Besuch einiger mir nahe liegenden, w eniger bekannten Mineralquellen, 
die ich in manchen Fällen ganz anders fand, als sie laut ih r e r ,  aus einer 
Abhandlung in die andere sich fortpflanzenden B eschreibung hätten  sein sollen, 
war für mich die V eranlassung, auch die übrigen Quellen dieses Comitates behufs 
Vornahme einer Controle zu besuchen.

In den folgenden Zeilen, die das Resultat m einer an O rt und S telle  vor 
genom m enen B esichtigung sind, w erde ich, da dieser G egenstand zu w iederhol
ten Malen bearbeite t, respective beschrieben  und abgeschrieben w urde , mich 
nur auf die B erichtigung und E rgänzung des bereits V orhandenen beschränken.

Um öftere W iederholungen d er Citate zu verm eiden, lasse ich h ie r die ein
schlägige L ite ra tu r folgen:

K i t a i b e l  P a u l u s .  H ydrographia Hungariae. Pestini, 1829 .
T o g n i o  L a j o s .  Nehäny szd M agyarhou äsväny vizeiröl. Pesten, 1843. 

(T opograph ie  des S äroscher C om itates.)
B a r t s c h  E d u a r d .  Saros Megye helyirata. E perjes, 1846 .
L e n g y e l  D. Fürdoi zsebkönyv. Pest, 1853.
T o r ö k  J 6 s e f .  A ket M agyarhaza elsö raugu gyogyvizei es fürdöintezetei. 

XII täjk£ppel. D ebreczenben. 1859.
J a c z  Al o i s .  Die Mineralquellen des S aroser Com itates. In W achtel's 

„Zeitschrift für die N atur und Heilkunde in U ngarn“ 1858. Oedenbnrg.
W a c h t e l  D a v i d .  Ungarns K urorte und M ineralquellen. O edenburg, 1859.
L i n z b a u e r  F r a n z .  S tatistik  des M edicinalstandes, der K ranken- und 

Humanitäts-Anstalten, der M ineralw ässer, Bäder, T rink - und G esundbrunnen von 
Ungarn. W ien, 1859.

H ä r d t l  A u g u s t  F re ih e rr  v. Die Heilquellen und K urorte des österreichi
schen K aiserstaates und O beritaliens. W ien, 1862.

P o t e i n k i n  Öd o n .  Saros värm egye leiräsa. Pest, 1863.
Das durchgehends geb irg ige  , an W aldungen und M ineralquellen reiche 

S aroser Com itat, hat eine Ausdehnung von 6 5 1  (oder 6 2 -7 )  Quadratmeilen 
und w eist die m annigfaltigsten F orm ationen  auf.

Geognostisch kann man es in zwei ziem lich gleich g ro sse  aber verschiedene 
Hälften theilen.

Die obere nordöstliche ist beinahe g le ichartig , besteh t aus dem W iener oder 
Karpathensandsteine, in dem F ranz R itter v. H a u e r  1. den gewöhnlichen Sand
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stein und M ergelschiefer —  2. die groben Conglom erate — und 3. den schw ar
zen Sm ilno-Schiefer un terscheidet J).

In der untern südwestlichen Hälfte begegnen  w ir dem : Neocommergel, 
Ju ra - , T rias- und D achsteinkalke, dem eocenen und miocenen Sande und Sand
steine, V errucano, fe rn er dem G ranite, Gneiss, G lim m erschiefer und zwei G ebirgs
ketten  aus T rachyt.

Bezüglich des Jurakalkes muss ich bem erk en , dass e r  laut n euester U nter
suchungen des Prof. H a z s l i n s z k y 8)  n icht nur an jenen  Punkten vorkomme, die 
an der von der k. k. geolog. Reichsanstalt herausgegebenen  K arte no tirt sind, 
sondern auch noch hei Z eben , wo e r  den Berg „mala h u ra“ und die sogenannte 
„C servenavoda“ bildet, fe in e r an einer kleinen S telle am W ege zwischen Zeben 
und Takalfalu.

Auch der Triasknlk ist auf d ieser Karte nicht ganz rich tig  verzeichnet. An 
der untern Hernäd geh t e r  nämlich auf e iner S telle auch über den Fluss hinüber, 
und zwar so , dass T e r e b  ö und K i s f a l u n o c h  auf denselben zu liegen kom
men, und die Hernäd h ier ganz im T riaskalke ihr Bett hat. —  Im N ordw esten 
zwischen S z i n y e - L i p ö c z  und S i n g l e r ,  wo auf der Karte V errucano s te h t, 
kommt auch Triaskalk vor. D ieser S treifen  beginnt bei S ingler und endigt mit 
dem Berge M agura, dessen Fuss aus Triaskalk, die Spitze aber aus eocenem  
S andsteine besteh t. Die L ipoczer Höhle ist im Kalke, und das dortige Bad v er
dankt sowohl seine rom antische durch groteske Kalkfelsen bed ing te Schönheit 
als auch seine vielen an Hydrothion reichen Quellen d ieser Form ation. —  Da
gegen fehlt der T riaskalk  an der G renze von S äros und der Zips zu beiden  S eiten  
der B ranyiszkoer S trasse, wo ihn ohgenannte K arte zeigt. Das dortige  G estein 
ist laut Prof. H a z s l i  n s  z k y  Gneiss.

Die grössere  Hälfte unserer Quellen kommt aus dein G ebiete des K arpathen- 
sandsteines hervor. In der oben erw ähnten oberen Hälfte findet man in 2 4  O rt
schaften 74  — in der unteren in 36 O rtschaften 6 9 ; zusammen in 6 0  O rtschaf- 
tpn 143 Quellen. —  Säm m lliche Quellen sind kalt. Die w ärm ste ist der Sprudel 
in Szinye-Lipdez mit einer Tem peratur von +  12 8 R.

Meine E intheilung unserer Quellen ist seh r prim itiv. Da wir nämlich aus
führlichere , wenngleich auch nur qualitative Analysen von den w enigsten d ieser 
Quellen besitzen, so will ich lieber zur Vermeidung von Fehlern , mich nur an 
das Bekannte haltend, sie fast m ochte ich sagen, volksthümlich eintheilen. Das 
Specielle w erde ich ohnedies hei den einzelnen, die ich dann alphabetisch vor
nehme, besprechen.

W ir haben dem nach:
I. S ä u e r l i n g e  o h n e  S c h w e f e l w a s s e r s t o f f ,  die in den meisten 

Fällen noch kohlensaure Salze, E rden, Eisen und andere Bestand theile enthal
ten. Solche sind:

Adämfölde, Alsö-Asgiith, Bajor, Bartfeld, Berki. Tapoly-B isztra , Bujäk, Clau- 
sura, Czem ethe. 8 Czigelkaer Quellen, Dubora, 2 E pericser Quellen, F ricska, 
GäboKo, Geilaehö, Hazstin, Tapli-H erm äny, H oszszüret, Hrabszke, Izs£p, Kakas- 
falu, Kvacsäny, L aghnö, K api-P älvägas, K eczer-Palvagäs, P itrova, 1 M agyar- 
Raszlaviczer Quelle, K is-Säros, S ing ler, Soinos-Ujfalu, 1 S znakoer Quelle, S zu - 
lin, Tanye, Töltszek, A hö-Tvaroszcza, Felso-Tvaroszcza, N agy-V itez.

II. S ä u e r l i n g e  mi t  S c h w e f e l w a s s e r s t o f f :  C zigla, Szinye-L ipöcz, 
Radoma, Seravnyik, 1 S/.naköer Quelle.

t)  Hauer ,  F r a n z  Riltcr v. und Ferd. Freiherr v. Ri ch  t h ofe n. Bericht über die geolo
gische Übersichlsaufnahme im nordöstlichen Ungarn im Sommer 1858. Jahrb. der k. k.
genl. Reichsanslalt X. 3. pag. 399 — 465.

3)  Mündliche Milthcilung-
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III. J o d w ä s s e r ,  respec tive  alkalisch-m uriatische jodhaltige Säuerlinge:
4  Czigelkaer Quellen.

IV. S ü s s e  s c h w e f e l w a s s e r s t o f f h ä l t i g e  Q u e l l e n :  Bajorvdpds, Da- 
r<5cz, D£cs<S, 1 E p erje se r Quelle, Feketekut, Gromos, Gyurkö, H ertnek, H ra- 
diszkö, Kaproncza, K ozselecz, 01ys<5, Felsö-O rlik, Plavnicza, Felso-Polyanka, 
2 M agyar-Raszlaviczer Quellen, K is-Szeben, Yapenyik, Zabawa.

V. K o c h s a l z s o o l e n :  Soövdr.
VI. K o c h s a l z w ä s s e r  m i t  S c h w e f e l w a s s e r s t o f f ; A lsd-Sebes, S eb es- 

Kellemeser W iese (?).
Adamfilde (slayisch  M oschurow). Die hiesige kleine W iesenquelle , die 

laut M ittheilung des Comitatsphysicus Dr. B a r t s c h  ein angenehm er E isen- 
S äuerling  ohne Schwefelwasserstoff ist, fand ich im Herbste des Jah res  1862  
w egen der grossen D ürre ausgetrocknet.

Von H ä r d t l  g ib t irrthüm lich  zwei Quellen an (E isen oder S chw efel?) 
Säuerlinge.

Alsö-Asgrith (U n te r H aschgut). Asgüth hat nur eine Q uelle, die von der 
O rtschaft südw estlich , von der Landstrasse zwischen Kapi und Töltszek eine 
halbe Meile en tfe rn t, im F elde „za kadlubkem“ g en a n n t, aus dem rech ten  
U fer eines mit hohen W änden versehenen  Baches aus eouenem Sandsteine en t
springt. Die Quelle ist unbedeutend, beim Abflusse setzt sie viel ocherartigen  
N iederschlag  ab. Das W asser ist opalisirend1, geruchlos, von angenehm  pricke ln 
dem saueren G eschm acke, von +  7-1° R. T em peratur bei e in er L ufttem peratur 
von +  1 2° R.

J a c z ,  der sie nur nam entlich erw ähnt, zählt sie zu den alkalischen E isen
säuerlingen; W a c h t e l ,  L i n z b a u e r  übergehen  sie ganz.

Bajor (sl. Bajerov oder B ajorow ce). Diese Quelle wird vom Volke das 
Filyover Sauerwasser genannt. S ie en tspringt im Felde gleichen Namens von der 
Landstrasse rech ts etw a eine halbe M eile, am linken U fer eines Baches aus, 
Löss (? ) . Die Umfassung ist aus Holz, i» / t Fuss tief. Das W asse r opalisirt, 
schm eckt erfrischend säuerlich, ist geruchlos, setzt E isenocher ab, reag irt alka
lisch. T em peratur - |- 6® R. bei einer L ufttem peratur von +  6-7® R.

B a r t s c h ,  W a c h t e l  und v. H ä r d t l  gehen ir r ig e r  W eise  auch Schw efel
w asserstoff darin an. Bei J ä c z  wird sie gar nicht erw ähnt, doch glaube ich, dass 
sein B ajorvägäser E isensäuerling —  pag. 53  —  aus D ruckfehler Bajor bedeu
ten müsse.

BaJorviLgAs (slav. Bajorowec, Bajer-V agäs). In Bajorvagds g ibt es zwei 
Quellen. L eider wusste man mir gerade von der in teressan teren , die angeblich 
naphtahältig sein so ll, an O rt und S telle keine Auskunft geben. S ie  befindet 
sich nach m ündlicher M ittheilung des Dr. B a r t s c h  unw eit der K irche. — 
Die zw eite ist an dem W est-, vulgo oberen Ende des Dorfes, in dem F elde 
„Z s e d ly a r k iDas W asser derselben ist klar, farblos, geschm acklos, nach S chw e
felw asserstoff riechend, reag irt neutral. T . - f  6® R. bei einer Luftt. von -|- 6® R.

J d c z  behauptet, dass es ganz analog sei dem G rom oscher, von ihm quali
tativ analysirten W asser. S iehe jenes.

Von der angeblich naphtahältigen Quelle lesen w ir in  v. H ä r d t l ,  dass sie 
„neuerlich versieg t“ sei. —  L i n z b a u e r  g ibt irrthüm lich  Bajor als Synonym  von 
Bajorvägäs an, und sp rich t auch nur vou einer naphtahaltigen Schw efelquelle.

B&rtfa (B artfe ld , sl. Bardyow ). Die Bartfelder Q uellen, welche in einer 
halbstündigen E ntfernung von der S tad t am Fusse der M ittagslehne d e9 471® 
hohen S teinberges —  Kamena hura —  in einem nur gegen Südosten offenen, von 
anmuthigem Tannenw alde bekränzten Thale inmitten d er schönen B adeanstalt 
entspringen, sind zu bekannt, als dass icli Vieles darüber zu sagen hätte .

K. k. geologische Iteiehiaastalt. 14. Band. 1864. IT. lieft. 24
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Die Anzahl der Quellen g ib t beinahe je d e r  Autor, der seine Abhandlung 
n icht copirt hat, verschieden an ; was ich daraus e rk lä re , dass man hier aus 
dein quellenreichen Boden durch jedes tiefere Graben neue Q uellen an’s T ages
licht fördern kann. K i t a i b e l 1)  beschreibt ganz umständlich eilf Quellen, die un
bedeutenderen gar n icht m ilgerechnet, und bem erkt, dass bei seinem ersten  
Besuche vor 18 Jahren , d. h. im Ja h re  1795 , nur sieben vorhanden waren.

G egenw ärtig  besitzen wir zehn Q uellen , und zw ar drei Quellencomplexe, 
aus deren  hölzernen Reservoiren das W asser zu Bädern benfitzt w ird, an dem 
Nordende des Thaies, oberhalb des Sprudels (d e r  n icht die H aupt- oder T rink
quelle ist, wie es L i n z b a u e r  irrig  a n g ib t) ;  die v ierte  gegen Süden ist der 
S prudel, B e n e ’s Quelle, so getauft im Ja h re  1846  durch die anw esenden un
garischen N aturforscher und A erzte, dem G ründer d ieser Versam mlungen, Prof. 
Dr. B e n e  zu Ehren. 5. Die Hauptquelle (E rzherzog  S t e f a n s q u e l l e )  (1 8 4 6 ) .
6. Die A n d r ä s s y q u e l l e  unm ittelbar an der Hauptquelle. 7 . E inige Klaftern süd
w ärts die K l e i n e  Quelle. 8. Die D o c t o r s q u e l l e .  9. D er südliche, früher zu 
Bädern gebrauchte , je tz t vernachlässigte Quellencomplex in einem hölzernen Re
servoir. 10. Die F üllungs- oder Ke l e r s q u e l l e ,  von allen die südlichste.

Sämmtliche Quellen entspringen  aus dum K arpathensandsteine, der das ein
zige h iesige Gestein ist. Von P o rphyr, weissem  Lehm und Kalkabsätzen, die meh
re re  Autoren angeben, ist h ie r keine Spur vorhanden, und eb en so w en ig  von T orf
lagen, die sich  aus einem Buche in’s andere fortpflanzen.

Das W asser allerQ uellen  ist frisch geschöpft krystallhell, färb- und g e ru c h 
los von angenehm em saueren Geschmacke, das der Doctorsquelle etwas salzig.

Schon 1806  w urde das W asser von S c h u t t e s ,  und sp ä te r , 1829 , von 
K i t a i b e l  quantitativ analysirt: aber die ganz genaue, dem heutigen S tand
punkte der W issenschaft en tsprechende Kenntnis» derselben verdanken w ir der 
ausgezeichneten A rbeit des H errn Karl R itter v. H a u e r ,  der dasselbe im Jah re  
1 8 6 8  einer aberm aligen Analyse unterw arf. E r  untersuchte quantitativ nur vier 
Quellen. Die übersichtliche D arstellung der G esam m tresultale zeigt s e i n e  
folgende T abelle :

i.
H auptquelle

n.
D o cto r-

quelle

m.
S prudel

IV.
F ü llungs-

quelle

I. Temperatur.................................................. +808»R . +  7-6» R. +8*32°R. ■f 8-40 II.
II. Speciflsches Gewicht.................................. 1-004140 1-004681 1*003060 11 005268

III. Gehalt in einem Pfunde Wasser =  7680 Gran Grane Grane Grane Grane

Schwefelsaures K a l i ............................................

Chlornatrium .........................................................

Kohlensaures N a tro n ............................................

Kohlensaurer S tron tian ........................................

Kohlensäure» Eisenoxydul...................................

0-0699
0-4001
5-909Q
0-0133

16-0842
2-9307
00161
0-9032
0-6743
0*1842
00967
2*0229

24-6674

0-0545 
0-7687 
8-F827 
00161 

24-3563 
3-5627 
00207 
1 0237 
0-29U3 
0-1689 
0 - 1 2 2 1  
2*4195 

23-8932

00614 
0-2166 
30420 
0-0115 
8*2522 
2*4507 
00054 
0-8141 
0-3771 
0*1651 
0-1728 
1 6489 

19-2660

00714
0-2642 
6-7607 
00107

17-6617
3-3147
00161
1-0399 
0-3087 
0-1958. 
01789
2-1243 

25*3761

Summe aller Beslandtheile . . . 53-9750 65-3794 36-4838 57*3232

i)  L. c. Bd. II. pag. 117, 118 und 1 3 0 -1 3 2 .
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IV. In unw ägbarer Menge vorhandene Stoffe:
Phosphorsäure;
M anganoxydul;
L ith io n ;
organische Substanzen.

V. B etrag  der freien Kohlensäure in W iener K ubikzollen, bei norm alem  
Druck und der T em peratur der Q uellen:

I. H. III. IV.
Hauptquelle D octorquelle S prudel FQllungsquelle

5 I S  49-8 40-3 S3-3

„Aus der ohi^en übersichtlichen G esam m tdarstellung e rg ib t sich, dass die 
Bartfelder Quellen in die Reihe der an Kohlensäure r e i c h s t e n  S äuerlinge g e 
hören, die es überhaupt g ib t.“ F e rn e r :

„D ie prägnanten E ig en sch a ften , w elche durch diese B e s ta n d te ile  den 
Quellen verliehen w erden, begründen ih re S pecies: als a l k a l i s c h - m u r i a t i -  
s c h e  E i s e n s ä u e r l i n g e ,  deren Vorkommen, wie bekannt, n icht allzuhäufig ist.

Eine b e m e rk e n sw e rte  E ig e n tü m lic h k e it d ieser Quellen ist der so seh r g e
rin g e  G ehalt an Schw efelsäure. Es ist dies ein seh r se ltener Ausnahmsfall, und 
lässt das W asser als eine in teressan te chem ische Specialität e rsch e in en “ 
v. H a u e r .

Im U ebrigen verw eise ich auf die nicht nur chem isch sondern auch gesch ich t
lich in teressan te Arbeit v o n H a u e r ' s  die im Jahrbuche d er k. k. geolog. Reichs
anstalt 1869 , so wie auch separat abgedruckt un ter dem T ite l: U eber die M ineral
quellen von Bartfeld im S aro se r Com itate U ngarns erschienen ist.

Durch die neuester Zeit vorgenom m enen Bauten ist die seh r schöne Bade
anstalt so w eit ged iehen , dass sie nahezu an 300  disponible W ohnzim m er, mit 
81 Badekammern und eine elegant eingerich tete  Süssw asser-D ouche besitzt. Die 
Zahl der B adegäste in den letzten zwei Saisons (1 8 6 2  und 1 8 6 3 )  überstieg  
jedesm al die 700 .

Berki (sl. Rokican). Zu der Quelle von Berki gelangt m an, wenn man 
von der Mitte d e r , aus Berki nach Bajor führenden L andstrasse re c h ts , in eine 
tiefe von seh r hohen schroffen Felsw änden um schlossene Schlucht am Bache 
heraufgeht. Im D orfe w ird d ieser O rt „do roszochach“ genannt. Die Quelle 
en tspring t aus einer Spalte des eocenen S andsteines. Ih r W asser ist krystallhell, 
farblos, geruchlos, von ausgezeichnetem  sauerem  Geschmacke, rea g irt alkalisch. 
Bei spärlichem  Abflusse se tz t es seh r viel ocherigen N iederschlag ab. Die T . +  
7° R. bei e iner L ufttem peratur -f- 6 9° R. B a r t s c h ,  W a c h t e l  und r .  H ä r d t l  
halten es ir r tü m lic h  für liydrothionhältig.

Tapoly-Bisztra. Von den B isztraer Quellen können wir nur eine hieher 
rec h u en , indem die U ebrigen, deren  W asser angeblich ausgezeichnet sauer und 
zum Versenden geeignet sein soll, jen se its  der Tapoly, also schon im Zem pliner 
Comitate entspringen . —  Die fragliche S aroser Quelle en tspring t mitten in einem 
M oraste au f der W iese  links von der S trasse zw ischen Hanusfalu und Bisztra. 
(N ach manchen mündlichen Angaben soll das T errain  noch zu Hanusfalu gehören .) 
W egen der sumpfigen Beschaffenheit des Bodens kann man kaum zur Quelle 
gelangen, w oran jedoch  nur die mangelhafte Ableitung des Q uellwassers schuld 
ist. E instens w ar die Quelle um zäunt und in Ordnung gehalten , je tz t  ist sie 
ganz verw ahrlost. Die d er Qnelle fortw ährend in g rösserer Anzahl entsteigenden 
kohlensauren Blasen v e r r a te n  sie schon auf eine g rössere  E ntfernung. Ihre 
T iefe scheint bedeutend zu sein. Das W asser ist schm utzig, opalisirend, von

24
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schwach sauerem  unangenehm en Gesclim acke, rea g iit alkalisch. T . 8 -2° 
R. bei einer L ufttem peratur von -J- 10*8° R.

E s ist w ohl w ahrscheinlich, dass nach Ausputzc-n d e r  Quelle die E igen
schaften des W assers sich zu seinem V ortheile verändern  dürften.

W enn die meisten Autoren den B isztraer Quellen Schw efelwasserstoff a ltr i-  
buiren, und auch diese darunter m einen, so gliiube ich, dass dasselbe höchstens 
ein abnorm er Bestandtheil desselben sei, dessen U rsprung in der V erw esung des 
organischen Inhaltes der Quelle zu suchen ist.

Boroszlö (sl. B resztov). U eber die Quelle in Boroszlö finde ich nur eine 
einzige Notiz bei P o t e m k i m  i), wo sie auch nur erw ähnt wird. Meine Nach
forschungen w aren von negativem Resultate.

Bnjäk (sl. Bujakow ). Cultivirt w ird in Bujäk nur eine Quelle, m itten im 
Dorfe, übrigens soll man auch h ie r nach Aussage des Volkes bei jedem  tieferen 
Graben Sauerw asser-Q uellen  an ’sT ageslich t fördern. Die Dorfquelle ist b runnen
artig  eingefasst. Das Gemurmel der fortw ährend d er Quelle entsteigenden faust- 
g rossen  kohlensauren Blasen verrä th  sie schon auf m ehrere Schritte . D er Brun
nen ist l ' / a  K lafter tief, ziemlich w asserreich . Das W asser is t gelblich, hat 
einen N a p h t a g e r u c h ,  aber bei alledem einen angenehm  sauren Geschmack, 
rea g iit alkalisch. T . -f- 7*8° R. bei einer Lufttem peratur von 7° R.

B a r t s c h ,  W a c h t e l ,  v. H ä r d t l  und Andere halten sie für hydrothion- 
hältig , was nicht der Fall ist. J ä c z  erw ähnt sie g a r  nicht.

Clansnra (Z a rg ä t, K lausenthal, Aranybauya —  H ä r d t l , s l .  Klauzse, sztavi).
Auf dem W ege zu den w eltberühm ten Opalgruben von V örösvägds-Cser- 

venyieza, gelangt man zu dem D orfe Clausur (von der S p e rre  des zum H olztrans
p o rte  nach Söovär dienenden W assers so genann t) das am Fusse der Südseite der 
Trachytkuppe Kujava liegt. A usser der Arbeit v. H ä r d t l ’s ,  der die Zahl der 
Quellen ganz rich tig  au f zwei angibt, w erden sie n irgends erw ähnt. Die eine 
w ird von B a r t s c h  in se iner Abhandlung zu den Kakasfalver Quellen gezählt 
aber unrichtig.

Die Quellen entspringen m itten im Dorfe, an den Ufern des „od Josefki“ 
genann ten  kleinen G ebirgsbaches, IS  S ch ritte  von einander entfernt. Die obere 
in Holz gefasste ist am rech ten  U fer; ihr W asser opalisirt, ist g e ru ch lo s, von 
angenehm  saurem  G eschm acke, reag irt neutral. T . +  6*5° R- hei einer L uft
tem peratur von +  4 R.

Die u n te re , in ein hübsches steinernes Bassin g efasst, ist 2 F uss tie f ; ihr 
W asser ist noch mehr o p alis iren d , hat einen geringen  N aphtageruch und 
schm eckt angenehm  sauer; re a g irt neutral. T . +  6 ° R.

F rü h e r w urde vom Volke beinahe ausschliesslich die obere gebraucht, je lz t 
trinkt man w ieder nur aus der unteren. Mit W ein brausen ihre W ässe r nicht.

Gselfaln. L au t Volkssage soll e instens zwischen C s e l f a l u  und P t f s f a l u  
auch ein S äuerling gew esen sein, der jed o ch  versiegte (? ) .

Czemcthe (sl. C zem jata). Eine S tunde von Eperies e n tfe rn t, in einem 
v aldigen anmuthigen T hale lieg t der Badeort C sem eth e , dessen Hauptquelle 
nach J ä c z  stündlich 18 Kubikfuss W asser liefert, welches -J- 8 R. hat bei 
einer Lufltem peratur Yon -f- 2 0 °  R. und dessen specifisches Gewicht 1 .003 ist. 
S einer qualitativen Analyse zufolge soll e s : doppelt kohlensauren Kalk, doppelt 
kolilensaures Eisenoxydul, schw efelsaures N atron, K ieselsäure, freie Kohlensäure, 
und Hydrothion enthalten.

i)  L. c. pag. 10. Hier muss ich bemerken, dass die Angaben dieses Autors ganz unzuver
lässig sind.
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K i t a i b e ) ,  der dieses W asser schon 1801 analysirte  *), fand w eder H ydro- 
th ion , noch irgend Schw efelverbindungen darin , eben so. wenig w ar auch 
ich  im Stande Schw efelwasserstoff darin nachzuw eisen. Und ich glaube, dass 
v. H ä r d t l  m it R echt das F ragezeichen h in ter das Hydrothion gestellt hat.

Eben so hat sich J ä c z  bezüglich der hiesigen Bodenbeschaffenheit g e irr t, 
denn von Thonporpbyr, Hornstein etc. ist h ier keine S pur vorhanden. Das h ie
sige T errain  ist eocener Sandstein.

Nach m einer M essung w ar die T em peratur der Hauptquelle +  6*6 R. bei 
e iner L ufttem peratur von 7 °  R.

Die zweite Quelle, die inan zu Bädern b rau ch t, übersah ich ganz. Die 
B adeanstalt w urde 1862  restau rirt, und besitzt je tz t 1 4  hübsche W ohnzim m er 
und 1 2  neue zw eckm ässig eingerichtete Badekammern.

Czigelka. Von G&boltö eine halbe Meile en tfe rn t, zw ischen dem S 2 t 
Klafter hohen B u s z ö ,  und 853  K lafter hohen L a c z k o v a ,  aus K arpathensand
stein bes tehenden  B ergen, in einem  engen T hale an der G renze Galiziens, 200  
Fuss über d er M eeresfläche liegt das kleine Dorf Czigelka, dessen  Quellen bei 
g ehö riger W ürdigung  einen W eltru f gem essen könnten.

H ier finden w ir m ehrere Quellen, dass sie aber über 30  an der Zahl w ären, 
w as die meisten A bhandlungen, die nebenbei gesag t, von F ehlern  strozzen, be
haupten, das ist unrichtig .

S a ä r o s s y  a)  unterscheidet in Czigelka d reierlei Quellen, schw eigt aber 
über d ie  verschiedenen Arten. S ie sind sämmtlich Kohlensäuerlinge, und zw ar 
ohne vorwiegendem  N atron-, Kochsalz- und (w ahrschein lich) Jodgehalt 8, mit 
einem solchen 4.

In die G ruppe der erste ren  gehören folgende:
1. PodBuszorem (u n ter dem Buszö). D iese entspringt aus einem geschich

te ten  m ergeligen Sandsteinabhange an d er nordöstlichen S eite des Dorfes, wird 
seh r oft be i P latzregen verschlem m t, b rich t sich jedoch in Kürze ihre Bahn wie
der. Is t 1 Fuss tie f , w asserarm . Ih r W asser is t farb - und geruchlos, ange
nehm  sauer, - |-  8* R. w aren bei einer L u fttem peratu r von +  12° R. Sie ist die 
kälteste Quelle des Buszdgebirgsgebietes. Das Volk gen iesst gegenw ärtig  m ei- 
stentheils von dieser.

2. Die zw eite entspring t auf der dluhe polyo (langes F eld ) genannten Czi- 
gelkaer Hochebene eine V iertelstunde vom Dorfe und führt den Nam en Visny- 
anszka tesava, oberer Säuerling. Ihr W asser, das nach dein A ustritte aus der 
Quelle sich w ieder in der umgebenden Ebene verliert, se tz t reichlichen O cher
niederschlag ab, ist etwas opalisirend, geruchlos, w enig sauer, h a t-f-  8 ’2° R,

Die 3. und 4 ., w asserarm e sauere, Quellen entspringen an der N ordseite des 
Laczkova-B erges. Angeblich soll mit ihnen viel Kohlensäure entweichen. Diese 
sowie die

S. angeblich aus dem steilen Ufer des Pod prehibu genannten Baches aus 
Felsen en tspringende re iche und angenehm  schm eckende Quelle konnte ich bei 
d ieser G elegenheit nicht besuchen. S ie liegt w estlich vom Dorfe etw a D reivier
telstunden.

Die 6. gegenw ärtig  halb verschiitlete Quelle entspringt na rivnyi nyizsy 
valala, au f der Ebene unterhalb des Dorfes.

7 . Südwestlich von d e r  cultivirten, spä ter zu nennenden Ludwigsquelle 
60 S ch ritte  en tfern t finden w ir die Jalinska sesava genannte Quelle, welche in 
ein hölzernes Parallelogram m gefasst ist. Ih r reich fliessendes W asser is t farb-

*) L. c. Bd. II. pag 1—2.
2)  Czigelka äsvanyos vize termeszettani es orvozi tekintetben. (Cz. Mineralwasser in na -

turw. und medic. Hinsicht.) Eperies 1846.
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und geruchlos, angenehm sauer schmeckend. Um den Abfluss setzt es viel weis

sen Sodaniederschlag ab. Ihre Temperatur ist -j- 7-5° R.

8. Längs des höre olysinani genannten Baches sehen wir aus dem rechten

2 Klafter hohen Ufer an mehreren Stellen intensiv rothgefärbten ocherigen 

Niederschlag hinterlassende Gewässer hervorsickern; den Namen einer Quelle 

verdient aber nur die sogenannte mlinarszka sesava, Müllner’s Säuerling.

Die Czigelkaer jetzt genannten Säuerlinge kommen speciell erwähnt nir

gends vor. Alle Abhandlungen drehen sich nur um die

Lud wi gsque l l e .  (Dem ersten Forscher dieser Quelle, dem um die Bal

neologie Ungarns hoch verdienten Prof. L u dw i g  Togn io  zu Ehren so benannt 

von Comitatsphysicus Dr. Saärossy  erstem Beschreiber dieses Wassers.) Diese 

Quelle ist es, die zum Gegenstände oben citirter Monographie diente, und die 

berufen ist unter den alkalisch-muriatischen jodhaltigen Kohlensäuerlingen eine 

wichtige Rolle zu spielen.

Ihre erste Analyse lieferte Togn  i o ]). Er hatte nach Abdampfung von 4 Un

zen Wasser 31-5 Gran Rückstand erhalten (also in einem Civilpfunde 154 Gran) 

wovon nach ihm in 16 Unzen 140 Gran auf kohlensaures Natron entfallt. Ausser 
diesen fand er noch darin: 

kohlensauren Kalk, 

kohlensaure Magnesia, 

kohlensaures Eisenoxydul (sehr wenig),

Chlornatrium,

Jodnalrium,

Bromnatrium,

schwefelsaures Natron (wenig),

Kieselsäure und

freie Kohlensäure in grösser Monge.

J ä c z ,  1. c. p. 34, hat nach Abdampfung eines Pfundes =  24 Loth Was

sers 225 Gran fixe Bestandtheile enthalten (also in 16 Unzen 300 Gran!).

Durch seine sonft nur qualitative Analyse hat er die von Togn io  bereits 

längst nachgewiesencn Bestandtheile von neuem entdeckt, mit dem Unterschiede, 

dass er ihnen noch die Thonerde zufügte und die von Togn i o  gefundene SOs 

nicht wiederfand.

Die neueste Analyse lieferte Dr. S. A. Kova t s2). Nach der von ihm publi- 

cirten Analyse beträgt die Menge der fixen Bestandtheile in 16 Unzen Wasser 

120 Grane, wenn man nämlich die kohlensauren Salze als doppelt kohlensaure 

nimmt.
Nun haben wir drei verschiedene Angaben. Nach Togn i o  154, nach J ä c z  

300 und nach Kovats 120 Gran fixe Theile in 16 Unzen Wasser.

Nach der Analyse bei Kovats kommt vor in 16 Unzen =  7680 Gran ver

sendeten Wassers:

schwefrlsaures N atron...................................................... 0’0967 Gran s) ,

borsaures Natron...............................................................  3-1334 „

C lilornatrium ................................................................... 30'3521 „

In Saüi'ossy's Monographie.
*) A vü  cletlani tekintetben s különösen a czigelkai gyögyviz, in M ag y a r  A k a d e m i a i  

E r t e s i l ö .  1859. I. pag. 251 —263.
3) ln die Abhandlung von K o v a t s  hat sich ein sinnstörender Druckfehler eingeschliclicn. 

Pag. 258 sieht nümlich bei der Angabe der Quantität der fixen Theile G r a m m e  anstatt 

G r a n .  Dies bemerke ich aus dem Grunde, weil dieser offeubure Druckfehler bereits 

mehrmals bei Citirung dieser Analyse weiter geführt, und mehr als nöthig wiederholt 

wurde.
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Jodnatrium .......................................................................  0*1989 Gran,

kohlensaures Natron ......................................................88*7297 *

kohlensaurer K a l k ..........................................................0*9131 „

kohlensaure Magnesia ................................................. 1*2349 „

phosphorsaure Thonerde................................................. 0*0238 „

kohlensaures E iseuoxydul............................................. 0*2787 *

Kieselsäure ...................................................... .... 0*3525 „

Summa der fixen Restandtheile . 95*3158 Gran.

Freie Kohlensäure............................... .......................... 28*7 K. Zoll.

Wenn man aber die kohlensauren Salze als doppelt kohlensaure berechnet, 

so kommen in 16 Unzen .vor:

doppelt kohlensaures N a t r o n .................. ....  83*0254 Gran,

„  kohlensaurer K a l k ........................................ 1*3140 „

„ kohlensaure Magnesia.................................... 1*8731 „

„ kohlensaures G isenoxydul.................. . . 0-3855 „

und die Summe der fixen Bestandtheile ist dann 120-7654 „

Es ist höchst wahrscheinlich, dass die Menge der freien Kohlensäure an 

der Quelle das hier angegebene Quantum um Vieles übertrilFt.

Der jetzige Zustand der Ludwigsquelle ist nicht der beste. Ihre hölzerne 

Umfassung ist über eine Kubikklafter gross und braucht mehrere Tage, um ge-? 

füllt zu werden. Dies stimmt freilich nicht mit der Angabe des Dr. J ä c z ,  der 

behauptet, dass die Quelle in jeder Minute sechs Kubikfuss, und in einemTage 

demnach 4873 Eimer Wasser gebe. Auch da wäre es angezeigt gewesen, die 

alte S aäro ssy ’sclie Monographie zu Rathe zu ziehen, in welcher er, der die 

Quelle graben licss, sagt: dass die Quantität des binnen 24 Stunden an's Tages

licht gekommenen Wassers 60— 80 Kubikfuss betrage, daher also um 8560 Ku

bikfuss weniger als es Jdcz  angibt.

Dass das in seinem grossen Reservoir allmählig angesammelte Wasser, wo 

es mit einer grossen Oberfläche mit der atmosphärischen Luft in Berührung ist, 

sich bald ändere, ist evident. Dafür spricht auch der Verlust seiner Klarheit. Das 

Wasser ist nämlich, wie wir es aus Saarossy' s  Angaben wissen, im frischen 

Zustande ganz farblos krystallhell; opalisirend, wie es die meisten Autoren be

schreiben, wird es nur nach und nach; schmeckt salzig sauer.

Auch bezüglich fl er Temperatur sind die Angaben sehr verschieden. Nach 

Sa ä r os sy  hat es -J- 5®H. bei einer Lufttemperatur von -f-I5#R. Nach J ä c z

Uebrigens nocli manche andere falsche Angaben findet man in den Schriften über 

Czigelka aus einem Buche in’s andere wandern. So z. B. behauptet J  i  cz (1. c. pag. 34) 

als Augenzeuge wunderbarer Weise folgendes: „Die Gehjrgsfonnation besieht aus ver
wittertem Trachyt und Porphyr, die mit eingesetzten Kulkablagerungen und weissen 

Lettenzügen verwebt sind. Auch scheint es nicht unwahrscheinlich, dass Torf- und Salz

lager im südlichen breiten Thale Platz finden dürfen.“
Dies übersetzt Kova ts  beinahe wörtlich, und W a c h t e l  gibt es wieder ohne etwas 

daran zu ändern. Ja sogar mein seliger Freund Dr. Alexander Tö th , der die Excursion 

dahin in meiner Gesellschaft unternahm, hat unverzeihlicher Weise dieselben Zeilen 
übersetzt, ohne von alldem an Ort und Stelle eine Spur gesehen zu haben. Dies alles 
haben wir Herrn Dr. J i t c z  zu verdanken, der es doch nicht hätte unterlassen sollen, wenn 

er schonCzigelka beschreiben wollte, in das kleineBüchlein von Saar  o s s y hineinzublicken, 
wo es schon pag. 3 ungarisch steht: „Die Berge gehören der neuen Sandstvinformation 

an und sind mit Buchenwäldern dicht besetzt“. Mehr und Besseres können wir auch heut 
zu Tage darüber nicht sagen.

Uebrigens scheint Herr Dr. J ä c z ,  der die älteren Leistungen mit einer eisernen 

Consequenz ignorirt, für den verwitterten Porphyr und Trachyt besondere Vorliebe zu 
haben. Proben davon werden wir im Laufe dieser Abhandlung noch öfters bekommen.
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+  9«R. bei einer Lufttemperatur von + 16 ° R. Nach meiner Meinung -f- 7‘S« R. 

bei einer Lufttemperatur von+ 1 2  R.

Das specifische Gewicht beträgt nach J ä c z  1025,  nach Kovä ts  1*0133. 

Als besonderes Phänomen ist an dieser in einer hölzernen Rüde verschlos

senen Quelle das fortwährende Zischen und Knistern zu bemerken, bedingt 

durch das Entweichen einer enormen Menge von Kohlensäure.

Einige Schritte von der Ludwigsquelle nordwärts, na rivnyi — auf der 

Ebene, auf beiden Ufern des vom Berge Lackova kommenden Baches Szuro- 

v f esna ,  einander vis-ä-vis entspringen zwei andere, der Ludwigsquelle in 

Bezug auf Bestandteile scheinbar ähnliche, auch vom Volke salzig genannte 

Quellen. Urn ihre Abflösse sieht man grosse Quantitäten von efflorescirtem koh

lensaurem Natron. Diese Erscheinung ist übrigens auch weiter unten längs des 

ganzen grösseren von Czigelka gegen Pitrova fliessenden Baches, auch dort 

wahrzunehmen, wo neuere Salzablagerungen nicht denkbar sind. Hier muss 

offenbar die Erde an kohlensaurem Natron reicher sein, welchen Reichthum, da 

er an den benachbarten hohen Ufern nicht sichtbar ist, sie nur dem einstigen 

grösseren Reichthume der Quellen respective der stärkeren Ablagerung während 

ihres Abfliessens oder Stagnirens zu verdanken hätte; denn als Product eines 

fortwährenden chemischen Processes, wie ihn Professor S z abö  *) für die un

garische Ebene wo Natron efflorescirt, nachgewiesen, dürften wir dieses kaum 

betrachten.

Die Quelle am linken Ufer, die durch enorme Quantitäten entweichender 

Kohlensäure-Blasen fortwährend zu kochen scheint, ist jetzt von dem immer auf

gewühlten bläulichen Bodenschlamme schmutzig. Sie schien mir ergiebiger als die 

Lüdwigsquelle. Ihre hölzerne Einfassung beträgt bei 18 Kubikfuss. Die Tem

peratur des bezüglich seiner übrigen physikalishen Eigenschaften dem der Lud

wigsquelle ähnlichen Wassers war -J- 9°R. bei einer Lufttemperatur von -)- 12°.

Die Quelle des rechten Ufers ist im Jahre 1825 bei Gelegenheit der Nach

grabungen nach Kochsalz zum Vorschein gekommen. Auch diese ist von dem 

fortwährend bewegten Bodenschlamme gegenwärtig schmutzig und nicht so 

ergiebig wie die des ändern Ufers.

In dem za hirkom, hinter dem Berglein, genannten Felde, unweit der. bei

den frühem, auf dem Grunde des Bauers Peter Ha l uschka ,  entspringt auch eine 

salzige Quelle, die jedoch gegenwärtig verschüttet ist, damit das hier weidende 

Vieh dazu nicht komme, indem es nach dem Genüsse dieses Wassers ganz 

abmagert und abgeschwächt wird. Die Leute sagen, dass die Quelle sonst sehr 

ergiebig sei.

So lange ich in Czigelka nur die Ludwigsquelle kannte, war auch ich 

selbst der Meinung, die man mehrfach lesen kann, dass hier an die Errich

tung einer Badeanstalt wegen Mangel an Wasser nicht gedacht werden kann. 

Jetzt hege ich die entgegengesetzte Ueberzeugung, und glaube, dass hier auf die 

leichtesteArt mehr Mineralwasser zusammenzuhringen ist, als es das grossartigste 

Bade-Etablissement braucht. Und was diesen Ort besonders interessant macht,

f)  Egy Continentalis etnelkedes es sülyedesröl Europa delkeleti reszen. (Ueber eine con- 

tinenlale Hebung und Senkung in Europas südöstlichem Theile.) In Magyar T. Akademia 
Evkönyvei X. 6 . pag. 30— 31.
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das ist die Verschiedenheit seiner Quellen, deren genaue Analysen noch gar 

Manches uns aufklären dürften; ferner die grosse Quantität der hier dem Boden 

stellenweise entströmenden Kohlensäure, die auch zu therapeutischen Zwecken 

verwerthet werden könnte.

Zur Versendung wird nur das Wasser der Ludwigsquelle benützt. Diese 

so wie der grösste Theil der hiesigen Quellen gehört zuin Besitze dieser Ort

schaft der gräflichen Familie Erdftdy,  und wird seit mehreren Jahren von den 

Herren Koch  und S. Pap inEperies gepachtet, die zwar verhältnissmässig Vieles 

für diese Quelle gethan haben, aber Vieles bleibt noch zu thun übrig, wenn man 

auch nur auf die Versendung dieses Wassers sich beschränken will und wird, 

geschweige denn, wenn man eine Badeanstalt errichten wollte. Und dass eine 

solche bei der grossen erwiesenen Heilkräftigkeit der hiesigen Wässer bei einer 

regelrechten Manipulation nicht nur gedeihen, sondern auch diese arme Gegend in 

ökonomischer Hinsicht heben würde, davon überzeugt ein Blick auf die Analyse.

Czigla. Die meisten Autoren nennen diesen Ort Csigla oder Cziglo.
Die Bewohner des Ortes wissen gar nichts von ihrer Quelle, die in dem 

Grenzbache zwischen Niklova und Czigla, etwa 20 Schritte von der verschüt

teten Niklovaer Quelle, in unmittelbarer Nachbarschaft des schwarzen Smilno- 

Schiefers entspringt. Sie ist wasserarm, setzt beim Abflusse wenig ocheri- 

gen Niederschlag ab. Das Wasser vollkommen klar, stark nach Schwefelwasser

stoff riechend, von gutem saueren Geschmacke —  einigermassen dem Paräder 

ähnlich; —  reagirt neutral. T. +  7-2° R. bei einer Lufttemperatur von -f- S’8# R.

Sämmtliche Autoren zählen sie zu den Eisen-Säuerlingea ohne Schwefel

wasserstoff.

Daröcz (sl. Drawec, Drawce). Die an Kalktuff-Ablagerungen reiche, 

in eocenem Sandsteine 237 Klafter über der Meeresfläche liegende Ortschaft, 

besitzt zwei alkalisch erdige Schwefelquellen. Die eine entspringt im Felde 

„Kosztzelne“ aus dem rechten Ufer des dortigen Baches, ist reich an Schwefel

wasserstoff, ihr Wasser ist klar, farblos, von süssem faden Geschmacke. 

T. +  7‘S° R. bei einer Lufttemperatur von +  2* R. Die andere im Felde 

„Potucski“ unweit des Dorfes „Po/owi“, sonst von denselben physikalischen Eigen

schaften, hatte -j- 6'8»R.
Ba r t s ch  erwähnt bei Daröcz nur eine an Hydrothion sehr reiche Quelle, die 

in der Meierei UarisM sein soll, worunter wahrscheinlich die erste der unsrigen 

zu verstehen ist, indem diese nahe an der genannten Meierei liegt. Nach v. Hä rd t  1 

sollen die Quellen versiegt sein —  dies ist nicht der Fall.

D6csö (sl. Dzsazsow). Die einzige erdig-alkalische Quelle dieses Dorfes 

entspringt aus dem rechten Ufer des Dorfbaches an dessen oberstem Ende. Sie 

ist unbedeutend, ihr Wasser klar, farblos, schwach nach Hydrothion riechend, 

süss schmeckend, reagirt neutral, und hat -J- 4° R. bei einer Lufttemperatur von 

-|-9 'S°R., ist also die kä l t es t e  Quel l e  des Comi tats.

Dubova. Die Quelle von Dubova wird schon von K i t a i be l  erwähnt i). 

Er sagt „scaturigines adsunt t r e u heute existirt nur eine, die im Westen eine 

Viertelstunde vom Dorfe im offenen Felde entspringt. Sie ist in Holz gefasst, 

wasserreich; ihr Wasser ausserordentlich klar, farblos, perlend, geruchlos, von 

sehr angenehmem, etwas salzigemGeschmacke (doch mit der Czigelkaer Ludwigs

quelle nicht zu vergleichen), reagirt neutral; beim Abflusse setzt sie viel oche- 

rigen Niederschlag ab. T. +  8-8# R. bei einer Lufttemperatur von +  S-5# R.

*) L. c. pag 3.

K. k . geologiache Beicb«anitalt. 14. Band. 1864. II. Heft. 25
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J ä c z  führt unter dem Namen „die Dubovaer und Niklovaer Mineralquellen“ 

die Analyse nur eines Wassers an und überlässt es dem Leser zu errathen, 

welche er darunter meint.

Das von Tognio *) in beiden Quellen gefundene Jod suchen wir ver

gebens unter den Resultaten der Jdez'sehen Analyse. Dieses Wasser wird in 

Fässern oft verführt besonders nach Galizien.

Enyiczke (sl. Haniszka). Das auch von Härd t l  angeführte Enyiczke besitzt 

g a r  ke ine  Quelle, um so weniger eine Badeanstalt, höchst wahrscheinlich 

ist der an Enyiczke sehr nahe liegender Eperieser borkitt darunter zu ver
stehen.

Eperies. Drei Quellen rechne ich hieher:

1. Die h. Ladislausquelle, auf dem Berge gleichen Namens —  vulgo 

Vileczhurka. —  Diese entspringt im Keller des dortigen Badehauses. Dies führe 

ich nur nach Angabe des Herrn Dr. Ba r t sch  an, da ich leider zu einer solchen 

Zeit dorthin excursirte, wo alles versperrt war. Sie soll süss, nach Schwefel

wasserstoff riechend sein; also kein  eisenhaltiger Schwefelsäuerling, wie es bei 

v. Hä r d t l  heisst. Auffallend ist es, dass J ä c z  sie gar nicht erwähnt.

2. Der grosse Borküt (Weinbrunn) entspringt in einem anmuthigen waldi

gen Thale hinter dem St. Ladislausberge. Zu Wagen muss man über Enyiczke 

dahin fahren, von wo man noch bis zur Quelle eine Viertelstunde nordwestlich 

zu gehen hat. Die Quelle wird in einer sehr hübschen Ordnung gehalten, ist in 

Stein gefasst, über 1 Klafter tief. Ihr Wasser färb- und ge r uch l o s  von angenehm 

saurem Geschmacke. Die Temperatur desselben -|-7«R. bei einer Lufttempera

tur von 10° R.

3. Der kleine Borkut. Ausser r. Härd t l  erwähnt kein Autor dieser Quelle, 

trotzdem, dass dies ein Excursionsort der Eperieser ist. Dieser ist vom ersteren 

etwa eine halbe Stunde gegen Südosten entfernt.

Es ist höchst wahrscheinlich, dass die meisten Autoren, die ihre Quellen nur 

namentlich erwähnen, diese unter dem Namen der Radäcser, Kendeer oder 

Enyiczker, in welchen drei Orten keine Quellen vorhanden sind, anführen.

Der auch in Stein gefasste kleine Borküt ist jetzt vernachlässigt, 2*/a° tief, 

sein Wasser etwas opalisirend, geruchlos, von noch angenehmerem sauren Ge

schmacke als das des grossen, schwach sauer reagirend. Temperatur 7°R. 

bei einer Lufttemperatur von -}-10° R.

Schwefelwasserstoff ist weder im Grossen noch Kleinen zu finden.

Feketeküt (sl. Sambron, Schönbrunn). Diese Quelle kenne ich aus eigener 

Anschauung nicht; sie ist laut mündlicher Mittheilung des Dr. Ba r t s c h  

so wasserarm, dass man kaum mit einem Löffel das aus einem Felsen heraus

sickernde Wasser auffangen kann. Das Wasser ist süss, riecht nach Schwefel
wasserstoff.

W a c h t e l  führt sie unter seinen Schwefelquellen zweimal an, einmal unter 

dem ungarischen, das zweitemal unter dem deutschen Namen; und v. Härdt l  

sagt, dass S ch ön b r un n  das Dorf Schönv i z  heisse, zum Unterschiede von 

Schambron ,  und ebenfalls eine Schwefelquelle besit/.e, jedoch bemerkt er 

„vielleicht durch Verwechslung mit Schambron“.

Vlnta. Trotz der vielen literarischen Angaben besitzt Finta keine Quelle.

Fricska (nicht Fricsovcze). Da gibt es zwei Quellen. Die erste ist nahe am 

Dorfe am Bache „Fu rmanec z “ an dessen rechtem Ufer, immerwährenden

L. c. pag. 35.
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Versclilemmungen ausgesetzt. Gegenwärtig ist sie in Holz gefasst, 1 Fuss tief, 

wasserarm. Das Wasser opalisirend, unangenehm sauer, wahrscheinlich durch 

Vermischung mit dem Bachwasser. Vom Grunde sieht inan viele Kohlensäure

blasen aufsteigen. Temperatur + 7  R. bei einer Lufttemperatur von +  l l -5 R.

—  Die zweite entspringt im Walde „do potoka kuscsave“ zum Sauerwasser 

genannt, am Fusse des Berges Prehiba, an demselben oder besser gesagt in 

demselben Bache wie die erstere. Sie ist unbedeutend, das Wasser klar, farb- 

und geruchlos, ron ausgezeichnetem saueren Geschmacke, Temperatur -j- 7 R. 

Das Wasser des Baches eben so warm.

Bar t sch  zählt die Fricskaer Quelle zu den alkalisch-muriatisch-erdigen 

Jod- und Eisensäuerlingen.

6fäb»lt4. Im Felde „pod lyipi“ unter den Linden, auf der Wiese des Bauers 

J. Pokrusko ,  am südseitigen Abhange des Berges Buszd, entspringt dieGdbol- 

töer alkalische eisenhältige Quelle. Sie ist iu Holz gefasst; das 2 Fuss tiefe und 

l s/ 4 Fuss breite Reservoir füllt sie in einer Viertelstunde, beim Abflusse setzt 

sich viel ocheriger Niederschlag ab. Das Wasser ist klar, farb- und geruchlos, 

angenehm sauer schmeckend. Temperatur -{-8 R. bei einer Lufttemperatur von

— 2 R. Dem Boden der Quelle entsteigen zeitweise grosse Kohlensäureblasen.

Ausser dieser Quelle wird bei Gäbolto noch eine W u n d e r q u e l l e  

erwähnt, und zu den süssen Schwefelquellen gerechnet. Sie hat das reinste 

süsse Wasser, ohne Spuren von Schwefelwasserstoff.

fterlaehi) hat zwei Quellen, die 1%  Stunde von der Ortschaft nördlich, 

am südlichen Abhange des Bei ges „Ctwrna horau entspringen. Die erste im 

Felde „za sczopMgenannt, soll schon eigentlich am HrabskerTerrain liegen, wird 

aber überall nur die Gerlachöer genannt. Aus ihrer hölzernen Umfassung ent

quillt sehr viel freie Kohlensäure. Sie besitzt recht viel Wasser, das sich aber an 

dem Hügel beim Abflüsse verliert, indem es zuerst einen ocherigen, später einen 

weissen kalkigen Niederschlag hinterlässt. Das Wasser ist farb- und geruchlos, 

sauer, reagirt neutral. Temperatur -}- 8 R. bei einer Lufttemperatur von 

+  15-5° R.

Die zweite, von der oberen circa 120 Schritteentf ernte, entspringt unten an 

einem Bache, dessen Ufer in einer Peripherie von 30— 40 Quadratklaftern einen 

Sumpf bilden, aus dem an unendlich vielen Stellen unzählige Kohleusäureblasen 

dem Boden entsteigen. Dieser Morast ist durchgängig ocherig. Die untere ist 

auch in Holz gefasst, ihr Wasser opalisirt, ist geruchlos, nicht so gut schme

ckend, wie das der oberen reagirt neutral, und ist -}~7’8° R. warm.

Woher v. Hä r d t l  die Angabe besitzt, dass die Umgebung reich an Grana

ten sei, das weiss ich nicht; factisch kommen da keine vor.

Gromts. Auch bezüglich der Gromoser Quelle herrscht eine grosse Verwir

rung. Die Gromoser Quelle entspringt nicht, wie es v. Hä rd t l  und Andere 

angeben, eine Viertelstunde von der Ortschaft, sondern im Dorfe im Garten des 

Bauers Petrus Janko.  Sie leidet sehr oft durch das Austreten des den Garten 

bespühlenden, aus dem Felde „sarki“ kommenden Baches. Laut Angabe der 

meisten aus dem Dorfe, die mich umgaben, war sie einstens so reich, dass unter 

ihrem Verdecke, das jetzt fehlt, ein förmliches Bächlein hervorfloss; dazumal 

wurde sie auch zu Bädern gebraucht, was jetzt wegen der geringen Menge des 

Wassers kaum möglich wäre. J äc z  sagt, dass sie stündlich 4 Kubikfuss Wasser 

gebe, was ich bezweifle. Ich liess die 2 Fuss hohe und 2 Fuss breite Wassersäule 

ganz ausschöpfen, blieb dann noch eine Weile bei der Quelle, sah aber kaum 

etwas Wasser zukommen; nur kleine Luftblasen entstiegen dem Schlamme 

reichlich. Der Eigenthümer sagte mir, dass es zwei Tage bedürfe, bis das Re

servoir gefüllt wird.

25 •
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Das Wasser ist klar, farblos, stark nacli Schwefelwasserstoff riechend, von 

unangenehmem faden Geschmacke, angeblich wirkt es abführend. Die Tempe

ratur -J-T'S0 R. bei einer Lufttemperatur von -f- 10‘3° R. Im Winter soll sie 

manchmal zufrieren.

Nach J ä c z  soll es +  9° R. haben bei einer Lufttemperatur von +  18° R. 

und das specifische Gewicht desselben ist 1-004. Nach seiner qualitativen Ana

lyse enthält es: doppelt kohlensauren Kalk, schwefelsaures Natron, schwefel

saure Magnesia, Thonerde, und viel Hydrothion. Nach Abdampfung von einem 

Civilpfunde Wasser bekam er 21 Gran fixe Bestandteile.

Bei Bar tsch wird diese Quelle unter diesem Namen gar nicht erwähnt; 

aber ich bin überzeugt, dass es dieselbe ist, die er unter dem Namen der Ko zse- 

l e c z ae r  beschreibt.

Auch v. Härdt l  versetzt sie nach Kozselecz. Dieses Prädium besitzt zwar 

auch seine Schwefelquellen, diese sind aber mit den Gromosern nicht zu 

verwechseln.

Die zweite Gromoser liegt eine halbe Stunde vom Dorfe entfernt, diese 

wird bei keinem Autor erwähnt. Sie entspringt am Rande des Waldes: „zlana 
mlaka“ salzige Pfütze, ist aber gegenwärtig verschüttet.

Gyurki. Mit Recht sagt v. Hä rd t l ,  dass Gyurkö „vielleicht nur durch 

Verwechslung" zu einer Quelle kam; aber darin irrt er auch, wenn er sagt, dass 

mit Palocsa. Ich war bei einer Quelle, die man auch die Gyurkoer nennt, die 

gehört aber zu Kozselecz, wovon weiter unten. Palocsa besitzt auch keine 

Schwefelquellen

Hannstalu (St, Hanuschovce, d. Hansdorf). In Hanusfalu werden drei Quel

len angegeben, wo, wenn wir die Tapoly-Bisztraer Quelle nicht hieher zählen, 

ke ine vorhanden ist. Wenigstens konnte ich an Ort und Stelle keiner auf die 

Spur kommen.

Haxslin. Die einzige Hazsliner Quelle entspringt im Felde „za mlyinami 
oder „pod d z ily o m oder „ku kvarnej vodze“ genannt, «ine Viertelstunde 

vom Dorfe, am Fusse eines mehrere Klafter hohen Löss-Hügels. Sie wird sehr 

oft bei Platzregen verschlemmt, ist wasserarm. Das Wasser ist krystallhell, 

trübt sich nach einigen Tagen in Flaschen und wird wieder rein nach Absatz 

eines Niederschlages; schmeckt angenehm sauer, ist ge r uch l o s ,  reagirt 

alkalisch und hat -j- 8 'S° R., bei einer Lufttemperatur von +  5® R. Sie hat keine 

Spur von Hydrothion; es sind somit W a c h t c l  und v. Hä r d t l  im Irrthume, 

wenn sie sagen, dass sie eine süsse Schwefelquelle sei. Ba r t sch  und Jac  z 

erwähnen sic gar nicht.

TapII-Hermäny. Die Hermanyer Quelle gehört zu den sehr wenigen Säroser 

Quellen, die ich aus eigener Anschauung nicht kenne, und die in der gesammteu 

Literatur nur einmal erwähnt wird i). Nach meinen sorgfältigen Erkundigungen 

kann das keine andere sein, als jene, die Bartsch und nach ihm Andere bei 

Petervagas anführen, wo eine solche laut Aussage des Volkes nicht existirt

Der In-thiim verhält sich folgendermassen: Bei Kapi-Pälvägäs führt 

Bar tsch einen Berg, die „kura hurau an, wo eine Quelle sein sollte. Nun 

dieser Berg ist von dort weit entfernt; er scheidet die Peter vdgäsch er Grenze 

von der Hermanyer, und an dieser Seite dieses Berges soll eine kleine Sauer- 

wasser-Quelle entspringen.

*) A m. orvosok es termeszetrizsgalök kassa-Eperjesen tartott nagy gyulesenek munkä- 

latai. pag 196.
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Hertnek. Diese Quelle, die bisher nur einmal von Herrn F ranz  Ritter 

v. Haner  erwähnt wird *), entspringt an der Wiese „pod Sztavenyecz“ 196® 

über der Meeresfläche. Sie bildet einen Sumpf, aus dem sehr viele Kohlen- 

säure-Klasen aufsteigen. Beim Abflusse des Wassers wird viel ocheriger Nie

derschlag gebildet. Das Wasser ist klar, farblos, süss, riecht sehr schwach nach 

Schwefelwasserstoff, im Sommer angeblich stärker. Die Temperatur -f- 7" R. 

bei einer Lufttemperatur von 0*10 R.

Hosisztir6t (Langenau. Dluhaluka). Von den Bartfelder Quellen durch den 
Berg „osztra hurka“ getrennt, eine Viertelstunde Yom Fusse des Zboröer 

Schlossberges entfernt, entspringt die Langenauer Quelle vor dem dortigen 

herrschaftlichen Gebäude. Einstens war auch eine Badeanstalt da, dies beweisen 

die noch stehenden Gebäude; da sie aber die Concurrenz mit dem immer mehr 

in Schwung kommenden Bartfeld nicht halten konnte, ging sie ein.

Auf das goldene Zeitalter von Huszsztiret erinnert auch der Umstand, dass 

K i t a i b e l  bei Gelegenheit der Analyse der Bartfelder Quellen auch die Hosz- 

szüreter quantitativ analysirte. Die Resultate seiner Arbeit stellte er in tabella

rischer Uebersicht zusammen 3). Er hatte die Menge der Bestandtheile in 100 

Kubikzulleu Wassers bestimmt. Da dieses Maass ein heutzutage ungewohntes 

ist, so habe ich es auf ein Civilpfund umgerechnet, da ferner K i t a i be l  dieses 

Wasser zweimal analysirte, und zwar mit verschiedenen Resultaten, so habe ich 

auch das Mittel der Ergebnisse dieser zwei Analysen berechnet.

Nach K i t a i be l  sind im Hoszsziireter Wasser:

A n a  I j a  e 

Tora Jahre 1795 

in  100 E . Z. 

Wasser

A n a ly s e
der zwei

vom Jahre 1796 vorgehenden

in 100 K. Z. Analysen

Wasser
in 100 E . Z . 

Wasser

M i t  te  Lx ah 1 

anf 1 Civil— 

pfond =  7680 

Grane 

berechnet

6  r  ■ n e

Kohlensaures Eisenoxydul 
c l Kohlensaurer Kalk . . , 

-o 1 Kohlensäure Magnesia .
W ', T ho ne rd e ...................... ...

K ie se lsäu re ......................

Summe der Erden . . . 
Kohlensaures Natron . ,

Chlornatriuin.....................

Schwefelsawres Natron 
Summe der Salze . . . .

III. E ilractiv-S lo ffe .................

IV. K o h le n s äu re ......................
An Erden gebunden . . . . . 
An Salze gebunden . . . .  

Zusammen sammt der Freien .

0-31 
12-30 
1*82 

0-30 

120 
18-93 
56-20 • 
24-40 

0-01? 
80-61 
094 

K. Zoll 
9-2 

48-5 

177*1

0-3 

11-9
1-8 
0-3 
11

15-4 

54-90 
23-32 

0 -0 2 ? 
78-24 

O-'JO 
K. Zoll 

8-9 
47-4 

174-8

0-305 

12-100
1-810
0-300

1-150 
15*065 

55*550 
23*860
0-015?

79-425
092 

K. Zoll

905

47*95
175-95

00930

3-7065 
0-5540 

0-0920 
0-3525

4-7980 
17*0145

7*3080 
0-0045? 

24-3270 

0-281 
K. Zoll 
2*771 

14-687 

53*893

Aus dieser Analyse ist ersichtlich, dass das Langenauer Wasser in die 

Classe der alkalisch-muriatischen Eisensäuerlinge gehört, worin es unter den 

Wässern ersten Ranges Platz haben kann. Und die Resultate dieser Analyse sind 

wir um so mehr berechtigt, für beinahe ganz richtig zu halten, da uns die

• *) Höhenmessungen im nordöstlichen Ungarn, Mittheilungen der k. k. geograuh. Gesell
schaft. 1859. III. 2. pag. 71.

2)  L. c. pag. 89 des IL Bds.
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neuester Zeit durch Kar l  Ritter v. Hauer  vorgenommene Analyse des Bart

felder Wassers zur Genüge gezeigt hat, dass die Arbeiten K i t a i b e l ' s  unge

achtet ihres Alters nicht gering zu schätzen sind.

Prof. T o g n i o  fand auch J o d  darin.

Die gegenwärtige, 2 </2 Fuss im Durchmesser haltende Umfassung der 

Quelle ist aus morschen Brettern; das Wasser darin bis zum Ausilusse 3 Fuss 

tief. Die Quelle gibt stündlich ungefähr 180 Halbe Wasser. An manchen Tagen 

werden auch 14— 15 Fässer davon nach Galizien verführt. Das hiesige Volk 

trinkt beinahe kein anderes Wasser als dieses.

Das durch das fortwährende Entweichen von Kohlensäure-Blasen ewig 

bewegte Wasser ist Die ganz rein, immer etwas opalisirend, von angenehmem 

sauren Geschmacke. Manchmal, auch beim schönsten Wetter, verändert es den 

Geschmack ohne aller bekannten Ursache, was nach Regen jedesmal der Fall ist. 

Im Winter friert es nie ein. Das Wasser reagirt neutral. Temperatur des

selben, nach viermaligen, an verschiedenen Tagen vorgenommenen Messungen, 

im Mittel -j- 8’S « R.

Um die Quelle herum sind noch die Spuren des einstigen sie bedeckenden 

Pavillons in Form von aus der Erde herausstehenden Stümpfen, an welchen, 

sowie auch im benachbarten Garten, wo das Wasser abfliesst, das Natron fort

während efilorescirt.

Hrabszke. Hier fand ich mehrere Quellen:

1. Die erste am Wege von Gerlacho nach Hrabszke, am linken Ufer des 

aus dem Berge „Csarna hora“ kommenden Baches „Dvoriszko“ im Felde glei

chen Namens, eine halbe Stunde vom Dorfe. Sie entspringt aus einem Sand

steinfelsen; über ihr unmittelbar folgt eine Schichte Schotter von der Höhe von 

1 Fuss. Sie ist sehr seicht, bringt aber viel Kohlensäure mit sich heraus.

Das Wasser ist farb- und geruchlos, von angenehmem sauren Geschmacke, 

reagirt neutral. Temperatur +8-3" R., bei einer Lufttemperatur von +  12 S® R.

2., 3. und 4. Drei andere Quellen finden wir im Dorfe am rechten Ufer 

des Baches „schilszke“ 2 Klafter hoch über demselben. Alle drei sind in 

Holz gefasst. Die grösste ist die unterste; sie ist 1 Fuss tief und bezüg

l i ch  der K oh l e ns ä u re  i n t e r m i t t i r e n d ; es entströmt ihr nämlich alle 

6— 10 Secunden eine grosse Menge Kohlensäure auf einmal mit einem sehr 

starken Gemurmel. Das Wasser ist opalisirend, geruchlos, schwach sauer, rea

girt neutral, hat +  7’ß° R.

Die zwei anderen höheren sind geringer, noch weniger sauer, und bieten das 

Phänomen mit der Kohlensäure nicht dar.

S. Die fünfte Quelle ist am Wege nach Sznakö, eine halbe Stunde von 

Hrabszke oberhalb der Mühle; sie ist bezüglich der physikalischen Eigenschaften 

den jetzt besprochenen dreien ähnlich.

Alle diese Quellen werden von den Autoren, die überall nur eine mit Namen 

erwähnen, zu den Eisensäuerlingen gerechnet; v. Hä rd t l  gibt auch Jod darin 
an. Nach wem?

Hr&dlszko. Am Grenzpunkte des Neocom-Mergels mit dem Karpathen- 

Sandsteine, nördlich von Ternye, im Thale unter dem Dorfe Hradiszko , etwa 

50 Klafter oberhalb der Wohnung des Försters, in einem engen waldigen Thale 
entspringt diese Quelle.

Die hiesige Badeanstalt, wenn man sie so nennen darf, besteht aus sechs 

hölzernen Badekammern, die sehr vernachlässigt sind. Die in ein viereckiges 

hölzernes Bassin gefasste Quelle gibt in 24 Stunden höchstens für 15 Bäder 
Wasser.
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Das Wasser ist nach J ä c z  klar, farblos. Ich aber habe es so milchig trübe 

gefunden, dass ich es das am wenigsten durchsichtige Säroser Mineralwasser 

nennen muss. Uebrigens mag das frisch hervorgequollene Wasser farblos und 

die milchige Trübung dem ausgeschiedenen Schwefel des länger stehenden 

Wassers zuzuschreiben sein. Dafür spricht auch der bedeutende Unterschied 

zwischen den Resultaten unserer Temperatur-Messungen. Nach J ä c z  hat es 

-J- 10« R. bei einer Lufttemperatur von -(- 20® R.; ich fand es nur +  5’3° R. 

warm bei einer Lufttemperatur von -|- 4° R.

Nach J acz  ist sein spec. Gewicht 1*004. Er fand darin in einem Pfunde 
Wassers:

Grane

Doppelt kohlensauren Kalk . . .......................4*0

Doppelt kohlensaures Natron . . . . . . .  1'5

Schwefelsäuren K a l k ........................................ l  ö

Kieselsäure.......................................................... 1*0

Summe . 8-0

Ausser dem freie Kohlensäure und Schwefelwasserstoff. Ich habe es stark 

alkalisch reagirend gefunden.

Jernye (sl. Jarownyicze). Als Quellen-Fundort nur bei v. Hä r d t l  erwähnt. 

Er hat ganz Recht, wenn er hinzufügt, dass die Angabe der Quelle wohl nur 

auf einer Namensverwechslung mit Ternye beruht, denn hier gibt es wirklich 

keine Mineralquelle.

Jesctreb. Zum ersten Male finde ich es bei v. Härdt l  und L i n z b a ue r  >) 

und auch da heisst es: a ngeb l i c h  eine Quelle und unbekannt.

Its£p (sl. Zsipov). Eine-Viertelstunde nordöstlich vom Dorfe, im Felde 

„na Pongraezovejentspringt die Izsöper Quelle. Sie ist wasserarm, das 

Wasser klar, farb- und geruchlos, angenehm sauer schmeckend, reagirt alkalisch. 

Temperatur -(- 7,6° R. bei einer Lufttemperatur von -f- S® R.

Bei W a ch t e l  und Anderen steht sie irrthümlich unter den Hydrothion- 
Säuerlingen.

Kabasfalu (Kakasowce). Das Dorf Kakasfalu liegt zwar noch im miocenen 

Sandsteine, aber seine Quellen entspringen schon aus dem Trachytgesteine 

der Soövärer Gebirgsgruppe. — Von Sxigord (Venatori) nordwestlich im Walde 

Sczamicza, eine halbe Stunde von der Wohnung des Canalaufsehers, findet man 

sie beide.

Die Hauptquelle selber wird auch die Sczawicza genannt, sie ist in Stein 

gefasst, ihr Wasser etwas opalisirend, von erfrischendem, angenehm sauerem Ge- 

schmacke, ge ruch l os ,  in den Flaschen, worin es gehalten und öfters getragen 

wird, setzt es eine rothbraune Kruste ab. Reagirt neutral. Temperatur +  6‘8 R. 

bei einer Lufttemperatur von -+• 2° R.
Die zweite etwas westlich liegende Quelle ist vernachlässigt, und gegen

wärtig nur eine Pfütze.

Die dritte, die Ba rtsch anführt, gehört zu Clausura. W a c h t e l  zählt irr

thümlich die Kakasfaluer Quellen zu den Hydrothionsäuerlingen.

Kapl. Die hiesige angebliche Mineralquelle ist eine gewöhnliche süsse 

Quelle, die, aus einer grösseren Tiefe kommend, nie zufriert

*) L. c. pag. 118.
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Kaproncza (Koprionicza). Aus dieser haben die meisten Autoren zwei 

Quellen gemacht, und zwar eine süsse Schwefelquelle und einen Hydro- 

thionsäuerling; und führen die erstere als Vnrjufaluer, letztere als Kapronczaer 
an. Diesen Irrthum hat der Umstand erzeugt, dass die Quelle unmittelbar an 

der Grenze von Viirjufalu entspringt.

Sie liegt in der unmittelbaren Nähe der ausserhalb des Dorfes liegenden 

herrschaftlichen Gebäude des Herrn r. Kosa,  am linken Ufer eines kleinen 

Baches. Das Wasser ist opalisirend, stark nach Schwefelwasserstoff riechend, von 

süssem Geschmacke, reich an Kalk. T. -f- 6-5° R. bei einer Lufttemperatur 

von —  12° R. Unter den Gebäuden ist auch ein kleines Badehaus da, da aber 

die Quelle täglich für höchstens sechs Bäder Wasser liefert, so kann an eine 

Cultivirung derselben nicht gedacht werden.

Merkwürdiger Weise wird, besonders im Winter, der gan ze  Hausbedarf 

an Wasser aus dieser Quelle gedeckt; nur zum Begiessen des Sauerkrautes in 

Fässern kann man es nicht brauchen, da dieses angeblich davon ganz weich wird.

Durch die Anwesenheit der Schwefelquelle angeregt, frug ich nach Kalk 

und fand ihn richtig im nachbarlichen Dorfe Abrahdmfalu im Hause des Herrn 

v. W i n k l e r ,  der mir sehr viele Kalktuffstücke vorzeigte, die an den Feldern 

sehr häufig sein sollen. Somit wäre auch hier der Ursprung einer Schwefel

quelle nachgewiesen.

Kelemes. Siehe Sebes-Kelemeser Wiese.

Kende. Es ist ein Irrthum, der sich au’s einem Buche in’s andere fort

pflanzt, dass in Kende eine Quelle sei; dort ist positiv keine vorhanden.

Kozselecz. Manche Autoren versetzen die Gromoscher Quelle hieher; 

sowohl jenes Dorf, als auch dieses Prädium haben aber ihre eigenen Schwefel

quellen. —  Am Terrain von Kozselecz kommen folgende Quellen vor:

1. Im Walde „za rovni vrh“, hinter dem geraden Berg, an einem kleinen 

Bache, an dem „ku smerczacsej“ genannten Orte, entspringt eine zwar sehr 

seichte aber ergiebige Quelle. Sie fällt beim Bache lediglich durch den weissen 

silberglänzenden Nicderschlag ihres Abflusses auf. Das Wasser ist sehr klar, süss, 

bezüglich des Schwefelwasserstoffgeruches der Gromoscher ähnlich. T. +  6 ° R. 

bei einer Lufttemperatur von -}- 12 R.

2. In dem von der Puszta südwestlich liegenden Walde „male kvtiu soll 

angeblich eine ähnliche aber nicht so wasserreiche sein. Diese konnte ich nicht 

besuchen.

3. Vom Wege gegen Bajorvägäs, über den Berg „prez harcsareny“, ober 

Pusztamezö an der Grenze zwischen Kozselecz und Gyurko entspringt die dritte 

Kozseleczer Quelle, mitten in einem Sumpfe, in der unmittelbaren Nachbarschaft 

einer gewöhnlichen süssen Quelle. Auch sie ist sehr seicht. Das Wasser klar 

farblos, reagirt neutral, siiss schmeckend, und nach Schwefelwasserstoff ziemlich 

stark riechend. T. -f- 7 R. —  Wahrscheinlich diese ist es, die bei manchen 

Autoren unter dem Namen Gyurköer Quelle figurirt.

Krasznc. Ist nur bei r. Härd t l  angeführt. Hätte es auch eine Quelle, 

so gehört sie nicht hieher, denn Kraszne=Hai*aszti ist im Abaujer Comitate.

Kvacslny« Kenne ich nicht. Angeblich soll es ein wenig ergiebiger alkalisch- 

muriatischer Eisensäuerling sein.

Lacsn6. Die Angabe muss auf einem Irrthume beruhen, denn hier ist keine 
Quelle.

laghnö (Legnyara). Von Laghno sagt schon Bar t sch :  „mit zwei halbver- 

schQtteten Quellen“ . Als ich dort war, im Jahre 1862, waren keine Säuerlinge 

vorhanden, denn die eine, auf dem dem Herrschaftshause gegenüber liegenden
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Berge, war angeblich ausgetrocknet, die andere, die unweit von dem nach Szta- 

rina führenden Wege linkerseits liegt, und in ein hölzernes Reservoir gefasst 

ist, fand ich sflss. Ueber andere Sauerwässer konnte mir das Volk keine Aus

kunft geben.

Aber in Lipnik erfuhr ich, dass noch vor kurzer Zeit in Laghnö ein ausge

zeichnetes Sauerwasser gewesen sein soll, welches wegen seines grossen Eisen

gehaltes die Flaschen, in welchen es gehalten und getragen wurde, bald bräunte. 

Diese mitunter mit einer ganz dicken rolhbraunen Kruste überzogenen Flaschen 

klärten sich aber bald, und wurden ganz rein, wenn man das Szuliner Wasser, 

das an freier Kohlensäure ausserordentlich reich ist, eine Zeit lang in ihnen 
getragen hatte.

Llcsirt. Nach meinen Erkundigungen gibt es da keine Quelle.

Lipnik. Nur bei v. Härdt l  angeführt, und da heisst es noch, dass die Zip- 

ser Lipniker Quelle wahrscheinlich nur durch Verwechslung mit dieser schon 

1478 angeführten — aber wo? — angegeben wird. Ich hörte in Lipnik von kei

ner Quelle. Ob dann nicht die Szuliner damit gemeint war?

Keczer.Iipöci. Höchst wahrscheinlich nur eine Verwechslung mit Szinye- 

Liptfcz, wie dies auch v. Hä r d t l  angibt. Meinen Erkundigungen nach ist keine 
Quelle da.

Sfinyc-Ilpici. In der schönsten romantischesten Gegend des Comitates, 

in der Berührnngslinie des Eocen-Sandsteines mit dem Triaskalke, drei Meilen 

von Eperies, und eine halbe Meile von der auf das Branyiszko Gebirge führen

den Landstrasse entfernt, liegt das Bad Szinye-Lipöcz 1), eine wahre Wiege 

eines ungarischen Lubien oder Eilsen.

Quellen gibt es hier sehr viele; ihre Zahl zu bestimmen ist beinahe unmög

lich, da an einzelnen Stellen, wie J d z s a  sagt „imo baculus liumi defixus, aci- 

dulares aquas proliciat“ . Ferner finden wir in J o z s a ’s Arbeit *) (die sonst der 

Geschichte zu übergeben ist) ausser der Angabe der einzelnen wichtigsten Quel

len auch das noch erwähnt, dass hier ein kleiner Bach is t, bei der weissen 

Quelle, der heutige Sprudel, und der Spiegel, „e cujus fundo et lateribus sex- 

centae et amp l i u s  scaturigines aquas suas minerales exonerant, quas inter 

binae, crassitie brachii humani alte subsilientes considerationem merentur prae- 

cipuam etc.“

Von alledem existirt nunheute gar nichts. Ich bin aber weit entfernt, darum 

die Wahrheit der Jdzsa'schen Angabe zu bezweifeln, da ich es weiss, dass das 

hiesige Terrain durch äusserst häufige Ueberschwemmungen sein Bild fortwäh

rend verändert.

Ba r t s ch  und so ziemlich nach ihm v .Hä rd t l  erwähnen folgende Quellen:

1. Haupt-, 2. Nathalien-, 3. Kessel-, 4. Fesz t ’s Holzstaminquelle, ü. ein Brun

nen neben dieser letzten, 6. Spiegelbad. Da aber die Lage derselben nicht an

gegeben wird, so kann man es nicht wissen, von welcher es sich handelt, um so 

mehr, da man hier von Benennungen gar nichts weiss.

J ä c z  gibt die Zahl der Quellen auf über 20 an, und unterscheidet sie in 

obere und untere.

f) J d c z  gibt die Höhe von Szinye-Lipöcz (I. e. pag. 41) auf 2000 Fass an. Was nicht 
wahrscheinlich ist. Der nfichste authentisch gemessene Ort ist Szinye, der nach K re i l  
1025‘4 Fass über der Meeresfläche liegt. Und ich weiss es nicht, ob das Bad nicht n;e- 

driger liegt als Szinye ?
l )  Scrutiniam aquarum mineralium in possessionibus Sindler et Lipöcz, J. Com. Särosiensi 

ingremiotis existentium. Cassoviae 1790, pag. 1—43.

K. k. gcoloffiiche Reichianctalt. l i  Band. 1864. II. Heft-
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Ich unterscheide folgende nennenswerthe Quellen:

1. Die Haupt- oder Trinkquelle, beinahe in der Mitte der Badeanstalt, mit 

einem auf Säulen mehr wankenden als ruhenden Pavillon gedeckt.

2. Die von der ersten nordöstlich liegende, mit einer hölzernen Bude be

deckte, zu Bädern benutzte obere,

3. und die zwischen der sub 2 und dem Kessel liegende untere Badequelle.

4. Au der Westseite des Badewohnhauses, mitten im rechtsseitigen Girt- 

chen, eine im Jahre 1862 erbohrte, mit milchigtrübem Wasser gefüllte Quelle.

5. Im Westen von dieser ein vernachlässigter Quellencomplex, gegenwärtig 

ein Sumpf durch eine Unzahl aufsteigender Gasblasen vom weiten kenntlich. 

Hier könnte man leicht einen zweiten Spiegel errichten.

6. Am rechten Ufer des von Norden nach Süden tliessenden Baches, einige 

hundert Schritte von der Hauptquelle der unverkennbare Sprudel; und endlich

7. das vom Sprudel einige Schritte entfernte Spiegelbad.

Die von Ba r t sch  erwähnte Natalienquelle ist weggeschwemmt worden, 

und Fesz t ’s Holzstammbrönnchen ist vrr.«chiittet.

I. Die Hauptquelle, deren Wasser fortwährend knisternd schäumt, ist sehr 

wasserreich; ihr Wasser krystallhell, schwach nach Schwefelwasserstoff riechend 

(dieser Geruch soll bei nassem Wetter angeblich bedeutend stärker sein, so dass man 

die Quelle hier oft für einen Wetterpropheten hält) schmeckt angenehm sauer, 

reagirt schwach alkalisch. T. -|- 9 6° R. bei einer Lufttemperatur von -f* 1° R*

Hier wird dieses Wasser ausschliesslich zum Trinken und Versenden ge

braucht. In Flaschen gefüllt, verliert es seinen Schwefdwasserstoffgeruch, ohne 

dass es einen sichtbaren Niederschlag bilden würde.

Der grösste Theil des Wassers fliesst hier unbenutzt in den Bach ab.

II. Die Quelle sub 2 ist bezüglich ihrer physikalischen Eigenschaften der 

ersleren ähnlich, nur setzt sie an ihren Wänden keinen weissen Niederschlag ab, 

wie jene, bei ihrem Abflusse ist alles mit rostbraunem Eisenocher überzogen. 
T. +  9-1° R.

Aus dieser wird das Wasser in auf der Erde liegenden, gar nicht zugedeck

ten Holzcanälen in den Kessel geführt. Der Bau des Abzugscanales erlaubte mir 

die Quantität ihres Wassers zu bestimmen. Sie gibt in jeder Minute 15, folglich 

stündlich 900, und täglich 21.600 Halbe =  270 Eimer (der Eimer mit 80 Halben 
gerechnet).

HI. Da diese Quelle hei meinem Besuche der Sammelplatz alles Pfützenwas

sers war, kann ich von ihr nichts sagen.

IV. Ist gegenwärtig ein tiefer Sumpf,

V. Ist gegenwärtig l »/2 Fuss tief, wasserarm. Ihr fortwährend knisterndes 

Wasser milchig trübe, sauer, schwach nach Schwefelwasserstoff riechend. 
T. +  9-2° R.

Die bis jetzt genannten Quellen sind es, die J ä c z  ohne Unterschied unter 

dem Collectivnamen der oberen zusammenfasst.

VI. Die auffallendste bezüglich des Wasserquantums im ganzen Comitate 

reichste und zugleich wärmste Mineralquelle ist der Sprudel; dessen krystallhelles, 

alkalisch reagirendes, stark nach Schwefelwasserstoff riechendes -f- 12-5° R. 

warmes Wasser aus seinem Bassin mit grossem Gemurmel scheinbar siedend in den 

in unmittelbarer Nähe fliessenden Bach sich stürzt. Die Wände ihres Bassins, 

sowie auch die des Abflusscanales sind mit weissem silberglänzenden Niederschlag 
bedeckt.

VII. Endlich die in eine hölzerne Bude eingeschlossene, vom Sprudel einige 

Schritte entfernte Spiegelquelle verdankt ihr Dasein höchst wahrscheinlich einem
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Quellencomplexe. Ihr Wasser ist wahrscheinlich zufolge atmosphärischen Ein

flusses milchig trübe. Temperatur die des Sprudels.

Die letzteren zwei sind Jäcz 's  untere Quellen.

Nach J a c z ’s quantitativen Analysen enthalten die Lipdczer Quellen in einem 

Civilpfunde Wasser:

D ie Haup t que l l e Der  S p r ud e l
als Repräsentant der oberen Quellen: als Repräsentant der unteren Quellen:

Grane. Grane.

Kohlensaures Natron . . . . . 8*375 Doppelt kohlensaures Natron . 8*236
Kohlensaurer Kalk , . . . „ kohlensaurer Kalk . . 12-324
Kohlensäure Magnesia . . . . 1-325 „ kohlensaure Magnesia 1-337
Kohlensaures Eisenoxydul . 0*534 „ kohlensaures Eisen

oxydul .................................... 0*500
Chlornatrium ....................... . 6*324 ......................................................7*780
Chlorkalium........................... . 5*232
Schwefelsaures Natron . . . 7-223 ......................................................  8567
Schwefelsaurer Kalk . . . . 4*327
Schwefelsäure Magnesia . . . 1*230 ......................................................2-324
Kieselsäure........................... . 0-670 ......................................................0*620

51-694 51-372

Kubik-Zoll Kubik-Zoll

Kohlensäure....................... . 19-56 .................................................14-39
Schwefelwasserstoff . . . . 6-25 ................................................. 15-26
Stickstoff in unbestimmbarer Quantität

Temperatur: bei der Lufttemperatur von -f- 16° R- 

+  9° R............................... +  12° R.

Specifiaches Gewicht:

1 045 .............................................  1 020

Gegen diese Analyse kann und muss zweierlei eingewendet werden:

Erstens ist die Quantität des Schwefelwasserstoffes unerhört gross. Ich 

gluube dass, wenn Herr Dr. J ä c z  die Resultate seiner Analysen mit denjenigen 

anderer weltberühmter Schwefelquellen verglichen hätte, er denn doch auf das 

Uebertriebene seiner Angaben aufmerksam geworden wäre. So z. B. ist in einem 

Pfunde Eilsener Schwefelwassers nur 2*096 K. Z. Schwefelwasserstoff, und 

sogar dies wird noch lur übertrieben gehalten, im Nenndorfer 0*1669 K .Z.; im 

Lubiener, das man schon auf eine grosse Entfernung riecht, 2*401 K. Z. im 

PöstySner 0*47 K. Z. —  im Schinznacher 1*725; im Pardder 0*32828 K. Z.

u. s. w .1).

Zweitens. Wie kann das kohlensaure Nation neben dem schwefelsauren 

Kalke bestehen, ohne dass sie einander zersetzen? Das Nebeneinandersein sol

cher Verbindungen pflegt als Kriterium der Fehlerhaftigkeit einer Analyse be

trachtet zu werden.

f)  Uebrigens diesen Fehler, nämlich die lieber treib img des Schwefelwasserstoff-Quantums 

finden wir bei den meisten ungarischen Schwefelquellen, die früherer Zeit analysirt 

wurden. Mein Freund F e l l e t a r ,  der die Menge des Schwefelwasserstoffes im Parader 
Wasser nach M e i s s n e r  auf eine 33inal geringere Quantität reducirte, hatte als Curio- 

sum die Ricsengehalte der ungarischen Schwefelwiisspr an Schwefelwasserstoff zusam- 
mengesteilt. (A  parädi kenes gyögyvizek legujabb regybontäsa. P oo rs  Gyögyaszat. 

Iö61, pag. 546.)

26*
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Auch glaube ich, dass die Quantität des Eisens etwas geringer ausfiele bei 

einer Analyse durch geübtere Hände.

Aus dem Gesagten folgt, dass auch dieses Wasser einer neueren und 

genaueren Analyse bedürfe.

Dieser Badeort, dessen Einrichtungen am besten mit Stillschweigen über

gangen werden, ist wahrlich nur durch die Natur schön; die Kunst hat sehr 

wenig dazu beigetragen, während es doch nur eines mässigen aber zweckent

sprechend angelegten Capitals bedürfte, um einen Badeort, der in Ungarn ersten 

RaDges sein könnle, hervorzuzaubern!

Luk6 und Malyczä beide als Quellenfundorte mehrfach angeführt, haben 
keine Mineralquellen.

Nyklyova. Die hier gewesene Quelle war am Felde „na csverti“ unter 

zwei Pyramidenpappeln. Eiristens musste sie in guter Ordnung gewesen sein, 

dies zeigen auch die Steinhaufen um die Quelle. Tognio,  der sie analysirte, fand 

auch Jod darin ‘)-

Gegenwärtig ist sie mit Mist und Steinen vollgeworfen. Wenn ich mich 

gut entsinne, so bekam ich neulich die Nachricht, dass der Herr Ortsp farrer 

durch mich angeregt, sie suchen und in brauchbaren Stand setzen liess.

Sie wird bei den Autoren als ein alkalisch-muriatischer Säuerling an
geführt.

Die von der ersteren etwa 20 Schritte entfernte Quelle führte ich bei 
Czigla an.

Olysö. Diese seichte Schwefelquelle entspringt im Felde „na Lanu eine 

Viertelstunde vom Dorfe an dem linken Ufer eines kleinen Baches aus eocenem 

Sandsteine. (Diese Berglehne ist reich an Kalktuff.) Das Wasser ist klar farb

los, süss, nach Schwefelwasserstoff riechend, reagirt neutral. T. -f- S’S0 R. bei 

einer Lufttemperatur von -|- 7*2° R.

.ZL Eclsö-Orlik (Ober-Orlik). Wird nur von L i n z b a u e r  und v. H ä r d t l  

erwähnt. Ersterer zählt sie zu den unbekannten; letzterer unter die angeblichen 

und versetzt sie nach Unter-Orlik, wobei er noch bemerkt, dass sie falsch 

Ober-Orliker heisse.

Sie ist in Ober-Orlik, im herrschaftlichen Hofe, wo sie im Jahre 18S7 

statt eines gewöhnlichen Brunnens geöffnet wurde. Wasser fand man erst in 

der Tiefe von 5 Klaftern, das aber seit der Zeit reichlich fliesst und seinen 

schwachen Schwefelwasserstoffgeruch unverändert beibehält. Das Wasser ist 

klar, vom gewöhnlichen harten Wassergeschmarke, hat beinahe keine Spuren 

von Kohlensäure, reagirt neutral. Temperatur des mit Holz und Mist gedeckten 

Brunnenwassers -|- 6° R. bei einer Lufttemperatur von —  ß 'ö0 R.

In Ermanglung eines anderen Wassers trinken die Leute, obwohl der Bach 

unweit des Hofes fliesst, nur dieses Wasser. Bezüglich des Ursprunges glaube 

ich, dass diese Quelle ihren Schwefelwasserstoff denselben kalkigen Bildungen 

verdankt, wie die Vapenyiker Quellen. Siehe diese.

Palocsa. Die Palocsaer „pod zam Rom“ Quelle ist keine Schwefelquelle, 

sic soll angeblich viel Kalk und Magnesia enthalten und Kropf verursachen. Münd

liche Mittheilung von Dr. Bartsch.

Rapi-Pälvagäs (Pawlowczn). Ueber die Quellen von Kapi-Palvdgäs sind 

wir bis zum heutigen Tage nicht im Reinen. Die von B a r t s c h  angeführten 

Fundorte „na radlinkoch i kurej huriu kommen da nicht vor.

')  L. c. pag. 35.
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Im Folgenden notire ich nur dasjenige, was ich nach vielseitigem Befragen 

eruiren konnte.

1. Jene angeblichen Quellen, die nahe beim Dorfe sein sollen, gehören zu 

Keczer-Pdlvdgds, das nur durch einen Bach von Eapi-Pdlvdgds getrennt ist.

2. Am eigentlichen Kapi-Pälvägäser Terrain sollen angeblich zwei unbe

deutende schwache Säuerlinge entspringen, der eine im Walde „do banyi 
der andere im Walde „Teich“ genannt, dort wo das K. Pälvagaser Terrain 

dem Körösföer angrenzt.

3. Endlich hörte ich von den hiesigen Einwohnern, dass in diesem Hotter 

auch Salzquellen vorhanden sein sollen; und zwar die eine an dum „pod 
lazami na pivovarnyikovim kutze“ genannten Orte, welche der Eigenthümer 

des Feldes immer verschütten lässt, da ihm das zur Quelle wandernde Vieh 

alles zertritt. Die andere „na azoliszku“ an dein salzigen Orte, an der Wiese des 

Bauers Namens Andrej .  — Uebrigens halte ich diese Angaben selber für 

wenig authentisch, indem der hiesige Bauer jedes Wasser, das das Vieh einem 

ändern vorzieht, für salzig hält.

Kecier-PAiTäg&s. Die folgenden Quellen werden überall die Kapi-PäMgaser 

genannt:

1. „5rM«fta“-Quelle. Diese ist 10 Minuten vom Dorfe westlich, in einem 

gegen Osten laufenden Graben, 1'/» Fuss tief. Ihr Wasser opalisirt etwas, ist 

schwach sauer, geruchlos, -|- 7*2° R. bei der Lufttemperatur von +  8 ° R-

Die Bewohner vom unteren Theile des Dorfes trinken von dieser Quelle.

2. „Pod hurkami', unter den Hügeln, ist die zweite auf einer kesselför

migen Wiese westlich vom Dorfe eine halbe Stunde entfernt. Das Wasser der

selben etwas opalisirend, stark nach  Naph t a  r i echend ,  und demzufolge 

etwas unangenehm sauer schmeckend. Reagirt neutral. Temperatur +  7« R. 

Ein origineller Glaube herrscht hier im Volke bezüglich dieser Quelle. Sie mei

nen, dass, wenn das Wasser dieser Quelle in was für immer Gefässen weiter 

höher in’s Gebirge getragen wird, es sich noch bessert, und umgekehrt seine 

saure Kraft gleich verliert, wie es herunter in's Dorf gebracht wird.

3. „Pod iztavencsikom” , unter dem Sztavencsik-Berge. Diese liegt mitten 

zwischen den zwei früheren. Die Bewohner vom oberen Ende des Dorfes trin

ken von dieser. Bei meiner Anwesenheit war sie beinahe ganz ausgeschöpft. 

Auch ihr Wasser opalisirt etwas, ist aber geruchlos, reagirt neutral, schmeckt 

sauer. Temperatur -f- 8 ® R.

Ausser diesen drei sollen hier noch angeblich einige unbedeutende saure 

Quellen sein; diese konnte ich aber bei dieser Gelegenheit nicht sehen.

J ä c z  schweigt sowohl über die Kapi- als auch die Keczer-Pälvägaser 

Quellen. Wa ch t e l ,  der die letzteren bei Kapi-Pälvägäs anfülirt, rechnet sie 

irrthümlich zu den Hydrothion-Säuerlingen, eben so v. Hä rd t l ,  der Reczer- 
Pälragas gar nicht erwähnt.

Ptchy-Fjfalu (P 6chy-Neudorf). Die Angaben über eine Mineralquelle in 
diesem Dorfe beruhen auf einem lrrthume.

Pßtervigds (Petrovcze). Wahrscheinlich nur eine Verwechslung mit 
Tap l i -He r mdny .  Siehe jenes.

Pltrova. In Pitrova sind folgende Quellen nennenswerth:

1. Die Hauptquelle, vulgo scsavka. Diese entspringt am südlichen Abhange 

des Berges Szlavne, nördlich vom Dorfe, im Felde „na csvert“ unter einem 

Pappelbaume. Sie ist wasserreich, in einen kolossalen Holzstamm eingefasst. 

Das Wasser klar, farb- und geruchlos, angenehm sauer schineckend. Beim Ab

flüsse setzt es viel ocherigen Niederschlag ab. An freier Kohlensäure ist es so
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reich, dass jeder hineingesteckte Gegenstand augenblicklich mit einer Unzahl 

Perlen besetzt wird. Temperatur +  0 H- bei einer Lufttemperatur von 
-f 13*5o R.

Das Wasser dieser Quelle wird nicht nur im Dorfe allgemein getrunken, 

sondern auch in die nachbarlichen Orte verführt.

Mehr als wahrscheinlich ist es, dass J äc z  unter dem Namen der Pi tro- 

vaer  Quelle diese analysirle, obwohl mau aus seinen Angaben glauben sollte, 

dass ihn die später zu nennende Murmelquelle „Bulkotka“ beschäftigte, was um 

so weniger möglich ist, da diese letztere beinahe kein Wasser hat und eigent

lich mehr eine Kohlensäurequelle als Wasserquelle ist.

Nach ihm hat das Wasser -|- 8 0 R. bei einer Lufttemperatur von +  170 R.; 

sein spezifisches Gewjcht 1-015. Gehall: doppelt kohlensaures Natron, doppelt 

kohlensaurer Kalk, doppelt kohlensaure Magnesia, doppelt kohlensaures Eisen

oxydul, Chlornatrium, Chlorcalcium, Thonerde, Spuren von Jod und freie Kohlen

säure sehr viel.

2. und 3. Westlich etwa 160 Schritte von der Hauplquelle, in demselben 

Felde, entspringen andere zwei, bezüglich ihrer physikalischen Eigenschaften 

der ersteren ähnliche, aber nicht so wasserreiche und nicht so in Ordnung 
gehaltene Quellen.

4. Oestlich von der Hauptquelle auf 80 Schritte findet man wieder eine, 

scaavkaSauerwässerlein genannte Quelle. Um diese herum entströmt der

Erde in einer Peripherie von etwa ‘/4 Quadratklafter eine enorme Menge von 

Kohlensäure. Diese ist auch vernachlässigt, scheinbar der Hauptquelle ähnlich.

5. Ueberraschend ist die auf eine weitere Entfernung hörbare Murmelquelle 

Bulkotka, die im Felde „na scsavi“, nahe 10 Minuten östlich von den früheren, 

dort wo das Pitrovaer Thal sich mit dem Czigelkaer kreuzt und verschmilzt, 

entspringt. Diese ist weniger eine Wasser- als Kohlensäure-Quelle, ja das wenige 

Wasser derselben ist sogar kaum etwas sauer. Temperatur -J- 7-8 “R.

6. Die letzte Pitrovaer Quelle, weit vom Dorfe entfernt, entspringt an der 

von Gäboltö nach Czigelka führenden Strasse, am Abhange des Pitrovaer Thei- 

les vom Beige Buszo ,  aus dem rechten Ufer des Baches. Ihr Wasser ist sehr 

rein, farb- und geruchlos, angenehm sauer schmeckend, ohne Spuren von 

Schwefelwasserstoff. Bei alledem hält sie das Volk für eine Schwefelquelle, 

vielleicht darum, weil einstens in ihrer Nähe im Bache eine andere, jetzt weg

geschlemmte angebliche Schwefelquelle vorhanden war, um die herum die 

Gäboltöer herrschaftlichen Wirthschaftsbeamten ein kleines Badehaus errichten 

Hessen, welches sarnmt der Quelle vom Wasser fortgerissen wurde.

Temperatur dieser Quelle +7-4°R. bei einer Lufttemperatur von -f- 10° R.

flavnicza. Die Plavuiczaer Quelle entspringt eine Viertelstunde westlich von 

der Ortschaft, an der Südseite des Thaies, am Abhänge eines kleinen Hügels, 

zwischen Gestrüpp, im Felde „hrubi” . Sie ist in einen l */2 Fuss tiefen Holz

stamm gefasst, wasserarm; beim Abflüsse setzt sich viel weisser Niederschlag 

ab. Das Wasser ist farblos, süss, nach Schwefelwasserstoff riechend, reagirt 

neutral. Temperatur -|- 7-4° R. bei einer Lufttemperatur von -j- 8‘4° R.

Ausser dieser soll hier noch im Walde „Komarik“ eine zweite, aber schwä

chere, zur Zeit meines Besuches ausgetrocknete Schwefelquelle sein.

v. l l ä rd t l  <?ibt in Plavnicza fünf Quellen an. Nach wem?

Velso-Polyänka (Ober-Polyäuka). Die Polyankaer Schwefelquellen werden 

von mir zuerst erwähnt; und mich wundert es, dass dies der Fall ist, da mir diese 

Quellen bezüglich des Schwefelwasserstoffgehaltes im ganzen Comitate die reich

sten scheinen, und sie seit Menschengedenken in Polyänka Jedermann kennt.
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Die Quellen entspringen eine Viertelstunde im Norden des Dorfes an den Ufern 

eines kleinen Gebirgsbaches im Walde Vonacse, der stinkende Ort. Trotzdem dass 

die grössere ganz mit dfirrem Laub gedeckt war, roch ich sic schon auf mehr 

als 40 Schritt Entfernung, welcher Geruch nach Reinigung der Quelle nnch 

penetranter wurde. (Möglich ist es, dass der Geruch desshalb so ausserordenl- 

lich fühlbar war, weil es regnete.) Leider konnte ich wegen Mangel an Zeit diese 

Quellen nur bei Laternenlicht in tiefer Finsterniss besuchen und sehen, und so 

weiss ich, mit Ausnahme der Temperaturmessung, nichts Näheres Aber sie anzu

gehen. Besonders hätte mich die umgebende Formation interessirt.

Die obere scheint reich zu sein, ihr Wasser ist klar, farblos, von süssem, 

faden Geschmacke, reagirt neutral, hat +  6-5*R. bei einer Lufttemperatur von 

-f 7 »R.

Meine Führer versicherten mich, dass Leute von grösser Entfernung (sogar 

hinter Kaschau) hieher kommen, um dieses Wasser wegen seiner besonderen 

Heilkraft in Krügen zu nehmen, was ich aus der Missdeutung einzelner Fälle, 

ferner dem Aberglauben dieses Volkes erkläre. W ie wäre es möglich, dass das 

Wasser weiter bekannt wäre, wenn seine unmittelbaren Nachbarn kaum etwas 
davon wissen?

Die untere, am anderen —  rechten —  Ufer des Baches, nahezu im Bache 

von der ersten drei Schritte entfernte Quelle, ist der ersteren ganz ähnlich.

Pisfalu. Siehe Csesfalu.

Radäcs. Der kleine Borküt, den ich bei Eperies beschrieben, ist es höchst 

wahrscheinlich, den die Autoren Radacser Quelle nennen. Radies selbst hat 

keine.

Radoma. Ich konnte hier nur zwei Quellen ausfindig machen. J ä c z  und 

v. Härdt l  geben drei an.

Die eine liegt unmittelbar am Wege, der vom Scsavnyiker Bade nach 

Radoma führt. Ihre aus einem Holzstamme bestehende Umfassung ist inwendig 

beinahe silberweiss, das Wasser krystallhell, perlend, stark nach Schwefel

wasserstoff riechend, von gutem saueren Geschmncke, reagirt schwach alkalisch. 

Die Temperatur habe ich nicht gemessen, weil das Thermometer unterwegs 

vergessen wurde.

Die zweite, unweit der ersteren, in der Mitte der Wiese, ist brunnenartig 

umzäumt, aber schmutzig, weil vernachlässigt, und ohne Abzug. Im reinen 

Zustande dürfte sie kaum Schwefelwasserstoff enthalten.

Ba r t sch  zählt diese Quellen zu Scsavnyik, und W a c h t e l  hat mit 

Radoma gerade einen der stärksten unter seinen Hydrothion-Säuerlingen aus

gelassen. Togn i o  hatte auch Jod in diesen Wässern gefunden1).

Magyar-Raszlavicz (Ungariscli-Raszlavicz). Raszlavicz besitzt, oder besser 

gesagt, besass drei Quellen:

1. Mitten im Dorfe, unweit des Pfarrhauses, zwei süsse, nach Schwefel

wasserstoff riechende, bei meinem Besuche versiegte Quellen, die wahrschein

lich mit Kaproncza identischen Ursprunges sind, und

2. eine dritte sauere Quelle, die, im Bette des Szekcsöflusses entspringend, 

sehr oft verschlemmt wird, und öfters schon längere Zeit nicht da war. Um sie 

herum soll viel knhlensaures Natron effloresciren, und ihr Wasser soll keinen 

Schwefelwasserstoff enthalten.

SalgA. Hat keine Quelle.

*) L. c. pag. 35.
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Sambrtn. Auch selbstständig angeführt, ist mit Schönnbrun identisch. Siehe 

F eketeküt.

Kis-SAros (Klein-Schärosch). Inmitten eines hübschen Thaies nnd einer 

kleinen, aber niedlichen Badeanstalt, eine Stunde von Eperie«, entspringen die in 

der Umgebung „kvusna voda.” genannten zwei Quellen.

Das Wasser der Hauptquelle ist klar, farb-und geruchlos, von angenehmem 

saueren Geschmacke. Hydrothion enthält es nicht. Temperatur -(- 7'2°R. bei 

einer Lufttemperatur von -(- 8 “R. Die Temperatur der zweiten, mit einer Pumpe 

versehenen, zu Bädern benutzten, aber bei meinem Besuche mit Laub und Un

rath vollen Quelle war -f- 6-6 ®R.

Nach Jdcz  gibt die Hauptquelle in 24 Stunden 99 Eimer Wasser, dessen 

Temperatur -f- 7’5° R. ist bei einer Lufttemperatur von -f- 20° R. von 1-010 

specifischen Gewichte. Die Bestandteile desselben sind: doppelt kolilensaurea 

Natron, doppelt kohlensaurer Kalk, doppelt kohlensaure Magnesia, doppelt 

kohlensaures Eisenoxydul, Chlornatrium, Kieselerde und freie Kohlensäure. Die 

zu Bädern benutzte Quelle soll dieselben Bestandtheile, aber weniger Eisen, nur 

Spuren, enthalten.

Das Gestein der Umgehung, das aus eocenem Sandsteine, der stellenweise 

von Kalktuff bedeckt ist, besteht, gibt J a c z  sehr irrthümlich auch wieder als 

verwitterten Trachyt an.

Scsavnyik. Beim Anblicke dieses sogenannten Badeortes muss man 

wehmüthig gestimmt werden, wenn man sieht, was da ist, und bedenkt, was da 

sein könnte 1
Dasjenige, was alle Autoren Badehaus nennen, und das von aussen auch 

einem solchen ähnlich sieht, könnte jedem anderen Zwecke entsprechen, nur 

dem seinigen nicht.

Von Baumgruppen und Alleen ist hier keine Spur. Mit einem Worte, mtn 

glaubt sich hier mitten im ödesten Karstgebirge.

Die drei Quellen, die 112 Klafter über der Meeresfläche liegen, entsprin

gen in der Nähe des Badhauses.

Die Haupt- oder Trinkquelle, nach dem Lipöczer Sprudel die reichste und 

wärmste Quelle des Comitates, ist in einem hübschen, grossen, steinernen Bassin 

eingefasst; ihr Wasser so gefärbt wie das des Meeres, vom Grunde steigen sehr 

viele Kohlensäure-Blasen auf, an den Wänden setzt es weisslichen Niederschlag 

ab (der nach Jdcz  kohlensaures Natron ist). In Glas geschöpft ist es krystall- 

hell, von schwachem Schwefel wasserstnffgoruche, schmeckt säuerlich. Die Tempe

ratur habe ich nicht gemessen, jedoch schon durch das Gefühl meiner Hand 

Grund gehabt, in J d c z ’s Angabe, nach dem es nur +  10®R. haben sollte, zu 

zweifeln, und wirklich gibt F. v. Hauer ,  der die Temperatur der Quelle im 

Jahre 18S8, 28. Juni, untersuchte, dieselbe mit +  12 #R. an *).

Das specifische Gewicht des Wassers ist nach J dcz  l'OOS.

Nach Togn io  enthält das Wasser Schwefelwasserstoff, freie Kohlen säure, 

kohlensaures Natron, Kalk- und Eisenoxydul und Jod.

Nach Jdcz  enthält es: doppelt kohlensaures Natron, doppelt kohlensauren 

Kalk, doppelt kohlensaure Magnesia, doppelt kohlensaures Eisenoxydul, Chlorna

trium, Chlorcalcium, schwefelsaures Natron, schwefelsaures Kali, Kieselerde, 

viel freie Kohlensäure und Schwefelwasserstoff.

Die zweite zu Bädern gebrauchte Quelle ist der ersteren ähnlich.

*) Geologische Uebersiehtsaufnahme, pag. 420.
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Die dritte, an der rechten Seite des Badehauses, ist an Wasser reich, ihr 

Wasser aber nicht so rein, mehr nach Schwefelwasserstoff riechend und nach 

J ä c z  auch an kohlensauren Verbindungen reicher.

AU6-Sebes (Unter-Schebesch), auch Ungarisch-Ischl genannt. Die fünf  

Sebeser Quellen entspringen nahe aneinander in dem parkartigeu Badeorte 

gleichen Namens, der in der Nähe von Eperies liegt. Die Quellen heissen 

Amal ien-,  Franzens-,  L^lesz-,  Ferdinands- und Schwefe l que l l e .

Trotzdem dass ihr Wasser öfters analysirt, noch öfters beschrieben wurde, 

und es verdienen möchte, ausgedehnt gebraucht zu werden, hebt sich die vom 

Grafen Ha l l er  mit grösser Miilie gegründete Badeanstalt nicht nur nicht, son

dern sinkt von Tag zu Tag.

Aus der Literatur von Alstf-Sebes gelang mir nicht die Abhandlung von 

Pän tocsek  *) aufzutreiben. Seine Angaben habe ich den Werken von 

W a chtel  und Tö rök  entnommen.

Jdcz  (der mit Ausnahme der Jözsa'sehen Abhandlung über Szinye- 

Lipöcz alle einschlägigen Arbeiten, die vor seinem, bezüglich der Fehlermenge 

Epoche machende.) Berichte erschienen sind, mit einer unverzeihlichen Conse- 

quenz ignorirte), hatte die quantitativen Analysen dieses Wassers von Dan i e l  

W a g n e r  und Päntocsek  auch nur erwähnt, ohne sie milzutheilen, und gibt 

an ihrer Stelle se i ne e i gene  q u a l i t a t i v e  Analyse, mich welcher in vier 

Quellen mit geringem Unterschiede (??) folgende Verbindungen Vorkommen:
Chlornatrium, Chlorcalcium, schwefelsaures Natron, kohlensaurer Kalk, 

kohlensaure Magnesia, kohlensaures Eisenoxydul, Thonerde und Schwefel

wasserstoff.
Temperatur bei der Luft von -f- 19 °R. -f- 8 °R. und speeilisches Gewicht 

1-004 (aber von welcher Quelle? Denn das kann man doch nicht voraussetzen, 

dass die Temperatur und das specifische Gewicht als das Mittel von Messungen 

v e r s c h i e d e n e r  Quellen genommen wurde!).

W a g n e r  hatte nur das Wasser der Ferdinandsquel l e analysirt. Nach 

ihm enthält es in einem Civilpfunde:

Gran Gran

Kieselsäure .................. . 0-2803 Munganchlorid . . . . 0 0537

Kohlensäuren Kalk . . . 1-9968 Chlorcalcium . . . . 0-4531

Kohlensaure Magnesia . . 0-8102 Chlormagnesium . . . 1-4438

Schwefelsäuren Kalk . . 4-9920 Chlorkalium.................. 3-3754

Schwefelsäure Thonerde . 0-6528 Chlornatrium . . . . 90-4351

Schwefelsäure Magnesia . 1-1750 Phosphorsaures Natron 0 0937

Schwefelsaures Natron . 7-8106

Eisenchlorid.................. . 01766 S u m m e . 113-7491

Päntocsek analysirte vier Quellen. Nach ihm enthält in einem Civil
pfunde Wasser, die

Amal ien- F r a n z e n s  L £ l e  sz- F e r d i n a n d
quelle quelle quelle quelle
G r a n G ra n G r a n G r a n

Schwefelsaures Natron . . 1200 34-86 79-70 24-00

Chlornatrium.................. . 1600 34-56 2400 79-20

Kohlensaure Magnesia . . 2-24 6-24 4 ‘32 416

i )  Aquae Minerales Also-Sebesienses. Pestini 1843.

K . k , g eo lo g isch e H «ieh«an *U lt. 1 4 . B and. 1 8 6 4 . TT. H eft. 27
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A m a l i e n -  F r anz ens-  Le ies*-  F e r d i n a n d s -

quelle quelle quelle quelle

G r a n G r a n G r a n G r a n

Kohlensäuren Kalk . . . . 2 1 2 0-88 1*66 114

Kohlensaures Eisenoxydul . 0-80 009 0*04 0*02
Schwefel . . . . . . . Spuren Spuren Spuren 003

J o d .................................... 9» B n Spuren

Su mm e
der fixen Bestandtheile . 3316 76*33 109*72 108*38

Kohlensäure in K. Z. . . . 2-4 — — —

Schwefelwasserstoff in K. Z. — 005 0 1 1 0-40

Diese Angaben und Analysen zeigen so wenig Uehereinstimmung, dass es 

wohl wünschenswerth erscheint, es möchten auch diese Quellen, die in Ungarn 

sehr wenige Rivalen haben dürften, einer abermaligen, durch geübte Hände 

ausgefflhrten Analyse unterworfen werden; wonach dann auch die medicinischen 

Indicationen mit grösserer Sicherheit gestellt werden könnten !

Die f ün f t e ,  von meinen Vorgängern gar nicht erwähnte Quelle ist die 

sogenannte Schwefelquelle, die man hei Gelegenheit der grossen Dürre wegen 

Wassermangel der übrigen Quellen graben musste. Diese soll angeblich den 

stärksten Schwefelwasserstoffgeruch haben.

Bei den Sebeser Quellen musste ich mich leider nur auf die Recension 

der vorhandenen Literatur beschränken, da ich wegen Zeitmangel Sebes erst zu 

einer solchen Zeit besuchte, wo ich alle Quellen versperrt und mit sehr grossem 

Schnee bedeckt fand.

Sebes-Kellemescher Wiese. Von Eperies eine Viertelstunde entfernt, im 

Gasthause zur Königin von England, inmitten eines von Eperiesern gebrauchten 

Reinigungsbades, entspringen zwei Quellen, die W ach t e l  und v. Hä rd t l  

nach J ä c z  zu den Kochsalzquellen zählen.

Nach der Analyse von J d c z  (auch hier sagt er nicht, welche Quelle er 

untersuchte) ist das Wasser, in's Glas geschöpft, t r übe ,  opalisirend, nach 

Schwefelwasserstoff riechend, .«chmeckt salzig und nach Eisen. Gekocht setzt 

es einen rostbraunen Niederschlag nieder und färbt die Wäsche gelb. Tempe

ratur -|- 9» R. bei der Lufttemperatur von 20» R. Specifisches Gewicht 

1*004. Die Bestandtheile sind: Clilornatrium, Chlorcalcium, schwefelsaures 

Natron, schwefelsaure Magnesia, kohlensaures Eisenoxydul und eine kleine Menge 

von Schwefelwasserstoff.

Mir ist es nicht gelungen, diese Quellen zu sehen, denn bei meinen Besu

chen am 17. und 18. December 1862 fand ich die eine beidesmal versperrt 

und die andere trotz ihres Obdaches z uge f r o r en ;  ich kann aber dennoch nicht 

unbemerkt lassen, dass es mich wundert, wenn Wach t e )  diese Quellen — über 

welche in Eperies verschiedene Gerüchte circuliren — so leicht mit Sebes und 

Czigelka parallelisirt, und sagt, „dass sie in denselben Affectioneri angewendet 

werden können, gegen welche Czigelba und Alsö-Sebes empfohlen wurden“.

Nun, dass ihr Wasser angewendet werden kann, das ist möglich; aber mit 

welchem Effecte? Das ist eine andere Frage!

Auch bin ich überzeugt, dass, ‘wenn dieses Wassei* nur die entfernteste 

Aehnlichkeit mit Czigelka hätte, es bereits längst im Handel wäre.

Slnglir. Die Singlerer Quelle entspringt mitten im Dorfe, am rechten 

Ufer des aus Szinye-Lipöcz kommenden Baches. Sie ist in einem Holzstamm 

eingefasst, 1 */2 Klafter tief, gibt aehr viel Kohlensäureblasen. Das Wasser
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etwas opalisirend, g e r u c h l o s ,  von angenehmem sauren Geschmacke, reagirt 

alkalisch, hat -|- 6*7'R . bei einer Lufttemperatur von -f- 7° R.

J ö z sa  erwähnt sie schon im Jahre 1799.

Nach BartseUsol l  sie viel Erden euthalten und darum das Wasser schwer 

verdaulich sein.

Nach J ä c z  soll diese Quelle den Lipöczer Quellen ähnlich sein (!), ist ein 

alkalisch eisenhältiger Hydrothiun-Säuerling, von 4-7® R., bei der Luft von 

-J- 17® R. von 1-020 specifischem Gewichte, und enthält: doppelt kohlensaures 

Natron, doppelt kohlensauren Kalk, doppelt kohlensaures Eisenoxydul, Chlor

natrium, schwefelsaure Magnesia, Kieselsäure, freie Kohlensäure und Schwefel

wasserstoff.

Von der Gegenwart des letzteren war ich nicht im Stande, mich zu über
zeugen.

Nach J ä c z  rechnen es alle Autoren zu den Hydrothion-Säuerlingen.

Sftn«s*I!jfala (Drinowska-Nowawes). Hier finden wir drei Quellen:

1. Die erste an der Wiese am östlichen Ende des Dorfes; sie ist brunnen^ 

förmig. Die Wassersäule (nach, denselben Tag vorgeuominener, Reinigung)

3 Klafter tief. Das Wasser zufolge der Reinigung noch sehr trGbe, in einer 

fortwährenden kochenden Bewegung durch die ungeheuere Quantität des mit 

Lärm abgehenden Kohlensäuregases. So viel Kohlensäure führt keine andere 

Säroser Quelle. Diese ist aus dem Grunde auch gefährlich, und erst einige 

Tage vor meinem Besuche nahm sie ihr Opfer an Menschenleben. Es erstickte 

nämlich ein herabsteigender Zigeuner, der etwas Hineingefallenes herausholen 

wollte.

Das Wasser hat ke i nen  Geruch, schmeckt sauer, reagirt sauer. Tempe

ratur -j- 8-8° R. bei einer Lufttemperatur von +  7« R.

Wach t e l  rechnet es irrthümlich zu den Hydrothion-Säuerlingen.

Die zweite und dritte Quelle entspringen in gerader Richtung östlich aus 

dem rechten Ufer des Tärczaflusses, 1 Fuss über der Wasserfläche, 4 Schritte 

von einander entfernt. Sie sind bezüglich der physikalischen Eigenschaften 

ganz gleich. Ihr Wasser sehr klar, farb- und geruchlos, angenehm sauer 

schmeckend von ■+■ 8*2® R. Sowohl um sie herum als auch am Rande des Fluss

wassers entweichen viele Kohlensäureblasen.

So6vAr (Salzburg). Nach dem im Jahre 1752 am 21. Februar vorge- 

fallenen Einbrüche des Wassers in die damaligen Salzwerke, wobei Alles auf 

einmal vom Wasser verschlungen wurde, wird das Salz hier durch Verdampfung 

der nunmehr concentrirten Soole gewonnen.

Die Qualität und Quantität der Soole ist unverändert seit einem Jahr

hunderte.
Die Tiefe des Leopold-Schachtes war im Jahre 1846:

bis zur W asserfläche .................. 41° 5' 6"

die W assersäu le ...........................31« 3' 6"

Summe . . . 73« 3' 0"

und am 20. October 1862:

bis zur W asse rfläche .................. 46« 3' 0"

die W assersäu le ...........................27» 0' 4"

Summe . . . 73° 3' 4"

Aus diesen Zahlen ist ersichtlich, dass das Wasser immer tiefer sinkt.

Das Salzwasser wird in Sacken aus BüfTelhäuten hervorgeholt, deren einer 

10, der andere 9 Pressburger Eimer, respective 11 und 10 Centner Wasser

27 *
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in sich fasst, und die durchschnittlich alle 5 Minuten einmal herausbefördert 
werden.

Jährlich wird hier 150.000 Centner Kochsalz gewonnen.

Die Soole ist krystallhell, geruchlos, wegen des brennend salzigen Ge

schmackes nicht trinkbar. Temperatur nach meiner Messung in der Mitte des 

hervorgezogenen Wassersackes +  11° R. Nach anderen Messungen im Jahre 

1846 +  10-5° R.

Sein specifisches Gewicht 1-20. Salzgehalt bei der Temperatur von +  14° R. 

26'40/0. Seine Bestandtheile sind: Chlornatrium, Chlorcalcium, Chlormagnesium, 

schwel'elsaures Natron, schwefelsaurer Kalk, kohlensaures Eisenoxydul, Kiesel

säure und in der Mutterlauge nachweisbare Spuren von Jod und Brom *).

Sös-ljfalu (Ruszka - Nowawes). Die Sös - (Jjfaluer Kochsalzquellen, die 

J ä c z  und andere erwähnen, könnten wohl existiren, wenn sie des Salzinonopo- 

Ics wegen nicht verschüttet würden, so oft sie sich zeigen.

Svaböcz. Gehört in das Zipscr Comitat. Mit Recht bemerkt dasselbe 

v. Hä rd t l ,  der diesen ßuellenfuiidcrt anführt.

Svidnicska. Hat keine Quellen. Dafür aber das nachbarliche noch nirgends 

erwähnte Vapenjik.

lis-Szeben (Zehen, sl.Szobinow). Die hiesige Quelle entspringt in einer durch 

eine kleine Badeanstalt verdeckten Grotte des, aus eocenem Sandstein (nach J ä c z  

auch wieder verwittertem Trachyt) bestehenden schroffenSvablyuvka Berges, eine 

\ icrtelstunde von der St;>dt. Sie ist so wasserarm, dass ausgesch&pft sie beinahe 

einen ganzen Winter brauch!, um einige Eimer zu liefern. Damit aber diesem Uebel- 

slande abgehollcn werde, so leitet mau süsses Wasser in Holzcanälen in die 

Grotte. Vielleicht aus diesem Grunde nennt J ä c z  die Quelle sehr ergiebig. Als 

ich in die Grotte trat spürte ich gar ke i nen  Schwefelwasserstoffgeruch. Das 

Wasser vom Rande geschöpft war klar opalisirend, wie es J ä c z  angibt, ohne 

auffallendem Geschmacke, reagirte neutral, und hatte dort -f- 5° R. bei der Luft 

von +  6-2° R. ( J ä c z  gibt +  9° R. an bei der Luft von 19° R.) Von 

Schwefelwasserstoff waren kaum Spuren da.

Als ich aber später das tVasscr in der Tiefe der Grotte umrühren liess, da 

fing es an zu stinken und sein Geschmack wurde der eines faulenden Wassers, 

Die Erklärung dieses Phänomens dürfte aus dem oben Gesagten zu entneh

men sein.

J ä c z  Lat auch dieses Wasser analysirt, und fand darin kohlensauren Kalk, 

kohlensaures Natron, schwefel«anres Natron, schwefelsaure Magnesia, Kiesel

säure und Schwefel« asserstoff.

Es frägt sich, ob das aus dem Felsen sickernde natürliche Quellwasser auch 

diese Bestandtheile hätte?

Xagy-Szilva (Schlivnyik). Diesen Ort fand ich auch an einer Stelle als 

Quelh ntundort—  da dürfte aber kaum eine Quelle sein; ich konnte keine eruireu.

Sinnko hat zweierlei Quellen :
1. Im Felde „ku scaavcu zum Sauerwafiser, eine Viertelstunde nördlich vom 

Dorfe, um rechten Ufer eines Baches entspringt die eine, deren Wasser klar, 

färb- und geruchlos ist, angenehm sauer schmcckt, neutral reagirt ’-J- 8-8 R., 

liat bei der Lufttemperatur von -f 7° fl. Beim Abflusse setzt es ocheiigen Nic- 

dersclilag ah.

■) Kimutatus a soöväri kir. I'oi'cliuta solözesi credmenye fei«1t az l$46ik ev. 1. 2. e. 3 
evnegyed befejezese szerint. A m. orv. es tormeszetvizsgiilök kassa-Eperjesi gyiilesenek 

iminkulatai, pag. 2 R2  und 283.
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2. Im Felde „do brani* im Westen des Dorfes an der Lehne des Berges 

Ferklyov, an der nach Lenärfä führenden Gebirgsstrasse entspringt die zweite, 

ein ausgezeichneter Hydrothionsäucrling. An der einen Hälfte des sie erfassen

den Holzstammes setzt sie weissen, an der anderen rostbraunen Niederschlag 

ab. DieTcmperatur des krystallhellen, neutral rengireuden Wassers ist-}- 7‘7° R. 

bei einer Luft von -|- 6° R.

Alle Autoren zahlen Sznakö zu den Säuerlingen ohne Hydrothion, dahin 

gehört aber nur die erste, die zweite ist reich an demselben.

Scilln. Die von Galizien nur durch die Pöpräd getrennten Szuliner Quel

len entspringen aus zwei Spalten eines grossen Sandsteinfelsens ( J ä c z ,  W a c h 

tel ,  und noch andere geben ihn als Porphyr an). Sie sind zwei Schritte von 

einander entfernt, mit eiuem auf Säulen ruhenden Pavillon gedeckt und ver

sperrt. Einstens waren sie ganz am Rande des Fusses, jetzt aber, da sie ein 

bedeutender Handelsartikel wurden, ist das Terrain gehoben, wodurch sie 

etw as weniger den öfteren Verschlemmungen ausgesetzt sind. Der gehobene, 

theils dem steilen Berge durch Schleifung, theils dem Flusse abgewonnene Bo

den ist über noch immer so klein, dass mit Ausnahme des Füllungsgebäudrs und 

des sehr zweckmässig eingerichteten heizbaren Magazins dort kein anderes Haus 

Platz hätte. Was übrigens auch nicht notb thut, da alles hervorgequolleue Was

ser kaum den FiUlungsbedarf deckt, und somit von der Errichtung einer Bade

anstalt auch keine Rede sciu kann.

Das Mineralwasser steht in Verbindung mit dem Flusse; bei grösse'em Was- 

strslande heht rs sich höher in der Einfassung und umgekehrt; und eben aus 

dem Grunde w äre cs vielleicht auch nicht ratlisam dem Ratlie des Herrn Dr. 

J ä c z  zu folgen; dass man nämlich durch Verdrängung des Popradflusses mit 

IS Klaftern nach Norden Raum gewinnen sollte. Dies ist einerseits überflüssig, 

andererseits gefährlich. Uebrigens hat das auch der Director der Wassermanipu

lation Herr Kar l  v. Hei t e l endy ,  dem wir den grossen Ruf und Absatz dieses 

Wassers grösstentheils zu verdanken haben, wohl eingesehen, und hütet sich 

vor allen unnöthigen Bodoneroherungen.

Die Quellen überraschen den Besucher auf eine besondere Art. Wenn näm

lich 1— 2 Tage kein Wasser aus denselben geschöpft wurde, wie dies bei mei

ner Anwesenheit zufällig geschah, so ist das in ihren nicht gar grossen Reser

voirs (Capacität von höchstens zwei Eimern) enthaltene Wasser, das, nachdem 

es in eine gewisse Höhe gestiegen, sichen bleibt ohne abzufliessen, wegen Ver

flüchtigung seiner Kohlensäure beinahe gar nicht sauer. Nachdem aber das 

abgestandene Wasser bis auf den Felsen ausgeschöpft wurde, wird die steinerne 

Einfassung in einer Viertelstunde vollgefüllt mit einem Sanerwasser, das als Lu

xusgetränk vielleicht von keinem anderen übertroflen wird.
Die mitdcmWa scr aus der Quelle in grossen Quantitäten hervorströmende 

Kohlensäure sieht man auch längs des Randes im Flusse aus kleinen trichter- 

artigen Sandhöhlen hervorsprudeln. Diese Oeffnungen wandern auch mit dem 

Fl usse, je nachdem er schwillt oder fällt, sie bleiben immer am Rande.

Das Quellwasser, in’sGlas geschöpft, perlt ausserordentlich, ist krystallhell, 

farb- und geruchlos, von ausgezeichnetem prickelnd sauerem Geschmacke.

Temperatur derselben nach: Ba r t sch  auch in der grössten Sommerhitze 

-j- 4° R., J äc z  bei der Luft von -|- 16° R. -f- 6‘5° R., Lengye l  (aber nach 

wem?) -(- 8° R. Meiner Messung nach in der einen seit zwei Tagen nicht aus

geschöpften Quelle bei der Luft von -f- 10° R. -|- 7° R., in der anderen mit 

frischen Wasser gefüllten -|- 6-9° R.
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Sein specifisches Gewicht nach: Bar t sch  1*019 , J a c z  1*024, Meiss

ner 1*030, Lengye l  (?) 1*009.
Analysirt wurde es zweimal.

Nach der von Ba r t sch  vorgenommenen quantitativen Analyse enthält es in 
einem Medicinal-Pfunde:

(von mir auf 1 Civil— 
pfund ungerechnet 

Gran Gran

Kohlensaures Natron....................................4 3 *0 .........................67*34

Kehlensauren Kalk ........................................ 2*0 ...........................2*67

Kohlensaures Eisenoxydul...........................0 *5 ...........................0*66
Kohlensäure M agnesia ................................5*0 ...........................6*66
Kohlensaures Manganoxydul.......................0*6 ...........................0*66

Chlornatrium.................. .... .......................... 15*0.........................20*00

K iese lsäure ................................................. 2*0 ...........................2*67

Jo d .......................................................... . Spuren . . . .  Spuren

Summe der fixen Theile . 68*0 ....................... 90*66

Freie Kohlensäure in Kubik-Zollen . 38*6 .......................61*30

Diese Uebersicht der Gesammtresultate habe ich bei mehreren Autoren, 

aber ü be r a l l  f eh l e rha f t ,  gefunden *).

So gibt T ö r ö k 3) in 24 Loth Wasser an:

Gran Gran

Kohlensaures Natron . . . .  24*00 Kieselsäure.................. .... 1*00

Chlornatrium ........................... 18*00 Fixe Bestandtheile . . . . .  61*00

Bei Lengye l « )  finden wir denselbeu Fehler.

Wach t e l  berechnete die Bar tsch ’schen Angaben, so wie ich auf ein 

Civilpfund. Aber auch er nahm als Basis die falschen Zahlen von Tö rök ;  und so 

kommt es, dass bei ihm die Summe der fixen Theile in einem Civilpfunde nur so 

viel ausmacht, wie sie Bar t sch  in einem Medicinal-Pfund gefunden.

In den Bartsch'schen Angaben dürfte die Quantität des Eiseus und Mangans 

etwas zu hoch gegriffen sein. Gegen das Uebrige kann man a priori nichts ein

wenden *).
J a c z  hat auch hier die sämmtliche Literatur ignorirt, und gibt eine eigene 

qualitative Analyse an. Nach Verdampfung von 32 Loth Wasser erhielt er einen 

Rückstand von 38 Gran (?).

Das Szuliner Wasser findet einen jedes Jahr wachsenden Absatz. Im Jahre 

1860 wurden versendet 280.000, — 1861440.000, —  1862 600.000 Flaschen.

Ternye. Im Hofe des Bauers Johann Gecz i  k ris-a-vis dem Wirthshause 

entspringt eine brunnenförmige Quelle, deren Wasser als ein gewöhnliches zu

*) Ich habe Grund zu glauben, dass ich die Angaben des Dr. B a r t s c h  aus guter Quelle 

schöpfte, denn beim Verfassen dieser Zeilen liegt mir nicht nur seine gedruckte Ab

handlung, sondern auch das Manuscript derselben vor.
•) L. c. pag. 224 der II. Auflage.

*) L. c. pag. 239.
*) Dessen ungeachtet möchte dieses berühmte, und weit verbreitete Wasser eine neuere 

Analyse verdienen. Wenn dadurch auch dasselbe nicht mehr Nutzen brächte, denn als 
Luxusartikel gehl es auch ohne Analyse, so könnte man von dein Ertrage von 60.000 Gul

den, den es abwirft, docli einige Huudcrt Gulden im Interesse der Wissenschaft des Landes 

und vielleicht auch der leidenden Menschheit opfern-
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allem Hausbedarfe gebraucht wird. Die Tiefe derselben ist'4 Klafter. Das Was

ser klar, farb- und geruchlos, reagirt neutral, schmeckt unter allen Säroser 

Sauerquellen am wenigsten sauer. T. -f- 6 R.

Nach Ba r t  seh soll noch eine zweite sauere Quelle da sein. Nach J äc z  

sind diese Quellen den Dubovaern verwandt (?). Wach t e l  nennt sie hydrothioo- 

hältig. Die von mir gekannte ist es nicht.

T61tsc6k (Tulsik). Hier fand ich fünf Quellen.

1. Die von Jedermann gekannte brunnenförmige am Nordende de9 Dorfes. 

Sie ist gedeckt, 3%  Fuss tief. Ihr Wasser opalisirend, geruchlos, sauer schme

ckend, reagirt alkalisch. T. +  S’ä “ R. bei der Luft von -j- 18° R.

2. Zehn Schritte südlich von der ersteren ist die zweite sehr seichte, be

züglich der physicalischen Eigenschaften der ersten ähnliche.

3-, 4., 5. Westlich von den zwei ersten, hinter dem „za potok“ genann

ten Berge an dem rechten Ufer eines kleinen Baches entspringen drei Quellen. 

Die unterste, unter der Brücke der nach Szedikert führenden Strasse, und die 

oberste haben die Temperatur von -f- 8° R. und ähnliche Eigenschaften, wie die 

ersteren zwei, die mittlere ist vernachlässigt. Schwefelwasserstoff enthält keine 

dieser Quellen.

J ä c z  bezeichnet sie als der Dubovaer ähnlich, und Wa ch t e l  rechnet sie 

zu den Hydiothionsäuerlingen.

Alsi-Tvarosiet. Das 211-5 Klafter über tler Meeres fläche liegende A. Tvaiosicz 

kann füglich ein Quellenterrnin genannt weiden.

Erwähnt zu werden verdienen folgende:

1. ln dem eine Viertelstunde vom Dorfe westlich liegenden Graben „Scsa- 
viszko“ amFusse eines kleinen Hügels entspringt die Hauptquelle dieser Gruppe. 

Sie ist in einen Holzstamm eingefasst, aber jetzt vernachlässigt, schmeckt 

schwach 9auer. T. -f- 8 ° R. bei der Luft von 6 ° R.

2., 3. Westlich von der obigen etwa 180 Schritte entfernt, entspringen 

zwei kleinere aber angenehmer schmeckende Quellen. Bei ihrem Abflusse setzen 

sie sehr viel ocherigen Niederschlag ab. Aus dieser entströmt sehr viel Kohlen

säure aus förmlichen Erdlöchern.

4., S. Oestlich von der Hauptquelle, 30 Schritt weit, am Felde des 

Bauers Johann Habzsänski finden wir wieder zwei seichte Quellen, die auch viel 

mehr Kohlensäure als Wasser liefern. Ihr Wasser ist klar, farb- und geruchlos, 

schmeckt angenehm sauer. Der Eigenlhümer will sie vernichten, sie kommen 

aber immer wieder von neuem zum Vorschein.

6. Die letzte unweit der Kirche und des Friedhofes zwei Fuss tief. Ihr 

Wasser ist etwas opalisirend, geruchlos schwach sauer schmeckend. T. -f- 8 R. 

Gegenwärtig trinkt das Volk aus dieser dem Dorfe am nächsten liegenden.

v. Hä rd t l  glaubt, dass Unter-Tvaroszcz mir durch Verwechslung mitOber- 

Tvaroszcz als Quellenfundort angegeben sei, was nicht der Fall ist.

Ba r t sch ,  J icz  und W a c h t e l  zählen diese Quellen zu den alkalisch-mu- 

riatischen Eisen- und Jodsäuerlingen.

Felsö-Tvaroscci (Ober-Tvaroszcz). F.Tvaroszcz hat zwei Quellen. Die Haupt

quelle entspringt eine Viertelstunde vom Dorfe im Felde „pod Bvszorem“ unter 

dem Busztf-Berge. Ist wasserreich, in Holzstamm gefasst. Ihr Wasser ist krystall- 

hell, farb- und geruchlos, wegen der vielen kleinen aufsteigenden Kohlensäurebla

sen knisternd, von ausgezeichnetem saueren Geschmacke. Sie kommt mir unter 

allen Sauerwässern des Buszögebietes, als den von Czigelka, Pitrova, Fricska 

und Tvaroszcz, am angenehmsten vor. Sie ist ähnlich im Geschmacke den Bart

felder Quellen, nur fehlt ihr der Eisengeschmack T. +  7 bei der Luft von -f-13.



Das Volk, das beinahe kein anderes Wasser trinkt, schätzt sie so hoch, dass 

es im Winter trotz ihrer Entfernung und eines Schnees, der sie oft in der Höhe 

von zwei Klaftern bedeckt, sie hervorsucht.

Angeblich hat Ober-Tvaroszcz noch eine zweite ähnliche, aber wasserärmere 

Quelle, die ich bei dieser Gelegenheit nicht sehen konnte. Die Autoren zählen 

die Ober-Tvaroszc/.er Quelle in dieselbe Gruppe, wie die Unter-Tvaroszczer.

Yapenylk. Die Vapenyike- Schwefelquellen sind bisher noch nirgends 

erwähnt worden. Das Terrain, besonders gegen Svidnicska zu, ist reich an 

KalktufT, aus welchem ehemals viel Kalk gebrannt wurde, daher der Name des 

Dorfes. Uebrigens ist auch der Sandstein, der die Grundmasse der hiesigen For

mation bildet, ausserordentlich reich an kohlensaurem Kalke, braust mit Säuren 

wie Kreide. Sonst ist er bläulich grau von sehr feinem Gefüge.

Bis jetzt weiss ich von vier Quellen. Drei entspringen im Felde „Pa- 
mirki“ 20 Minuten westlich vom Dorfe, an der Vapenyiker Seite des zwischen 

diesem und Kecsköcz liegenden Sattels. Zwei davon wurden vier "Wochen vor 

meinem Besuche geöffnet. Diese sind wasserarm, ihr Wasser farblos, stark nach 

Schwefelwasserstoff riechend, süss. T -(- 7° R. bei der Luft von -|- 11° R.

Die dritte von den zwei ersten 26 Schritte, so wie die vierte in derselben 

Richtung mehrere hundert Schritte entfernte, sind gegenwärtig verschüttet.

Ausser diesen soll angeblich an der galizischen Grenze oberhalb Vapenyik 

im Felde „pidlya lu c ik ian der Wiese auch noch eine salzige Quelle sein (?).

Varadka. Hier hält das Volk eine gewöhnliche süsse für eine Schwefelquelle.

yarjofaln. Die von den Autoren bei Varjufalu angegebene Quelle gehört zu 

Kaproncza.

Nagy-Yitiz (Viczes). Das unweit Siroka liegende Dorf Nagy-Vitez soll laut 

Aussage eines mir sehr glaubwürdigen Herrn seit undenklichen Zeiten in dem 

Walde „C&arne* einen reinen geruchlosen Säuerling haben. Der Ort zur Quelle 

heisst auch slavisch „Ku Kvasnej wodze“ zum Sauerwasser. Vi tez wird bei 

keinem Autor erwähnt. Das Dasein dieser Quelle erfuhr ich erst vor einigen 

Tagen.

Zabava. Eine halbe Stunde von Bartfeld, in dem Zabava genannten Prädium 

derselben Stadt, entspringt an dem „na mihalyov“ genannten Orte (nicht zu ver

wechseln mit dem oberhalb Zabava liegenden Prädium Mihalyov) eine Schwefel

quelle, die nicht besonders cultivirt wird. Ihr Wasser ist klar, farblos, süss, 

riecht nach Schwefelwasserstoff, und hat +  7 80 R. bei der Luft von -f- 3 b® R.

Von Härdt l  glaubt, dass Zabava eine Verwechslung mit Zawada oder 

Zawadka sei. Diesmal hat aber sein Zweifel keinen Grund.

Zarvölgy. Zuerst bei v. Hä rd t l  angeführt. Eine Ortschaft dieses Namens 

gibt es nicht im Säroscr Comitate. Soll das nicht Szärazvölgy-Szuhadolina 

sein? wo keine Quelle ist, oder aber Zärgät-Clausura?

Zawada und Zawadka. Beide bei v. Härd t l  durch Verwechslung mitZ a b aw a 

angeführt. Siehe Zabawa.

2 1 2  l'r. Cornel Chyxcr. l’eber die Mineralquellen des Säroser Coinitalcs in Ober-Ungarn. [ 3 4 ]
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IV. Mittheilungen über einige Untersuchungen auf Kohle im

Zalaer Comitate.

Von Bergingenieur M. S i m e 11 i n g  e r,
Con cspondealen der k. k. geologischen ReichiaoeU lt.

M itg e th e ilt  in  d e r  S i t z u n g  d e r  k . k . g e o lo g is c h e n  R e ic h s a n s ta lt  am  1 . M ä rz  1 86 4 .

Den grössten Theil des Terrains der Umgebung von Zalaber, Gr.-Kapornak 

und Keszthely, bedecken Diluvial- und Tertiärgebilde, welche ein Hügelland 

bilden, das nordöstlich immer mehr aristeigt, südlich und südwestlich in den 

grossen Ebenen verflächt, welche die Mur-Insel und die südliche Umgebung des 

Plattensees bilden.

Das oberste Glied der Diluvialgebilde ist ein gelblichgrauer, glimmerreicher, 

nicht sehr thoniger Sand, der nirgends zu festem Gesteine erhärtet, sondern 

allerorts ganz locker auftritt und durch abfliessende Wässer fortwährend Einrisse 

erhält, die seine ganze Mächtigkeit durchbrechen und an vielen Orten bis zum 

Tegel oder zu einer Kohlenlage reichen, die unmittelbar auf dem Tegel liegt und 

deren Mächtigkeit 6— 12 Zoll nirgends übersteigt.

Diese obertägig auftretenden Lignitflötze haben zu jenen Untersuchungen 

Anlass gegeben, deren Leitung ich über Ansuchen der Herren Ritter v. P i t t on  i, 

Gutsbesitzer in Koppany, und Graf Ba t t hyäny i  in Szt. Gröth, am 1. Mai v. J. 

übernahm.

Natürlich waren diese inehr oder weniger tiefen Einrisse zuerst Gegenstand 

detaillirterer Beobachtung und wurden eine Reihe derselben bei Istvänd, Dötk, 

P. Dobron, Aranyod, Czaford, Koppany, Baräl-Sziget, Kehida, Csäny, Nemes-Bück, 

Kustän, Szollös, untersucht.

In der Mehrzahl derselben batten die Wässer den Tertiärsand noch nicht 

erreicht, sondern nur einen Theil des Lösses durchrissen, der keine Schichtung 

zeigt und in dem sehr zahlreich Süsswasserschnecken Vorkom men.
In einigen jedoch, u. z. bei P. Dobron, Koppany, Csäny, Nemes-Bück, Kustän 

und östlich von Zala Szt. Läszlo reichten die Durchrisse bis zum obersten Kohlen

flöze, ja hatten dasselbe theilweisc zerstört und drangen bereits in den unter 

der Kohle liegenden Tegel oder tertiären Sand ein, wie bei Dobron, Csäny und 

Zala Szt. Läszltf, besonders aber bei Koppany. Die Kohle erscheint in all' den 

tieferen Durchrissen in gleichem Niveau, was auf eine vollkommen ungestörte, 

horizontale Ablagerung schliessen lässt, in gleicher Qualität, als schwefelkies- 

und alaunreiche lignitische Blätterkohle, deren obere Partien sehr thonig, deren 

untere sehr sandig sind und nahezu in gleicher, durchaus unabbauwürdiger 

Mächtigkeit von 6— 12 Zoll, wovon nur zwei Dritttheile reiner, von Glanz

kohlenadern durchzogener Lignit.

K. k. geologische Keichsanstalt. 14. Band. 18Gi. I I .  Hefl. 28
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Alle Schichtenprofile in diesen tieferen Einschnitten haben, was die Aufein

anderfolge der einzelnen Gebirgsschichten betrifft, eine völlige Uebereinstimmung 

und nur um diese zu zeigen, führe ich zwei derselben an, u. z. bei Koppany und 

in den Waldungen des Grafen Fes t e t i c s  bei Zala Szt. Laszlo in der Richtung 
nach Kövesküt.

S ch i c h t e n p r o f i l  bei  Koppany :

Tagerde..................................................................................................2— 3 Fuss,

L ö s s ...................................................................................................... 5 — 8 Klafter,

brauner Sand mit Bohnenerzen.......................................................... 3— S Fuss,

gelber* sehr lehmiger Sand und Schotter, mit höchstens Ei-

grossen Quarzgeschieben..........................................................  3 Fuss,
blauer-Letten................................................. ...................................  10 Zoll,

dunkler, fast schwarzer L e t te n ...................................................... 6 „
K o h le .................................................................................................. 8 „

Leiten, wie o b e n ......................................................2 Kuss 10 Zoll bis 3 Fuss,

blaulichgrauer, thoniger Sand.

S ch i c h t e np ro f i l  bei Szt.  Lasz lo:

T a g e rd e ..................................................... 2— 3 Fuss,

L ö s s ............................. ... ...........................S— 6 Klafter,

gelbbrauner S a n d ....................................2— 3 Fuss, wie oben,

sehr plastischer T h o n ...............................  1 „

gelber Sand mit Belvedere-Schotter . . 1 — 2 „

blauer L e t t e n .............................................6 Zoll bis 1 Fuss,

K o h le ..........................................................10 „ .. 1 ,

blauer thoniger Sand, den die Wässer nur schwer durchdringen.

Sehr verschieden von diesen beiden Profilen war, der Mächtigkeit der 

einzelnen Schichten nach, jener beim Kohlcnausbisse im Walde der Puszta 

Dobron des Grafen Ba t t hyany i .

Hier drängten sich alle vorhergenannten Glieder ober der Kohle auf eine 

Klafter Mächtigkeit zusammen und unter der Kohle, die nur 6— 8 Zoll Mächtig

keit hatte, folgte nicht, wie im jenseitigen Zala-Thale überall, blauer, thoniger 

Sand, sondern ein grünlich oder gelblichbrauner, wenig thoniger, schwimmender 

Sand mit Schnecken , von denen der Bohrer leider kein bestimmbares Stück zu 

Tage brachte. Etwas nordöstlich von diesem Ausbisse steht der Tertiärsand in 

Form von horizontalen, sehr dünn geschichteten Bänken als festes Gestein an, 

das zu Bauzwecken gebrochen wird, grobkörnige Textur hat, sehr glimmerig ist 

und wenig deutliche Muschelreste enthält.

Merkwürdigerweise sind es überall nur die höheren Punkte, wo der Tertiär

sand als festes Gestein auftritt, wie bei Kebida, Zala Apati und am Kemend- 

Berge. während in den tieferen Schichten nirgends eine festere Beschaffenheit 

desselben die Arbeiten erschwerte, wohl aber deren Wasserreichthum und durch 

ihn erzeugte leichte Beweglichkeit, namentlich bei Abnahme des Thongehaltes 

und gröberem Sande.

Man könnte die Ursache dieser Erscheinung wohl in dem Umstande finden, 

dass diese höher gelegenen Sandbänke zuerst von dem auflösenden Einflüsse 

der die ganze Bildung ursprünglich bedeckenden und allmählig sinkenden 

Wässer befreit wurden, daher zuerst trockneten und erhärteten, wozu das thonig- 

kalkige Bindemittel wesentlich beitrug.
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Nachdem also die obertägigen Beobachtungen nirgends zu einem abbau

würdigen Kohlenlager führten, die unter dem allerorts auftretenden Kohlen

lager einbrechenden Sand- und Tegelschichten jedoch erst dem eigentlichen 

kohlenführenden Tertiärgebirge angehören, war die Untersuchung dieser tieferen 

Schichten durch eine oder mehrere Bohrungen geboten und wurde mit den

selben sofort begonnen, so zahlreich auch die Schwierigkeiten waren, welche 

die Localverhältnisse und zumeist die Acquirirung halbwegs tauglicher Arbeits

kräfte zu einer Zeit boten, wo die Oekonomie selbst mit Mangel derselben zu 

kämpfen hatte.
Es wurden zu dem Behufe drei Punkte bestimmt, die wesentlich verschieden 

durch ihre Niveauverhältnisse, durch Bohrungen aufgeschlossen werden sollten.

Der erste war hei Czaford südöstlich von Zalaber, etwa 15 Klafter westlich 

von der Szt. Gr<5t und Koppany verbindenden Strasse, 4 Klafter über dem 

Spiegel des Szala-Flusses, in der Nähe der gräflich B a t t h y ä n y i ’schen Ziegelei.

Der zweite befand sich bei Koppany (Zalaber SSO.) NW. vom Dorfe, 

etwa 30 Klafter über dem Niveau der Szala, am Fusse der 40 Klafter hohen 

Hügelkette, welche das westliche vom östlichen Szala-Thale trennt, in der 

Nähe der von Czaford nach Bezered führenden Strasse.

Der dritte Punkt befand sich 20 Klafter tiefer, in einem Kessel, der von 

obigem Hügelzuge und dessen östlichen Ausläufern, dann von jenem niederen 

Hficken gebildet wird, dessen sanfte, östliche Abdachung das westliche Gehänge 

längs der Strasse von Szt. Gr<5t nach Koppany u. s. w. bildet.

Der zweite Punkt befand sich im Koppanyer Weingartreviere und hatte den 

Nebenzweck, für die Gutsinhabung so wie für die zahlreichen kleineren Wein- 

gartbesitzer, Wasser zu erschürfen, an dem empfindlicher Mangel war.

Das erste Bohrloch ward auf Kosten des Herrn Grafen Ba t t hyäny i ,  die 

beiden anderen durch Herrn Max Ritter y .  Pi t t on i ,  Besitzer der Herrschaft 

Koppany und Sohn des um den geognostischen Verein von Steiermark hochver

dienten, nunmehrigen Präsidenten desselben, Herrn Joseph CI. Ritter v. P i t t on i  

in Gratz, unternommen.

Als zukünftiger Consument der allfällig aufzuschliessenden Kohle galt die 

vonKanisa nachOedenburg im Baue begriffene, das beschürfte Gebiet nahe berüh

rende Bahn und eine von Herrn Grafen B a t t h y ä n y i  auf dessen Gute Szt. Gröt 

projectirte Zuckerfabrik, deren Errichtung vom Erfolge der Bohrungen abhängig 

gemacht wurde.

Schon das Ergebniss der ersten, durch die erreichte Teufe minder bedeu

tenden Bohruug, war höchst interessant und zu ferneren Arbeiten ermuthigend; 

in geringerem Masse das der zweiten Bohrung, entsprechend der hohen Lage 

derselben über den Kohle führenden Schichten, aber von bestem Erfolge bezüg

lich des zu erschürfenden Wassers; die bisherigen Resultate der dritten Bohrung 

entnehme ich einem so eben eingelangten Briefe des Herrn Bitter v. P i t t on i ,  

dessen mannhaftes Ausliarren, allem Anscheine nach, zum erwünschteu Ziele 

führen wird. Indem ich nachstehend die, mit den drei Bohrungen durchfahrenen 

Schichten anführe, kann ich nicht umhin, dankend der k. k. geologischen Reichs

anstalt zu erwähnen, deren treffliche und genaue Vorarbeiten meine Schürfungen 

wesentlich erleichterten und unterstützten und mir von der Direction derselben 

über mein Ersuchen bereitwilligst zur Verfügung gestellt wurden.

B o h r l o c h  Nr. 1 be i  C z a f f o r d .

— Klftr. 4 Fuss —  Zoll Tagerde, sehr lehmiger, gliinmeriger
Sand.

3 — gelber fetter Lehm.

28*
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Eintritt des Wassers.

Sehr wasserreich.

Wegen starkem Nach
falle, Schluss der 

Bohrung.

Summe

Eintritt des Wassers.

Das lufliessende Was

ser wird durch die 
Bohrung consumirt.

DasWasser steigt über 

den BohrstSnder.

Summe

Eintritt des Wassers.

—  Klftr. —  Fuss 4 Zoll dunkelgelber Sand mit verwittertem
Schwefelkies.

I  „ —  „ 6  „ züher, plastischer, gelblichgrauer Thon. 
4 „ 6 5/10 „ blaulichgrauer Mergel.

—  „ 6  „ Kohle, sehr lignitisch und schiefrig.
2 „ 6  „ schwarzer sandiger Thon.

1 „ 1 „ 3 „ blauer Sand (an der Luft getrocknet,

verschwindet die blaue F&rbui.^ 
ganz und wird weiss).

4 „ —  „ sehr dunkler Sand mit Conchylien- 
Schalen.

—  „ 6  „ Kohlenschiefer.

— „ 3 „ Kohle schwarz und glänzend.
3 „ 3 „ blauer Sand, wie oben.

— „ 6  „ Kohlenschiefer.
—  „ 3 „ Kohle
3 „ — „ blauer Sand mit gröberem Korne.

—  „ 4 „ Kohlenschiefer.
—  „ 4 „ Kohle.
2 „ 6  „ blauer Sand, wie oben.

1 „ 4c/, 0 „ Kohlenscliiefer und Kohle.

1 „ 6  „ sehr thoniger, blauer Sand mit Koble.

blaulichgrauer, tlmniger, feiner Sand 
mit Muschcln.

B o h r l o c h  Nr, 2  hei  K o p p a n y .

— Klftr. 3 Fuss —  Zoll Tagerdc, gelblicligrauer, lehmiger San >1.

1 „ — „ sehr muschelreicher, kalkiger Sand.
3 „ 4 „ 10 „ sehr trockener, muschelleerer, gelii-

licher Sand.
—  „ 3 „ grobkörniger, dunkelgelber Sand.

—  „ 10 „ Schotter.
— „ 8  „ thoniger, gelber Sand, sehr dicht.

2 „ 2 „ — ,, sehr thoniger, gelblichgrauer Sund

- „ 6  Sehotter.
3 „ — „ Sand wie oben.
- „ 6  „ Schotter.

2 „ —  „ blaulichgrauer Thon mit Kohlenpartim.

3 „ (> „ plastischer, gelber Thon.
3 „ 4 „ röthlichgelber, wasserreicher Sand inii 

bläulichem, dann gelbem Thone, wecli- 
sellagernd. 

gelber, thoniger Sand.

8  „ blaulichgrauer, zäher Thon.
7 „ Kohle.

3 „ Kohlenachiefer.
8  „ Kohle.

13

2 „ Kohlenschiefer.

<j „ gelber, sehr thoniger Sand, wie oben.

Um das erbohrte Wasser nicht etwa zu 

verlieren, wurde zu bohren aufgehört.

B o h r l o c h  Nr. 3 bei Ko pp any .

4 Klftr. 1 Fuss 4 Zoll Bohrschacht in Tagerde. Löss.

4 „ 8  „ gelber Thon.

6  n 4 „ grauer Sand.
1 „ —  „ —  „ M e r g e l ,  g r u u l i c l i h l a u .
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Wahrscheinlich mit 

Kohlenschniirchen.

Starker Naehfull. 

Summe

3 Klftr. 3 Fuss — Zoll Mergel mit Kohlenschniirchen.

w 4 „ reine Kohle.

" 1 » 8 „ Mergel, wie oben.

2 3 — „ sehr sandiger Mergel.

1 — — „ thoniger „

2 — „ grauer thoniger Mergel.

1 6 laste Kohle.

1 5 6 grauer Mergel, wie oben.

2 — thoniger Mergel.

3 — sandiger „

4 — brauner Thon mit Muscheln.

1 8 gestreifter Mergel (?).
— 4 Kohle.
2 — brauner Thon, wie oben.

1 2 — Mergel, thoaig, graulichblau.

2 4 Kolile.
1 8 brauner Thon, wie oben.

t — — Mergel, wie oben.
Wurde bis zur Ausbüchsung sistirt.

2 1 1

Uebereinstimmeud in allen drei Bohrlöchern und durch sie festgestellt ist: 

d) Ein System von parallelen Flötzen.

b) Zunahme, deren Mächtigkeit und Reinheit in der Teuft».

c) Als Hangendes derselben, mehr oder weniger muschelreicher, gellv r 

oder blaulicbgrauer, thoniger Sand; wechsellagernd init thonigem Mergel 

und dünnen Schotterlagen.

d) Als unmittelbar kohlenführendc Schichte graulichhlauer, pl astischer 

Thon (Mergel).

Fasst man die Teufe in’s Auge, in der in den drei Bohrlöchern das eiste 

Kohlenflötz erbohrt wurde; so geschah dies:

hei Nr. 1 mit 3“ 0' 4" Schiclitenneigung 6 bis 10 Grad nach 0.

„ „ 2 „ 12« 3' 3" -  20 „ „ OSO.

* ,  3 „ 10o 3' 1" „ 6 * 10 „ „ 0.

Mit Rücksicht auf das Gefälle der Szala von Czatford nach Koppany wurde 

also das erste Kohlenflötz im Bohrloch 1 und 3 in nahezu gleichem Niveau 

angetroffen, was auf die Regelmässigkeit des nicht gehobenen Theiles der 

Ablagerung schliessen lässt.
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V. Ueber die neogenen Ablagerungen im Gebiete der Mürz 

und Mur in Obersteiermark.

Von Dionys Stur.

Von der Direction des geognostisch-montanistiaclieu Vereines für Stisiermark zur Veröffentlichung' 

mitgetlieilt und rorgelegt in der Sitzung der k. k. geologischen KeiclisaustaU am 14. März, 1864.

Herr Prof. E. Suess hot in seiner neuesten Schrift: „Ueber die Verschie

denheit und die Aufeinanderfolge der tertiären Lundfaunen in der Niederung ron 

Wien“ i) die Ergebnisse seiner Studien über das Wiener Becken mitgetheilt. 

Ausser einer Menge von neuen Daten, Berichtigungen, -Vergleichungen und sehr 

werthvollen Schlussfolgerungen, die diese Abhandlung enthält, sind darin die 

ersten sicheren Schritte gethan, um die Meeresablagerungen des Wiener 

Beckens mit dessen Randgebilden und mit jenen Ablagerungen insbesondere zu 

parallelisiren, die als Siisswasserbildungen die Thäler und Thalmulden im Innern 

der östlichen Alpen erfüllen.

In dieser Abhandlung parallelisirt Herr Prof. Suess,  gestützt auf die 

Untersuchung insbesondere der im Joanneurn zu Gratz befindlichen Stücke von 

fossilen Säugelhierresten: Parschlug2) und Turnau3), beide Braunkohlen ent

haltende Ablagerungen im Gebiete des Mürzthaies, mit Wies, Eibiswald, Steier- 

egg in Steiermark, mit Jauling, Hart bei Gloggnitz, Leiding und Schauerleiten, 

die alle die zweite miocene Säugethierfauna Lartel ' s  („miocen mögen“)  ent

halten, die durch Mastodon angustidens und M. tapiroides. Dinotherium bava- 
ricum, Anchitherium Aurelianense, Hyotherium Sömmeringi, Ilyaemoschus 
Aurelianensis etc. charakterisirt wird.

Es ist natürlich, dass man nach diesem ersten Faden greift, der zum 

erwünschten Resultate führen muss, und dass man sich Mühe gibt, die erlangten 

Ergebnisse zu sichern, zu befestigen und zu erweitern.

Diese Angaben und Bestimmungen des Herrn Prof. Suess weiter zu ver

folgen , und die den im Wiener Becken so wohl unterschiedenen drei Stufen 

angehörigen oder entsprechenden Ablagerungen im Gebiete der Steiermark 

nachzuweisen und nach Möglichkeit zu trennen, habe ich als eine der Haupt

aufgaben betrachtet, die bei der im Aufträge des geognostisch-montanistischen 

Vereins für Steiermark vorzunehmenden Revision der geologischen Karte der

1)  Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften. XLVII. IS . Mai 1863.
3)  1847. Haid.  Berichte II. p. 77. —  1847. v. L c o n h .  und B ronn .  Jahrbuch p. 161.— 

Steiermiirk. Zeitschrift IX. 1. — 1848. v. I . eonh.  und Bronn .  Jahrbuch p. H05— 510.

— 1850. Sitzungsberichte der kais. Akademie. Juli. p. 200 —201.—  Ibidem p. 157— 160. 

3) 1847. v. L p o i i Ii. und Bronn,  p.190. — 1836. Palaeontographica VI. p. 30 — 35. Tab. III.
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Steiermark zu lösen ist. Ich gebe hier vorerst die Ergebnisse meiner Un t e r 

suchungen  im Gebiete  der  Mu r  und Mürz.  Auf den betreffenden, 

bisher veröffentlichten Karten dieser beiden Thäler war im tertiären Gebiete 

entweder blos mit einer Farbe das „Miocen“ oder der „tertiäre Schotter“ 

angedeutet oder wohl ein grösser Theil der hierher gehörigen Ablagerungen 

nebst dem Diluvium und Alluvium weiss gelassen. Es war somit auf diesen 

Karten eine Scheidung der Stufen von verschiedenem Alter ohne einer durch

greifenden Begehung der Gegend nicht thunlich , trotzdem in der reichen Lite* 

ratur, die Uber die Ablagerungen dieser Gegenden vorliegt, eine grosse Menge 

sehr werthroller Angaben vorhanden ist.

Zur besseren Verständigung muss ich voraus bemerken, dass in beiden 

genannten Thälern gleichzeitige Ablagerungen zwe i er  A l t e r ss t u f en  vor

handen seien, die so vertheilt sind, dass in der Mürz und in dem nordöstlicheren 

Theile der Mur, somit von Mürzzuschlag über Bruck bis Leoben und Trofajach 

die Ablagerungen der tieferen Stufe vorherrschen, während die Mur aufwärts 

von St. Michael über Juden bürg und Murau, neben den sehr zurücktretenden 

älteren Schichten, die Ablagerungen der jüngeren Stufe eine vollkommenere 

Entwickelung erlangt haben.

Ich werde im Nachfolgenden zuerst die, der älteren Stufe angehörigen Ab

lagerungen einer genaueren Befrachtung unterziehen und die Besprechung der 

jüngeren Ablagerungen folgen lassen.

Die Ablagerungen der älteren Stufe.

Ich beginne mit den beidt-n schon erwähnten Ablagerungen von Turn  au 

und Pa r sch l ug ,  den Fundorten von Säugethierresten, die als Ausgangspunkte 

folgender Betrachtungen dienen müssen.

Das Becken von Turnau  und Af l enz  wird von eioem parallel mit dem 

Mürzthal von SW . nach NO. laufenden Rücken aus krystallinischenGebirgsarten 

von den Ablagerungen des eigentlichen Mürzthaies geschieden und erscheint als 

ein für sich abgeschlossenes Becken, Es ist viel länger als breit uud nimmt den 

Ramn einer längsthalförmigen, von SW . nach NO. gestreckten, dem Mürzthak* 

parallelen Einsenkung ein, in welcher die Orte: Fölz, Aflenz, Göriach und Tur

nau liegen. Aus dem Becken von Turnau und Aflenz werden nur die Gesteins

arten der älteren Stufe nachgewiesen; und zwar sind es Schieferthune, sandige 

Mergel und Sandsteine, in welchen sich die Kohle eingelagert befindet, und die 

sich wie an allen übrigen Punkten als die tieferen, den Grund der Becken aus

lullenden Gesteine darstelleo. Ueber diesen folgen grobe Conglomerate, deren 

genauere Beschreibung weiter unten folgen wird. Zu Tage beobachtet man am 

nordwestlichen Rande, insbesondere auf dem Wege vom Fölzgraben nach Aflenz, 

dann bei Göriach die tieferen Gebilde; während am Südrande, insbesondere von 

Turnau südlich1) eine sanft geneigte Fläche von Conglomerat von v. Mor l o t  

beobachtet wurde.
In deii Schieferthonen finden sich Spuren von Pflanzenabdrücken an einigen 

Stellen*); eine Stelle, bei der man vorübergeht, wenn man den Fusssteig vom 

Fölzgraben nach Aflenz verfolgt, kurz vor Aflenz, verspricht ein lohnenderes 

Resultat einer Ausbeute. An drei Punkten blo.s scheint das ia den Schiefer

thonen eingelagerte Brauukohleuflötz gesucht und gefunden worden zu sein, und

')  Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsaiistalt 1830. I. p. 107.

*) Uriger,  Fos». Flora von Parschlug in Steiermark. Zeitschrift, neue Folge, IX. H<Tt I. p. 22.
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zwar ist das Flötz am ausgiebigsten1)  gleich hinter Göriach. Im obersten 

Stollen fällt das Flötz nach W . unter einem Winkel von 2 Graden. Im Schachte 

aber, unter dem Dorfe Göriach, wo man das Flötz in einer Tiefe von 20 Klaf

tern erreichte, fällt es nach SO. Noch hat man ausserdem bei Grassnitz und im 

Südwesten von Aflenz, nordwestlich Ton Thörl, Schurfversuche angestellt. An 

keinem Punkte ist man zu einem namhafteren Resultate gelangt. ») Die Kohle wird 

üls unrein bezeichnet. In ihr wurden die von Herrn Herrn, v. M e y e r 3)  

bestimmten Fossilreste gefunden:

Emys Turnaucnsis,
Chalicomys Jägeri.
Dorcatherium Nauity.

Im Liegenden des Braunkohlentlötzes von Turnau bei 30 Klaftern Tiefe 

wurde ein Plattenfragment einer „grösseren Schildkröte“ gefunden.

In der Fortsetzung der Längenaxe des Beckens vou Turnau und Aflenz 

nach NO. findet man über Veilsch bis Neuberg keine Spur von tertiären Ablage

rungen angegeben. Erst nördlich vom Dörfl im Altenherger Graben, Kapel

len N., ist nach Mittheilungen von v. M o r I o t 5) 600 Fuss über der Thalsohle von 

Altenberg an einer geschützten Stelle eine kleine Mulde von tertiärem Conglo- 

merat durch den Benedictstollen aufgeschlossen worden.

In der SW . Richtung, zwischen dem Becken von Aflenz und dem weiter 

unten folgenden Becken von Trofajach, gibt ebenfalls v. Moi lot«) bei Püchel 

im Tragössthal Conglomerat-Schichten an, die gute Mühlsteine liefern, und 

daher ohne Zweifel hieher gehören.

Von Aflenz in südlicher Richtung, am südlichen Fusse des erwähnten kry- 

stallinischen Rückens, befindet sich im Mürzthale der zweite für uns wichtige 

Fundort: Par s c h l u g ’ ), mit Mastodon angustidens.
Die Braunkohlen führende Ablagerung von Parschlug8)  füllt eine Seiten- 

1)ucht des Mürzthaies aus, die sich aus der Gegend von Marein nach W. über 

Pogier und Parschlug bis an den tief eiugeschnittenen Ponneggraben hinzieht. 

Im Norden wird diese Bucht von krystallinischen Gesteinen, im Süden von kör

nigem Kalk so begrenzt, dass der letztere aus dem Thörlthale östlich bis nach 

Gager bei Pogier reicht und somit die eigentliche Bucht von Parschlug nur 

durch die Enge zwischen-Gager und Goritz mit dem Mürzthale in unmittelbarer 

Verbindung steht. In der eigentlichen Bucht von Parschlug stehen nur die tie

feren Schichten der älteren Stufe an, die Schieferthone. Das höhere Glied 

der älteren Stufe: das Conglomerat füllt den Raum von der Enge zwischen 

Gager und Goritz bis an das Diluvium der Mürz. Man sieht dieses CoDglo- 

merat anstehend an dem untersten Stollen zu Parschlug, dessen Mundloch 

in dem sehr groben Conglomerate eingeschlagen ist. Weiter aufwärts beim 

zweiten Stollen, westlich von Gager, folgen die Schieferthone mit Pflanzen,

! )  U ng c r ,  I. o. — Tunner ' s  Jahrbuch 1847. III. — VI. p. 26.
*) Alb. M i 11 e r Ritter v. H au en f  el s : die steiermärkischen Bergbaue, des Scparatabdr. p. 57. 

*) Palacontograpliica VI. p. 50. Tab. VIII.
*) Dürfte wohl nach Prof. Suess  llt/aemoschus Aurelianensis sein, 1. c. p. 4.
3) Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanslalt 1850. I. p. 104.
«) L. c. p. 107.

Ha id i n ge r ' s  Berichte 1847, II. p. 77—  Ung e r ,  Foss. Flora von Parschlug, I. e. p. 2 9 .— 
v. Leonh .  und B r o n n  1847. p. 161. —  Sitzungsb. der kais. Akademie 1850, Juli, 

p. 200— 201. —  Ibidem 1851, p 157— 160.

8)  U ng e r ,  Foss. Flora von Parschlug, I. c. —  T u n n e r ’s Jahrbuch I. 1841. p. 44—46. — 
H a i d .  Berichte I. 1846. p. 152. —  H a i d. Berichte II. 1847. p.77. — Jahrbuch der k. k. 

geologischen ReichsanstaU IV. 1853. p. 171.
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unter dem Conglomerate fast horizontal lagernd. Die eigentliche Bucht von 

Parschlug zeigt ein flach nach Ost geneigtes Gehänge ohne alle Entblössungen. 

Erst in Parschlug, in dessen Nähe gegenwärtig der Abbau concentrirt ist, findet 

mau theils an Stellen ehemaliger Tagbaue, theils an Bergmühlen das Hangende 

der Kohle aufgeschlossen. An jener merkwürdigen Stelle, auf welcher die mei

sten Pflanzenreste, das Materiale zur höchst wichtigen Flora von Parschlug des 

Herrn Prof. Unger ,  gefunden wurden, sieht man über dein hängendsten Theile 

der Kohle, die hier kaum etwas über 1 Fuss bloss liegt, einen dunkelgrauen bis 

schwarzen Schieferthon mit Pflanzenresten, der bisher nicht ausgebeutet wurde, 

lieber dieser kaum 4 Zoll mächtigen Lage folgt bräunlich grauer, leicht zerfal

lender, dünnblättriger Schiefertlion, hier die tiefste Partie, der die Kohle 

bedeckenden Schieferthone, etwa 1 Klafter mächtig, aufgeschlossen1). In 

dieser entblössten Schieferthonpartie bemerkt man in Abständen von 2*/8 bis

3 Fuss von einander, drei 1— 3 Zoll dicke, von Brauneisenstein gefärbte Kalk- 

mergel-Schichten. Dieses braune, feste, klingende Gestein ist es, in welchem 

die fossile Flora von Parschlug sich so wunderbar erhalten vorfindet.

An einigeu mehr nach Südosten liegenden Stellen, wo die Decke aus Schie- 

iVrthonen in einer Mächtigkeit Uber 10 Klafter sichtbar ist, sieht man mehrere 

solche braune pflanzenfUhrende Schichten eingelagert. Herr Verwalter Un t e r 

be r g e r  hat an einer Stelle acht solche pflanzenführende Schichten beobachtet.

Unter den Schieferthonen folgt nun das Braunkoblenflötz. Die Beschaffen

heit dieses Flötzes muss an verschiedenen Stellen sehr ungleich sein2), da die 

Angaben von Prof. Unger* ) ,  S p r u n g 4), W ü r t h 5) und v. L i d l  ®) sosehr 

diireriren. An einzelnen Stellen nehmen die vielen Zwischenlagen von Alaun

schiefer den grössten Theil der Flötzmächtigkeit für sich in Anspruch und wird 

daher der grösste Theil der erzeugten Kohle zur Alaunerzeugung verwendet. 

Am nördlichen Rande zeigt das Flötz nach Sp r ung  eine Mächtigkeit vou

4 Klafter. Dasselbe ist nach v. L i d l  in zwei Theile getrennt, wovon der am 

Abhänge höher gelegene Theil von 4 — 3 Fuss Mächtigkeit zumgrossen Theile abge

baut ist. Der tiefere Theil ist der ausgedehntere von 5— 15 Fuss Mächtigkeit. Das 

Fli'itz zeigt am Nordrande ein steileres, bis 30 Grad Neigung betragendes Ein

fallen nach Ost, und nimmt gegen die Thalsohle eine beinahe horizontale Lage 

ein. Prof. Unger  gibt im Liegendflötze eine Schichte mit Muscheln an. Auch 

Sp run g  führt das Vorkommen von Planorhis in einer das Flötz fast mitten 

in der Mächtigkeit durchziehenden Lage an. Gegenwärtig ist das Vorkommen 

derselben nicht bekannt. Es gelang mir jedoch, auf den alten Halden südlich 

von Parschlug Stücke von einem Kohlenschiefer aufzufinden, in welchem wohl 

erhaltene Exemplare des Planorbis applanatus Thom. 7) nebst einigen anderen 

bis heute nicht bestimmten Schnecken vorhanden sind.

Der für uns wichtige Mahlzahu des Mastodon angustidens wurde in dem 

mittleren Theile de9 Flötzes in der reinsten Braunkohle von muschligem Bruche

*) Id diesem Durchschnitte fehlt die an ändern Punkten unmittelbar über dem Alaunschie

fer folgende Walkererde, die nur stellenweise vorhanden zu sein scheint.
*) Analyse, dieser Braunkohle, Jahrbuch der k. k. gcol. Reichsunstalt III. 1. p. 158.
s) Unger ,  Flora v. Parschlug, p. 6 .

T u n n c r ’s Jahrbuch 1841. 1. p. 44— 46.
5) H a i d i n g e r ’s Berichte I. p. 152.
6J  Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt 1833. IV. p. 171.•— Alb. M i l l e r  Ritter 

r. Hauen f e l s ,  die steiermärkischen Bergbaue, des Separatabdruckes p. SS.

7)  J. G ob an  z, die foss. Land- und Sflssw.-Mollusken von Hein. Silzuugsb. der kuis. Akade

mie m. n. CI- 1854. XIII. des Separatahdruckes p. 22.

S . I .  g«alv|fiache B e icha in ita ll. 14. Baad. 1B64. II. Heft, 29
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in einer Tiefe von iS  Klaftern unter der Oberfläche aufgefunden <). Herrn, v. 

Meyer  bestimmte denselben als den in der Reihe des Auftretens jüngsten 

Backenzahn der rechten Oberkieferhälfte2).

Im Liegenden der Kohle wurden in einem Bohrloche zu Parschlug noch 

eine Lage von schieferthonähnlichem Sandstein, dann Kalkgeschiebe von einigen 

Fussen Mächtigkeit, fester Schieferthou und abermals Kalkgeschiebe durch- 

sunken. Ich fand Gelegenheit, im Nordwesten von Po g i e r  am Runde des kry- 

stallinischen Gebirges eine Breccie aus eckigen Stücken krystallinischer Gestein

arten zu beobachten, die sich hier unmittelbar auf dem Randgebirge auflagernd 

in die Tiefe des Beckens steil niedersenkt und das Liegende der ganzen For

mation darstellt. Das Liegende der Kohle von Parschlug ist somit in seiner Zu

sammensetzung verschieden, je nachdem man es am Nordrande, wo nur krystal- 

linische Gesteinsarten anstehen, oder am Südran^e untersucht, welc'ier letztere 

aus körnigein Kalk besteht.

Von Parschlug und Marein das Mürzthal aufwärts in nordösllicher Richtung 

trifft man bei Mür zho f en ,  im Osten von Kindberg, dann bei W a r t b e r g  und 

M i t t e r n d o r f  und endlich zwischen Krieglach und Langenwang im Gebiete der 

kurzen lila, der älteren Stufe angehörige Schichten ansleheml. Bei Mi t t  ern- 

do r f  *) bestand früher ein Alaunwerk. Die dortige Kohle scheint unter ganz 

ähnlichen Verhältnissen vorzukommen wie in Parschlug.

Auf dem Wege von Langenwang zum Koh l enbau  in der kurzen  l i l a  

geht man bis in die Gegend westlich von der Ruine Hohenwang über niedrigeres, 

wenig entblösstes Hügelland. Erst bei dem Bauer in der kurzen lila sieht man 

die ersten herbeigetragenen Blöcke von Cönglomerat. Von diesem Bauernhause 

in südöstlicher Richtung trifft man das Cnngloinerat auf mehreren Anhöhen, die 

sich an den Schlossberg Hohenwang anlehnen, anstehen. Die Schichten des

selben fallen nach West unter 15—20 Gruden. Im Liegenden des Conglomerats 

in einer kesselförmigen, nicht sehr geräumigen Vertiefung findet man die tie

feren Schichten unserer älteren Stufe anstehend, die eine etwas abweichende 

Beschaffenheit von jenen zu Parschlug und Turnau zeigen. Sie sind durchaus 

sandiger Natur und zerfallen leicht zu einem sehr feinen, an Glimmerblättchen 

reichen Sande. Die Halde des Schachtes zeigt einen sandig-glimmerigen, licht

grauen Thon, fast ohne aller Schichtung, mit nicht seltenen Pflanzcnresten. Das 

F<lötz einer braunschwarzen, zerklüftenden Kohle4) ist 5 Fuss bis 2 Klafter mächtig, 

durch ein 1 — t ‘/a Fuss mächtiges Zwischenmittel in zwei Theile getrennt. Das

selbe fallt unter 35° nach West.

Von Parschlug in südwestlicher Richtung findet man gleich am Südfusse 

de sselben Kalkrückens, der die Bucht von Parschlug gegen Süden abschliesst, 

bei W i n k e l  die Gesteine der älteren Stute anstehend. Von Gager angefangen 

nach West stehen die Conglomerate am Fus.se des erwähnten Kalkrückens an. 

erheben sich nördlich von Kapfenberg sehr bedeutend hoch auf den südlichen 

Gehängen desselben, übersetzen bei Winkel auf das rechte Ufer des Thörl- 

Baches und erfüllen von hier westlich bis nach Schörgendurf im Lamingthale 

(Bruck NW .) eine ähnliche Bucht wie die von Parschlug, die sowohl im Norden

i)  Ha id .  Ber. I. p. 77.

*) U nger,  I. c. p. 29.
3)  A. M i l l e r  Ritter v. Ha ue n fe l s ,  die steierm. Bergbaue, des Separatahdruckes p. SS.

4)  A. M i l l e r  Flitter v. H a u c n f e l s ,  die steiermärkischen Bergbaue, des Separatahdruckes 

p.54. — Analyst' dieser Kohle in K. Ritter v. H a u e r ,  Untersuchung über den Brennwertb 
derSlein- und Braunkohlen Oesterreichs. Wien 1862, p. 109.
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als auch theilweise im Süden östlich von Schörgendorf vom körnigen Kalk, west

lich von Kapfenberg aber von krystallinischen Schiefern eingefasst ist, und nur 

nördlich bei Kapfenberg in westlicher Richtung mit den Ablagerungen im Mürz- 

thale eine oiTene Verbindung besitzt. Üie Schichten des Conglomerates, das 

weiter unten genauer beschrieben werden soll, fallen nach Süd. Im Liegenden 

des Conglomera's, zwischen dem körnigen Kalk des Nordrandes der Bucht, der 

das linke Ufer des Gamsgrabens westlich bei Winkel bildet, und dem Conglo- 

merat treten am rechten Ufer des Gamsgrabens die tieferen Braunkohlen füh

renden Schichten der älteren Stufe auf. Sie sind hier wieder eigcnthümlich 

entwickelt. An den Häusern von Winkel ist ein grober Sand zu sehr leicht zer

fallendem Sandsteine stellenweise verbunden, anstehend. Seine Mächtigkeit 

beträgt an 4 Klaftern. In der ganzen Mächtigkeit sind grosse Kugeln und Mug- 

geln von fester erhärtetem Sandstein vertheilt. Im Liegenden folgen gegen den 

Gamsgraben mit dem Sande weclistllagernde grobe Letten voll von Pilanzen- 

abdrückon, die ich jedoch schlecht erhalten fand. Aus diesen Schichten mag 

der von Sp r ung  i) angegebene Diplacites emarginatm herrühren, der später 

von Prof. Unge r  a) als Polypodites (Lastraea) stiriacus bestimmt wurde.

Die mm folgenden Liegendschichten enthalten die Braunkohle von Winkel, 

im Gamsgrabens). Bisher sind 14 (nach Sp r un g  I. c. p. 42:13) einzelne 

Flötze von 8— 20 Zoll Mächtigkeit überfahren, die alle mit Ausnahme der ersten

2 oder 3, die westlich einfallen, regelmässig nach Süden einfallen und mit dem 

Sandsteine wechsellagern, der zwischen den Flötzen feinkörniger ist als im Han

genden. Nur zwei von diesen Flötzen haben die Mächtigkeit von etwa 1— 2 Fuss.

So wie man.in der südwestlichen Fortsetzung des Aflenz-Turnauer Beckens 

Beste einer ehemal gen Verbindung mit dem Trofajacher Becken angibt, glaubt 

man auch, auf dem Sattel zwischen Winkel und Schörgendorf stehend eine solche 

Verbindung zwischen Winkl und Trofajach vermuthen zu können, indem von 

Schörgendorf auf den Sattel hinauf in’s Untertlial und von da nach Kletschach, 

abgerundete Gehänge aufeinander folgen, wie sie sonst dein neogenen Gebiete 

eigen sind. Ich konnte in dieser Richtung meine Untersuchungen nicht ausdeh

nen. Nach brieflichen Mittheilungen des Herrn Professors A l be r t  Mi l l er  

Kitter v. Hauenfe l s  sind in Kletschach bisher keine neogenen Ablagerungen 

bekannt. In Muhap westlich von Trofajach sind auf unseren Aufnahmskarten 

neogene Ablagerungen angeführt, die später als Diluvium gegolten haben, über 

die leider keinerlei Mittheilungen veröffentlicht sind.

An die Ablagerungen im Winkl schliesst sich zunächst, von Kapfenberg in 

südwestlicher Richtung, parallel mit Winkl, ein Streifen hieher gehöriger Con- 

glomerate, der bis an den Lamingbach fortsetzt. Am rechten Ufer des Laining- 

baches beginnt abermals das Con^lomerat, übersetzt, westlich von Bruck den 

zwischen dem Lamingbache und der Mur sich erhebenden Rücken, an dessen 

südöstlichem Ende die Ruine von Bruck sich erhebt, und zieht in einem schmalen 

Zuge bis an die Mur bei Oberdorf. In diesem Conglomeratzuge, zwischen Bruck 

und Oberdorf beiläufig in der Mitte, liegt das U r ge n t ha i  mit seinem erst 1847 

durch den damaligen Schürfungscommissär F. Engl  aufgeschürften Brauti kohlen

flötz 4). Am Eingänge in das Thal, namentlich am rechten Gehänge steht überall

*) T u n d  e r’s Jahrbuch I. 1842. p .  43.

Chloris protog. p. 120— 121. Tab. XXXVI. F. 4. — H a i d .  Bericht VI. p. 2. — U n g e  r, 
Foss. Flora von Parschlug, I. c. p. 22.

3)  K. v. H a u e r, Braun- und Steinkohlen, p. 108.

*) H a i d i  r ger ,  Berichte IV. p. 417. —  v. H a u e r  und Fo e t t e r  le:  Uebersiclit der Berg

baue 1858. p. 138. — K. v. Hauer ,  Braun- und Steinkohlen, p. 108 und 109.
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das Cunglomerat au mit südlichem Einfallen. Die tieferen Schichten fand ich zu 

Tag nicht anstehend. Sie sind nur in den vier übereinander folgenden Stollen 

erreicht worden und bestehen aus einem sandig glimmerigen grauen Thon mit 

Pflanzenresten ähnlich jenem der kurzen lila. Das darin eingelngerte Kohlenflö tz 

ist 6 Fuss mächtig, mit in die Tiefe zunehmender Mächtigkeit. Die oberen Hori

zonte sind bereits abgebaut. Die Kohle ist insbesondere der Leobner Kohle 

ganz ähnlich, glänzend schwarz, von grossmuscheligem Bruche, mit Spuren von 
Holztextur.

Das Liegende bildet ein grober grauer Letten aus Gneiss und Glimmer

schiefer, Zerriebenes mit gröberen Bruchstücken gemengt.

Bis hieher zeigen alle Vorkommnisse der Gesteine der älteren Stufe, mit 

der wir uns hier beschäftigen, eine Aufeinanderfolge von N W . nach SO. Von 

Bruck und Urgenthai an, ist diese Richtung eine rein westliche zu den Ablage

rungen bei Leoben und Trofajach.

Zwischen Urgenthai und Leoben hat Herr See l and  an zwei Stellen Ge

steine der ä.lteren Stufe untersucht *) und auf der von ihm gezeichneten Karte 

(Manuscript) angegeben. Das eine, zu Urgenthal zunächst liegende Vorkommen 

und nur durch das Diluvium der Mur getrennt, befindet sich bei S t r e i t g a r n  

an der Utsch und hei F o i r a c h ,  wo diese Gebilde den zwischen den genannten 

Orten liegenden Sattel ausfiillen. Es sind eben auch Conglomerate, in deren 

Gebiete ein Versuchsbau auf Braunkohle angegeben ist. Das zweite Vorkommen 

ebenfalls am rechten Ufer der Mur auf einer Anhöhe westlich von der Au.s- 

mündung des Brandgrabens ,  südwestlich von Nikolsdorf besteht auch aus 

Conglomerat (auf der Manuscriptkarte), dessen Ausdehnung als unbedeutend 

erwähnt wird.

Diesem letzterwähnten Vorkommen gegenüber liegt Prolcb am linken Ufer 

der Mur, am Fusse des östlichen Endes des höchst interessanten Braunkoh- 

lenlagers im Seegraben nördlich bei Leoben s).
Zwei ausgezeichnete Kenner des Leobner Braunkohlenreviers : Professor 

Albert Mi l l er  Ritter von Hauen f e l s  3)  und Ferdinand S e e l a nd  4) haben 

höchst werthvolle Mittheilungen über den iniiern Bau und die Eigentümlich

keiten* dieser Braunkohlenablagerung veröffentlicht. Ich konnte mich daher 

beschränken, die oberflächliche Beschaffenheit in’s Auge zu fassen und dieselbe 

auf der zur Veröffentlichung vorzubereitenden Karte richtig darzustellen.

Wie ich es bei den Kohlenablagerungen von Par sch l ug  und W i n k l  

erwähnt habe, dass sie im Süden theilweise wenigstens, durch eine Erhöhung 

älterer Gesteine vom eigentlichen Hauptthale der Mürz getrennt sind, so wie 

auch das Urgenlhal im Südwesten, im Schlossberge von Bruck, einen ähnlichen 

es vom Mürzthale scheidenden altkrystallmisclien Vorsprung besitzt, und dies 

auch zwischen Streitgarn und Foirach in Bezug auf die Mur stattfindet (ver

gleiche den Durchschnitt v. Morlot 's über Allenberg 5) —  so findet man auch

')  Fünfter Bericht des geogn. mont. Vereins fiir Steiermark 1856, p. 80.
2) T u n n e r ’s Jahrbuch I. 1841. p. 87— 96. — Verhamlt.des n. ö. Gewerbe-Vereines 10 .Heft, 

1843. p. 26— 33. —  K r a u s ,  Jahrbuch 1849. p. 22. —  Haid.  Berichte VII. p. 204. —  
Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt 1850. 1. p. 735. — Ibidem p. 739. — Tunner ' s  

Jahrbuch IV. (V II.) 18S4. p. 153— 182. —  Ibidem p. 203. — Fünfter Bericht des geogn. 
mont. Vereines fiir Steiermark 1856.p.78. — Sitzungsb. der niederrh. Gesellschaft in Bonn

1857. p. XXVI. — Jahrbuch der k. k. geolop. Reichsanstalt 1857. VIII. p. 152.'— Ibidem
1858. IX. p. 295. — Ibidem 1889. X. p. 139. —  K. v. Ha u er, Braun- und Steinkohlen p. 110.

3) Tu nner's Jahrbuch IV. (V II.) 1854.p. 155.— AI. M i l l e r :  Die steierm. Bergbaue, p.49. 
*) Fünfter Bericht des geogn. mont. Vereines für Steiermark 1855. p. 78. — H a i d i n g e r

Berichte VII. p. 204.

5)  Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt 1850. I. p. 104.



bei Leoben die Braunkohletigebilde unserer älteren Stufe nicht im eigentlichen 

jetzigen Murthale abgelagert. Ein nicht unbedeutender Bergrücken, am B e r ge r  

oder E r zbach ,  vor dessen Einmündung in die Mur beginnend, zieht über Ju 

dendorf bis in die Melm nahe an den Ausgang des Prent grabens, bestehend aus Tbon- 

glimmerscbiefer und körnigem Kalk, und scheidet die in Rede stehende Braun

kohlenablagerung von der Mur. Hinter diesem Vorsprunge erst stellen die Ge

steinsarten unserer älteren neogenen Stufe an und verlaufen im Allgemeinen 

dem erwähnten Vorsprunge parallel, so dass sie im Westen nach Stunde 8, rnelir 

in der Mitte nach Stunde 9— 10 und im Osten nach Stunde 13— 14 einfallen. 

Zunächst an dem Vorsprunge trifft man durcligehends das Conglomerat anste

hend. Dasselbe bildet einen bogenförmigen Zug von wenigstens 400 Klaftern 

mittlerer Breite. Die Mächtigkeit dieses Conglomerats, das sehr dickschichtig 

ist, schätzt See l and  auf 50 Klafter. Am Nordrande des Zuges schliesst sich 

das Conglomerat nicht an das Grundgebirge an, sondern steht, zumeist eine 

steile, hohe Wand bildend, hoch empor mit den entblössten Köpfen der steil 

nach Süd fallenden Schichten, dem Grundgebirge zugekehrt. Der Anblick dieser 

Schichtenköpfe überrascht den von rückwärts aus dem Dollingraben kommenden 

Wanderer, der, an der Mur wandelnd, kaum ahnen kann, dass ihn hinter den 

grünen Gehängen des Südabfalles dieses Conglomerates so grossartige Entlas

sungen erwarten. Zwischen den Schichtenköpfen des Conglomerats und dem 

Grundgebirge treten, längs dem ganzen Nordrande des Beckens, die tieferen 

Gesteine der älteren Stufe mehr oder minder blossgelegt zu Tag, so nament

lich aus dem Prentgraben über den Sattel in den Seegraben, von da über den 

westlich folgenden Sattel in den Moskcnberg- und Miinzonberggraben bis auf den 

Sattel, der zum Erzbach führt. Die erwähnten Gräben schneiden auch die 

mächtige Conglomeratmasse in ebenso viele, durch steile Wände zum Theil 

begrenzte Partien. Die östlichen Gräben haben das Conglomerat nu.r näher zum 

Grundgebirge bis auf die tieferen Schichten durchsunken und abgewaschen; 

westlich vorn Seegraben ist in den Vertiefungen der Gräben das Conglomerat 

ganz weggefiihrt, und es sind nur vereinzelte, rund herum durch tiefere Schich

ten begrenzte isolirte Massen des Conglomerats zurückgeblieben.

Um die Aufeinanderfolge der einzelnen Schichten der mächtigen Conglo- 

meratmasse der Leobner Braunkohlenreviere anzudeuten, will ich hier einen 

mir im Manuscripte vorliegenden sehr interessanten „geologischen Durchschnitt 

des Anna-Unterbaustollens vom F. R. v. F r id a u ’schen ßraunkohlenbaue bei 

Leoben“ von Joseph Rachoy ,  gegenwärtig bei der k. k. geologischen Reichs

anstalt in Verwendung weilenden Berg-Ingenieur, Sohn des Ritter v. F r i d a  u- 

schen Bergverwalters Herrn Franz Rachoy  zu Judendorf bei Leoben, benützen. 

Die in diesem Durchschnitts angegebene Reihenfolge der Schichten unter der 

Dammerde von oben nach unten ist :
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Conglomerat................................................................................ .... 13 Klafter *),

Sandstein mit T h i e r r e s t e n ........................................ ....  . . 14

Conglomerat..................................................................................... 23 n

Sandste in ......................................................................................... 24 n

Conglomerat..................................................................................... 3

Sandste in ...............................  ................................................. 8 n
Sandstein Yon geringmächtigen Conglomeratschichten durchsetzt, 58 9>

folgen die tieferen Schichten.

Die hier angegebenen Mächtigkeiten geben nicht den senkt echten Abstand der oberen 
von der unteren Schichtfläche an, sie deuten nur die scheinbare Mächtigkeit imStollenan, 
der die Schichten schief verquert.
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Die Sandsteinschichten habe ich auch an der Eisenstrasse westlieh von 

Leoben beobachtet, wo sie sehr gilt entblösst sind und mit Conglomeratschic hten 

wechseln. Diese Sandsteine brausen mit Säuren und sind genau dieselben, wie 

wir sie später bei der Walpurga-Kirche, unweit St. Michael, kennen lernen 

»erden.

Aus dem Durchschnitte ist zu entnehmen, dass die Ablagerung der oberen 

Schichten der älteren Slufe mit einer Sandsteinbildung begann , über welche 

später die Conglomeratbildung immer mehr und mehr vorherrschend wurde. 

Diese Hangendglieder führen, wie aus den mannigfachen Schürfarbeiten hervor- 

preht, nur unbedeutende Kohlenspuren ’)• Höchst wichtig ist der mitgetheilte 

Durchschnitt insbesondere darum, weil er mit grösster Genauigkeit die Stelle 

jener Schichten angibt, in welcher Herr Rachoy  ®) „bei Gelegenheit einer Erd- 

ahgrabung östlich vom v. Pridau'schen Ritterwaldstollen im Haugendsandstein“ 

Reste des Dinotherium bavaricum v. Mey. entdeckt hat; und zwar einen wohl

erhaltenen mit Email versehenen Backenzahn vom linken Unterkiefer, dann 

mehrere Bruchstücke von Stosszähnen, Mittelzähnen, kleineren Backenzähnen 

und die Wurzel eines Backenzahnes, —  nach den Bestimmungen und Angaben 

des Herrn Professor Suess.  Iclr*hatte schon, gegen Ende des Monats October 

1863 ohne von diesem Funde irgend eine Nachricht erhalten zu haben, aus 

anderen weiter unten folgenden Gründen geschlossen, dass diese Conglomerute 

derselben älteren neogenen Stufe mit den Braunkohlen angehören müssön und 

den Leithakalkconglomeraten des Wiener Beckens parallel sind und ich freue 

mich, dass von Herrn Rachoy eine so schöne Bestätigung meiner Ansichten, 

durch den interessanten Fund geliefert wurde.

Unter dem Conglomerate folgen die tieferen Schichten unserer älteren 

Stufe. Zuoberst sind es feinkörnige glimmerreiche, thonige, Sandsteine , deren 

Mächtigkeit See l and  bis auf 16 Klafter schätzt. Dann folgen Schiefei-thone, 

die oben lichtbraungrau in den tiefsten Lagen unmittelbar über dem Flötz 

dunkelgrau und bituminös, auch kiesig sind, und eine Mächtigkeit von 5— 6 
Klaftern zeigen. Im erwähnten Durchschnitte des Herrn Rachoy  ist die Rei

henfolge der unteren Schichten angegeben, wie folgt: 

feiner grüner Sandstein 32 Klafter; 

brauner feinblätteriger Schicferthon 4 Klafter; 

grauer fester Schieferthon 11 Klafter;

bituminöser Hangeudschiefer mit Pflanzenresten und Fis hen ä Klafter, 

Bruunkohlenflötz mit 6 Klafter söhliger Mächtigkeit, durch drei taube 

tliunige Zwischenmittel in vier ungleiche Flötze abgetheilt. 

Seelandgibt  vier Punkte in dem Leobner Braunkohlenrevier an, wo Pflanzen

roste in sehr guter Erhaltung in den Schieferthonen zu sammeln sind3). Der erste 

und zweite Punkt ist dn, wo die von F r i dau’schen und M iesbac li’schen Maas- 

sen aneinander grenzen. Auf der Seite von F rida u wurde man durch Anschla- 

gungeines Wetterstollens darauf aufmerksam; bei Miesbach findet man das 

Ausheissen der nämlichen Schichte in der linken Wand des aufgelasscnen Tag

baues. Ein dritter Punkt ist der May r’sche Tagbau, wo sich die Blätter grössten- 

tlieils im gebranntem Schiefer zeigen. Der vierte Fundort ist auf der Halde des

')  Tu n n e r ’s Jahrbuch 1854. IV. (V II.) p. 157.
-) Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt 1863. Bd. XIII. Heft 4 . Sitzungsbericht 

am 1. Decpiuber 1863.

3)  Unger ,  Foss. Flora von Parschlug, I. c. p. 23. — Jahrbuch der k. k. geologischen Reiclis- 
anstait 1850. I. p. 735.
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St. Johannstollens im M ayr’schen Unterbaue, wo man auch viele Pinusfrüchte 

gefunden hat. Es ist dies durchgehends dieselbe wenig mächtige Schichte in 

den oberen Schieferthonlagen, da wo sic an du n Sandstein grenzt und alaunige 

Auswitterung zeigt *).

Die Kohle a) ist eine sehr gute reine Braunkohle von muscheligem Bruch und 

oft erkennbarer Holzstructur. Sie liefert gute Cokes *). Ihre Mächtigkeit wird 

im Westen auf 1— 3 Klafter, bei iVIiesbach auf 6 — 8 Klafter (die grösste 

Mächtigkeit), bei Mayr  itn Tagbaue auf 8 Klafter, weiter östlich im ärarischen 

Bohrloch in einer Tiefe von 130 Klafter auf 3 ‘/a Klafler angegeben. Am nörd

lichen Rande der Mulde ist das Kohlenflötz steil anfgerichtet, sogar bis zu 

70 und 80 Grad Neigung, nach Süden hin verflucht es und zeigt im May r'sehen 

Unterbau nur IS  Grad Fallen.

Das Liegende 4) der Kohle bildet ein feuerfester Tnon, welcher aus dem 

Thonschiefer des Grundgebirges d.irch Einwirkung der vitriolischen Wässer 

entstand, er hat eine Mächtigkeit von 1— 3 Klafler und wurde zur Bereitung 

feuerfester Ziegel benutzt.

Die grösste Gesammtmächtigkeil der Hangendschichten beläuft sich nahe 

gegen 180 Klafter, somit die Gcsammtmächtigkeit der älteren Stufe auf nah • 

200 Klafter.

Wenn man aus dem Seegraben den Fussweg in den obersten Theil des 

Dollinggrabens 5)  (auf der Karte Tollingrahen) zu den dortigen Kohlenwerken 
verfolgt, so sieht man, dass von dem höchsten Punkte des hoch aufgerichteteu 

Conglomerats, im Westen des Seegrabens, dicht hintereinander folgende Blöcke 

und Trümmer desselben Conglomerats, das theilweise blossliegende steile 

Grundgebirge in einer nordwestlichen Richtung, bedecken. M;m gelangt bald 

zu einem untergeordneten Vorkommen der Kohle unter Conglomerat, noch höher 

folgt eine beckenföimige, sehr flach geneigte Stelle im Gehänge, die ganz be

deckt ist von grossartigen Halden: die kleine Mulde, die von Jan  d I abgebaut 

wurde. Nach längerem, weiteren Aufwärtssteigen gelangt man endlich auf den 

Sattel, der in den Dollingraben führt. Im Dolliugraben sieht man am Tage zu

meist nur Conglomerat anstehen, an einzelnen Stellen erscheint auch der gelbe 

Sandstein wechsellagernd mit Conglomerat. Die tieferen Schichten sind hier viel 

weniger entwickelt, die Kuhle liegt beinahe unmittelbar auf dem Grundgebirge. 

See l and  erklärt die Vorkommnisse von Conglomerat und Braunkohle zwischen 

dem Seegrabeo und dem Dollingraben, als die in Trümmer gegangene ehema

lige ununterbrochene Verbindung zwischen den genannten beiden Mulden. Es ist 

nur der oberste Theil des Dollingrabens von den Gesteinen der hier betrachteten 

Stufe erfüllt, im tieferen Theile bis in's Hauptthal herab stehen die Gesteine des 

Grundgebirges an.

Zum Leobner Kohlenrevier rechnet Seel and da9 Vorkommen der hieher 

gehörigen Gesleine bei Donawitz, am Fusse des Galgenbergeh, das am rechten 

Ufer des Erzbuches zu fi iden ist. Von hier den Erzbach aufwärts, und ebenso 

vom Dollingraben westwärts bis St. Peter ist keine Spur von tertiären Ablage

rungen bekannt. Es ist somit das von St. Peter und Trofajach nach West lie

gende und bis nach Kammern und an die südöstlichen Gehänge des Gösseck

*) Hi i id i n g e r ,  Bericht« VII. p. 206.

-) K. v. Hauer ,  Braun- und Steinkohlen, p. 110.
3)  H ui il i n g e r , Berichte VII. p. 208,
*) Fünfter Berieht iIps jfeo<;n. monl. Vereins für Steiermark. 1f*S6 p. 80. 

»J Ha i d . i nger ,  Bcr clite VII. 204—205



2 2 8 Dionys Stur. [11]

ausgedehnte Becken  von T ro f a j a c h  <) in keinem nachweisbaren Zusam

menhänge mit dem eben abgeliandelten Leobuer Becken. Das was überhaupt 

über die Lagcrungsverhältniase dieses Beckens bekannt wurde, verdankt mau 

dem um die Geologie von Steiermark so wohlverdienten See l and .  Ich fand in 

der Gegend südwestlich von Trofajach, dort wo die Strasse in’s Feitscher Thal 

den zwischenliegenden Bücken ersteigt, das Conglomerat, wie ich es auch bei 

der Kirche Walpurga, nächst St. Michael untersucht hahe, und welches ohne 

Zweifel dem von Leoben gleich kommt. Die Schichten liegen nicht horizontal, 

sondern fallen flach nach Südwest oder Süd und streichen über Scharsdorf west

lich bis an den Fuss des Gössecks. Unter dem Conglomerate kommt am Nord- 

raude des Beckens, genau so wie bei Leoben der nach Beobachtungen von 

See l and  mit Schieferthon wechsellagernde, pflauzenführende Tegel, in dessen 

obersten Lagen bei Gimplach ein 1— 3 Fuss mächtiges Braunkohlenflötz sich 

cingelagert befindet. Man sieht dort gegenwärtig nur verfallene und verlassene 

Baue mit ganz verwitterten Halden. Aus der Verbreitung der Schürfe geht 

hervor, dass der Tegel mit Schieferthon, von Gimplach bis gegen Scharsdorf, 

und von da nördlich zu Tage tritt und südlich von Sternegger von einer isolirten 

Partie von Conglomerat bedeckt ist. In dein übrigen Becken kommt der tiefere 

Theil dieser Stufe unter dem Conglomerat nicht mehr zum Vorscheine.

Bei K ur zhe i m  in der Ecke zwischen dem Vordernherger Thal und dem 

Gössbach befindet sich eine Partie von grellrolh gefärbtem Conglomerat, das 

mit einem ebenso gefärbten Lehme weehsellagert, der als Zuschlag beim Hoch- 

ofenprocesse zu Vorduruberg verwendet wird. Auch auf dieses Vorkommen 

komme ich bei der Beschreibung des Conglonwates noch einmal zu sprechen.

Von Kammern das Liesinglhal aufwärts bis auf die Wasserscheide in’s 

Piiltenthal sind keine Vorkommnisse von neogener Ablagerung auf unsern Karten 

angegeben oder bekannt. Es ist aber kaum anzuuelimen, dass sie hier ganz fehlen 

sollten, wenn auch die gebliebenen Ueberreste derselben schwer aufzufmden 

sein mögen.

Wenn auch nicht mehr zum Wassergebiete der Mur und Mürz gehörig 

sollen doch noch hier Erwähnung finden zwei Vorkommnisse der Neogenfonna- 

tion, die A. v. Mor l o t  angibt; da sie im Süden der eigentlichen Kalk.ilpeu im 

Gebiete der Grauwackenl'ornialion gelegen sind. Das eine befindet sich im 

Gebiete des Finstergrabeus südöstlich vou Radmer*) am südwestlichen Gehänge 

des Hochkugel.'i. Nach der Angabe v. Morlot 's enthält das Conglomerat hohle 

Geschiebe und dürfte ohne weiters der hier in Rede stehenden tieferen Stufe 

des Neogen angehören.

Weniger wird dieses der Fall sein mit dem zweiten Vorkommen, das ich 

vielmehr geneigt bin in die obere Stufe zu stellen. Es ist das Vorkommen der 

Schotter und Conglomerathänke zu Golfad (Knappcndnrf). Die Kirche zu 

Golrud steht auf einem Hügel aus diesem Conglomerat. Entblössungen sind nur 

an der Strasse zu sehen. Doch dürfte die ganze sanfter gewölbte Gegend nörd

lich bei Gollrad, westlich vom Bache aus diesem Gebilde bestehen. Auf einer 

anderen Stelle hoffe ich nachzuweisen, dass auch der in den Grubenbauten zu 

Golrad aufgeschlossene und daselbst unter dem Namen „Gelbes“ bekannte Lehm, 

der fälschlich für Haselgebirge erklärt wurde, nur eine locale Modification des 

Conglomerates sei.

Jahrbuch der k. k. c c n lo e is r liP n  Rcirhsanstnlt 18S3. IV. u. 424 42i>. 

2)  L. c. p. 42Ü.
s) Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt 1830. 1. p. 107.
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Beide ebenerwähnten Vorkommnisse gehören dem Wassergebiete der 

Salza an.

Hiermit wären alle mir bekannt gewordenen Vorkommnisse der älteren 

Stufe des Neogen im Gebiete der Mürz, und Mur von Leoben abwärts bis Bruck 

besprochen.

Von Leoben und Kammern nach Süd folgt bis nach St. Michael ein an neo- 

gener Ablagerung nahezu ganz bares Gebiet, da in demselben nur bei Madstein 

nördlich ein kleines Vorkommen dieser Ablagerung von A. v. Mo r l o t  *) ver

zeichnet und von Herrn Prof. Mi l l e r  *) erwähnt wird.

Die Umgegend von St. Michael bietet aber schon ein äusserst interessantes 
Vorkommen von neogenen Gesteinen, deren Beschaffenheit eine so auffallende 

Identität mit all’ dem was sich in dem früher besprochenen Gebiet Aber die 

Zusammensetzung der älteren Stufe beobachten lässt, verräth, dass ich es vor

teilhaft finde, hier an der Grenze zwischen dem oberen Murbecken und di>m 

bereits Abgehandelten, das zusammenzufassen, was ich über die Gesteine der 

höheren Abtheilung unserer unteren Neogen-Stufe zu sagen habe.

Nachdem Herr Hofrath Ha i d i nge r  schon 1841 in dem Steinbruche nächst 

der Edelmühle unweit Lauretta am Leithagebirge in einer Conglomeratbank des 

Leithakalkes die „hohlen Geschiebe“ beobachtet und 1843 beschrieben hatte3), 

gelang es zunächst im Jahre 1847 A. v. Mo r l o t ,  innerhalb der Alpen, Con- 

glomerathänke zu entdecken, die ebenfalls „hohle Geschiebe“ enthielten. 

Dieser Fundort ist eben das Conglomerat bei der Kirche Walpurga im Westen 

bei St. Michael, mit dem wir uns hier beschäftigen wollen*). Später entdeckte 

A. v. Mor l o t  „hohle Geschiebe“ enthaltende Conglomerate an mehreren 

Punkten des eben hier abgehandelten Gebietes 5). Im Jahre 1851 hatten 

Czfzek und ich das Vorkommen der „hohlen Geschiebe“ in einem Steinbruche 

hei Lauretta unter einer Bedeckung von 30 Fuss Nulliporenkalk in einer 4 Zoll 

mächtigen Conglomeratbank wieder beobachtet4). Ebenso sind sie bei Leiding 

von Czfzek 7) gefunden worden. Sie wurden schon früher von Slanipotok bei 

Agram von Herrn Hofrath Ha i d i nge r « )  angegeben. Ich selbst fand in der 

Gogend von Daruvar in Slavonien in einer Leithakalkbank „hohle Geschiebe“ 

in der Nulliporenmasse vereinzelt eingeschlossen e).

Eine ausführliche Beschreibung dieser „hohlen Geschiebe“ und der Ver

hältnisse, unter welchen sie in einem bedeutenden Theile des Leithagebirges 

Vorkommen, hat Herr Hofrath Ha i d i ng e r  in der Sitzung derkais. Akademie der 

Wissenschaften am 17. Juli 1856 vorgelegt,0). Herr v. Mor l o t  beschreibt*•)

' )  Mnr lwt  A. v. Erläut. zur geul.Brarb. VIII. Section (Leoben und Judenburg). Wien 1848.
2)  Fünftel- Bericht des jjeogn. moot. Verein für Steiermark 1856, p. 73.

8)  Berielit über «liw Mui<‘ralien-S;tmiulung der k. k. Hofkammer im Münz- und Bergwesen 
in Wien 1843, p. 146. — Ueber<icht der mineral. Forschungen im Jahre 1843, p. 118. — 

Handbuch der bestimmenden Mineralogie. Wien 1845, p. 326.

*) Ha id .  Berichte III. p. 101 und p. 473. — A. v. M o r l o t ,  Erläuter. zur VIII. Sedion 

(Leoben und Judenburg). Wien 1848, p. 27— 31.
5J Jahrbuch der k. k. geologischen Reiehsanstalt 1850. I. p. 104— 110.

6) Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt 1852. III. p. 49.
7) Jahrbuch der k. k. geologischen Reiehsanstalt 1854. V. p. 524.
8)  W. H a i d i n g e r .  Bericht über die Mineralien-Sammlung der k. b. Hofkaminer im Münz- 

und Bergwesen in Wien 1843, p. 146.
®) Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt 1861— 1862. XII. p. 290.

|0) Sitzungsberichte der. kais. Akademie 1856. XXI. p. 480 mit einer Tafel. — Jahrbuch der 

k. k. geologischen Reichsanstalt 1856. VII. p. 157.
,J)  Erläuterungen zur VIII. Section (Leoben und Judenburg). Wien 1848, p. 27.

K. b. geologische Reiehsanstalt. 14. Band. 1864. 11. Heft. 3 0
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die „hohlen Geschiebe“ bei der Walpurga-Kirche eben auch sehr ausführlich, 

so dass mir nur Weniges erübrigt, der Vollständigkeit wegen beizufügen.

Nach mündlichen Mittheilungen des Herrn Professors Mi l l e r  Ritter v. 

Hauenfe l s  ist durch Versuche, die er selbst leitete, mit Bestimmtheit ein, wenn 

auch nur unbedeutendes, Braunkohlenvorkommcn unter dem Conglomerate der 

Walpurga-Kirche nachgewiesen. Die die Kohle wahrscheinlich einschliessenden 

Sande und Schieferthone sind in dem Hohlwege bei der Walpurga-Kirche an

stehend zu sehen. Doch ist es schwer dies mit Bestimmtheit anzugeben, da die 

hier mächtig entwickelte Diluvialterrasse des Liesingthaies nur wenige genaue 

Beobachtungen im tertiären Gebirge zulässt. Oberhalb der schon vielfach er

wähnten Ziegelei der dortigen Gegend, bedeutend höher am Gehänge, befindet 

sich der Steinbruch, in welchem die von A. v. Mor lot  beschriebenen Stücke des 

Conglomerats mit hohlen Geschieben gefunden wurden. Im Liegenden fand ich 

einen sehr vorherrschend kalkigen Sandstein, dessen Schichten flach nach Süd 

fallen. Professor M i l l e r 1) erwähnt von da einen Kalkmergel. Ueber diesen 

Schichten lagert das Conglomerat mit „hohlen Geschieben“. Die Stelle ist an 

einem abgerundeten, in's Mur- und Liesinglhal vorspringenden Gehänge eines 

Ausläufers des Fresenberges befindlich. Weiter in West folgt die Bucht des 

Dullinggrabens, in deren Gebiete der grösste Theil des bei der Walpurga-Kirche 

angegebenen Conglomerats liegt. Am rechten Flügel dieser Bucht rechts vom Aus

gange des Dullingrabens, wo an der Strasse unweit eines Hauses eine Entblös- 

sung des Gehänges vorhanden ist, findet man das Conglomerat anders beschaffen, 

als es aus den Beschreibungen v. M orlo t’s bekannt geworden ist.

Hier wechseln mit Kalk cementirte Conglomeratschichten mit losem, in 

gelbem Sande eingebettetem Gerölle; bald sieht man ein roheres Materiale zum 

Theil in eckigen Stücken mit Schichten wechseln, die vollständig abgerollte 

Stücke enthalten, bald nimmt eine und dieselbe Schichte in ihrem Verlaufe ein 

verschiedenes Ansehen an, je nach den herrschendenVerhältnissen, unter wel

chen der in diese Bucht mündende Dullingbach zur neogenen Zeit, das Materiale 

zur Ablagerung lieferte. So fand ich nun an einer Stelle daselbst im Liegenden 

einer Schichte, die pefrographisch keinen namhaften Unterschied von der, aus 

welcher v. Mor l o t  die beschriebenen Stücke sammelte, darbietet, ein weniger 

festes Conglomerat, aus wohlgerundeten Kalk- und Schieferstücken, das weniger 

dicht ist und viele Zwischenräume zwischen den einzelnen Gerollen zeigt. In 

dieser Lage finden sich nicht nur die Gerölle aus krystallinischen Schiefern ganz 

wohl erhalten, sondern sind auch die Kalkgerölle (mit nur wenigen Ausnahmen 

von kleinen halbverwitterten Geröllen) ganz frisch und die frischen Kalkgerölle 

zeigen die auch schon oft besprochenen2) Eindrücke, die sie von den kleineren 

oft noch daran hängenden Geröllen erhalten haben. Auf dem mitgebrachten Con- 

glomeratstücke klebt ein Gerölle von lichtgrauem Kalk, in dessen Masse ein dun

kelgraues kleines Kalkstück so fest eingedrückt ist, dass es in der Masse der 

grösseren wie eingekittet erscheint, Beim Herausbrechen des kleineren Gerölles 

würden gewiss Stücke der Masse vom grösseren daran haften bleiben. An einem 

ändern ganz gleichen Gerölle sieht man in einem älteren, früher vorhanden 

gewesenen g rösseren  hohlen Eindrücke, zwei  k l e i ne re  scharf ausgeprägte 

Eindrücke von kle ineren Geröllen, die auf den Beschauer den Eindruck

1) Fünfter Bericht des geogn. mont. Verein für Steiermark 1856. p. 72.
2)  N ö g g e r a t h ,  Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt 1853. IV. p. 667. — 

1854. V. p. 897.



machen: als hätten die beiden kleineren Gerolle jedes für sich einen entgegen

gesetzten Druck auf die Masse des grossen Gerölles aasgeübt, so dass zwischen 

beiden Eindrücken ein erhöhter Rand der hervorgequetschten Gesteinsmasse des 

grossen Gerölles besteht, genau so wie man beim Eindrücken eines Nagels in 

Wachs einen solchen erhöhten Rand zu erzeugen im Stande ist. Wärehd, wie 

gesagt, in der oberen Schichte die Kalkgerölle mehr oder minder hohl, die 

Gerölle aus krystallinischen Gesteinsarten aber wohlerhalten sind, bemerkt man 

in der tieferen Schichte an keinerlei Gerollen eine beträchtliche Veränderung.

Ganz anders ist es aber kaum 10 Klafter südwestlicher von dieser Stelle in 

einer Schichte von losem, in gelbem Sande eingebettetem Schotter. Hier sind 

die vorhandenen Kalkgerölle durchaus, namentlich im Innern ganz frisch erhalten, 

und es fällt höchstens auf, dass ihre Oberfläche matt und zerfressen aassieht; da

gegen sind dieGerölle aus dem gleich in der Nähe anstehenden Gneiss, dann von 

Granit, Glimmerschiefer und Thonschiefer ganz verwittert und wie aufgeweicht, 

so dass man die grössten derselben leicht zwischen den Fingern zu feinstem 

Gruss zerdrücken und zermalmen kann. Seihst Quarzgerölle dieser Schichte zer

fallen bei einem Hammerschlage in feinen scharfeckigen Grus.

Man findet hier somit auf einem sehr kleinen Raume drei Modificationen 

der Gesteine der oberen Lage unserer tieferen Stufe, die man an anderen Punkten 

mitunter nur fiir sich allein beobachten kann.

Die Umgebung der Walpurga-Kirche bietet in noch einer Richtung Gelegen

heit zur Beobachtung. Schon v. Mor l o t  gibt ein langes Verzeichniss der ver

schiedenen Gesteinsarten, aus welchen man Gerölle im Conglomerat der Walpurga- 

Kirche bemerken kann. Nebst den localen Gesteinsarten der Umgegend spielen 

in diesem Verzeichnisse die aus den Kalkalpen stammenden Gesteine eine her

vorragende Rolle. Verfolgt man nun bei der Bucht des Dullinggrabens die Ver

keilung der fremden Gerölle, so überzeugt man sich, dass im Östlichen Flügel 

der kleinen Mulde, dort wo v. Mor lo t  gesammelt und beobachtet hatte, die 

alpinen Gerölle sehr häufig sind, während sie im westlichen Theile selten Vor

kommen oder stellenweise auch ganz fehlen. Die alpinen Gerölle sind somit dort 

arn häufigsten, wo sie aus dem Liesingthale am leichtesten herbeigefuhrt werden 

konnten; im Gebiete des Dullinggrabens herrschen dieGerölle der Umgegend vor.

Gehen wir von diesem interessanten Punkte noch einmal zurück in das 

Becken der unteren Mur und der Mürz, so finden wir zunächst zu Leoben die 

Braunkohlen führenden Schichten bedeckt von Gesteinen ganz denen ähnlich, die 

wir bei der Walpurga-Kirche kennen gelernt haben. In dem Leobner Revier 

herrschen Conglomeratschichten vor, deren Gerölle alle wohl erhalten sind. 

Doch fehlen auch Schichten ’mit „hohlen Geschieben“ nicht. Ich beobachtete 

solche Schichten westlich von Leoben an der Erzstrasse, in der Waaseri vor 

dem dort anstehenden körnigen Kalk, dort wo die Strasse eine vorspringende 

Ecke dieses Conglomerats umgeht. An derselben Stelle findet man in Schichten 

von lockerer zusammengefügtem Conglomerat auch Gerölle mit Eindrücken. Weiter 

Thal aufwärts bei dem schon erwähnten körnigen Kalk vorüber, kommt man an 

eine Stelle des Gehänges, wo man einen gelblichen, grosse Quarzgerölle ent

haltenden Sandstein mit Conglomerat wechseln sieht. Man glaubt sich hier in 

dem Steinbruche bei der Walpurga-Kirche zu befinden, so gross ist die Aehn- 

lichkeit der dortigen Gesteine mit denen bei St. Michael.

Ich bin überzeugt, dass inan alle diese Gesteine auch an vielen anderen 

Punkten des Leobner Reviers beobachten könnte; doch muss ich mich begnügen, 

sie auf einer Stelle beobachtet zu haben.

[1 4 ]  Ueber die neogenen Ablagerungen im Gebiete der Mürz und Mur in Obersteiermark. 2 3 1

30



2 3 2 Dionys Star. [ IS ]

Im Becken von Trofajach ist das Conglomerat südwestlich von dem ge

nannten Orte ganz ident jenem im westlichen Flügel des Dulliuggrabens bei der 

Walpurga-Kirche: locker, mit meist wohlerhaltenen Geröilen. Hohle. Geschiebe 

ehlen aber auch nicht.

Ganz anders beschaffen sind die Schichten desselben Niveaus im Nord- 

wesfen von Trofajach bei Kurzheim in der Ecke zwischen dem Vordernberger- 

und dem Gössbach. Als ich diesen Punkt besuchte, glaubte ich mich plötzlich 

nach Siebenbürgen an den rotben Rechberg bei Mühlenbach versetzt >). Alle 

durch die vielen Abgrabungen blossgelegten Schichten zu Kurzheim sind grell- 

rotli gefärbt. Die obersten Schichten bestehen aus Con^lomeraten, die mit gelb

lichen Sandsteinschichlen wechseln. In dum Conglomerate bemerkt man nur sehr 

weuige Kalkgerölle, dagegen sehr häufige schwarze Kieselgerölle nebst Geröilen 

anderer krystallinischer und sehiefeiiger Gesteine, ln den tieferen Schichten 

fehlt der gelbliche Sandstein, dafür wird aber ein grober sandiger rother Thon 

nach unten allein herrschend, in dom man nur nochLageu von Geröilen und Sand 

beobachtet. Der Lehm wird gegraben und nach Vordernherg verführt. — Das 

Vorkommen dieses eigentümlichen Gebildes bildet bei Kurzheini eine an das 

Grauwackengebirge sich anschmiegende Anhöhe, die über das bei Trofajach 

mächtig entwickelte Diluvium hoch hinaufragt. Ich bemerke gleichzeitig, dass in 

den diluvialen, Terrassen bildenden Schichten sich keine Spur derr^then Färbung 

wiederfindet.

Während bei Foirach am Ulschgraben und im Urgenthai Gesteine jenen 

von Leoben ganz ähnlich Vorkommen, findet mau den Sattelzwischen Winkl und 

Schiiigendorf mit Conglomeraten erfüllt, die genau jenen bei Kurzheim gleich- 

koihinen. Am Wege von Schörgendorf nach Winkl bemerkt man gleich im Thale 

die gewöhnlichen Conglomerate mit hohlen Geschieben östlich bei Schörgendorf; 

Weiler aufwärts noch, auf dem südwestlichen dem Lamingbache angchöiigen 

Gehäuge erreicht man eiuen Schürf auf Braunkohle. Die Halde ist mit Blöcken 

von rothgefärbtem, vorherrschend aus krystallinischen Schiefern bestehendem 

Conglomerate und einem grobkörnigen rothen Sandsteine, der in vieler Bezie

hung manchem Wcrfner Sandstein ähnelt, bedeckt. Von da auf den Sattel trifft 

mau nur unvollständige Entblössungen, meist nur rothgefärbte lehmige Stellen. 

Vom Sattel abwäits geht der Fusssteig an der Grenze des körnigen Kalkes gegen 

das tertiäre Land, und man sieht die Felsen des ersteren überall bedeckt mit 

darau haftenden Partien von nicht rothgefärbtem Conglomerat. Tiefer im Thale 

nahe an Wiukl, geht man eine längere Strecke hindurch über rofhgefärbtes Con- 

glomerat, dann überschreitet inan Werfener Sandsteinen ähnliche grobe, grellroth 

gefärbte Sandsteine, endlich folgen in Winkl selbst die lieferen oben beschrie

benen Schichten, in denen keine Spur der rotben Färbung wahrzunehmen ist und 

die gelbliche gewöhnliche Farbe des Neogen herrscht.

Diese oder ganz ähnliche Bildungen bedecken auch in dem übrigen Theile 

der Mürz und der Umgegend die tieferen braunkohlenführenden Schichten. Es 

genüge zu erwähnen, das insbesonders das Conglomerat an der kurzen lila mit 

„hohlen Geschieben1*, den gleichen Gesteinen aus dem Leithakalke, zum verwech
seln ähnlich ist.

Es erübrigt uns noch von St. Michael die Mur aufwärts die Gesteine der 

tieferen neogenen Stufe zu verfolgen. Sie sind hier selten gut entwickelt, und 

erscheinen meist nur als vereinzelte Vorkommnisse.

*) Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt XIII. 1863. p. DO.



Am rechten Ufer der Mur, der Walpurga-Kirche gegenüber, untersuchte Herr 

Professor Mi l l e r  *) am östlichen Abhange des Einganges in die Lainsacb ein 

Conglomerat mit kalkigem Cement, das wohl hieher zu zählen ist.

Hieher gehört ferner die Conglomeratablagerung im Liegenden der Fohus- 

dorfer Kohlen. Im ganzen Gehänge, an welches dieses Conglomerat sich ange

lehnt befindet, ist Kalk nur sehr selten und verhältnissmässig in sehr geringen 

Massen dem krystallinischen Gebirge ei ngelagert. Es ist somit auch in dem Con- 

glomerate von Fohnsdorf ein Kalkgerölle eine seltene Erscheinung. Das dortige 

Conglomerat besteht Torherrschend aus Gerollen krystallinischer Schiefer: 

Gneiss und Glimmerschiefer, die durch ein in Säuren brausendes, aber grobes 

sandiges und vorherrschendes Biudemitlel zu einem sehr dichten Gestein ver

bunden sind. Das Bindemittel ist stellenweise roth gefärbt, die einzelnen grös

seren Gneiss und Glimmersehiefergerölle sind stark verwittert, weich und zer

fallen viel leichter als das Bindemittel. Im Dünsendorfer Einriss ist das Conglo

merat grobkörniger als an den anderen Punkten in der Nähe von Fohnsdorf. 

Dagegen erscheint e9 an der Holzbriicke als grobkörniger Sandstein.

Von Fohnsdorf die Pöls aufwärts ist nach den bisherigen Untersuchungen, 

kein Vorkommen von Gesteinen der unteren neogenen Stufe bekannt.

Auch im Gebiete der Mur von Judenburg aufwärts, liegen Angaben nur von 

zerstreuten Vorkommnissen dieser Gesteine vor. Sie sind von Dr. R ol le a) unter

sucht und vortrefflich beschrieben, so dass man über, ihre Einreihung in die 

untere Stufe nicht in Zweifel bleiben kann. Sehr werthvoll sind in dieser Rich

tung seine Einzeichnungen in die Special-Aufnahmskarlen der k. k. geologischen 

Reichsanstalt, wovon der grösste Theil, auf die über dieses Gebiet publicirte 

Generalstabskarte, von Dr. Rol l e selbst nicht aufgenommen worden war. Das zu 

Fohnsdorf zunächst liegende Vorkommen dieser Gesteine ist aus dem WölzerThale, 

südlich und westlich beiOber-Wölz angegeben*). Die hier vorhandenen Conglo- 

meratmassen sind von Rothenfels an westlich bis an die Eiumündung des Esels

berger Grabens in die Wölz in grösseren oder kleineren Massen anstehend und 

scheinen ein kleines Becken ehemals hier ausgefüllt zu haben. Wenigstens spricht 

ihr Beisainmen-Yorkommen auf einem kleinen Raume und ihr Fehlen thalauf- und 

abwärts für diese Auflassung.

Hoch über dem tiefen Einrisse des Eselsberger Baches bedeckt das Conglo

merat die Gehänge des aus körnigem Kalk bestehenden Ofner Berges in plumpen 

dicken Bänken. Es besteht aus vollkommen gerundeten Gerollen von Kalk, Do

lomit und krystallinischen Schiefern, die durch ein reichliches kalkiges, mit Sand

körnern gemengtes Bindemittel fest verbunden sind. Von da abwärts herrscht 

das Conglomerat am rechten Gehänge des Wölzthales auf der ganzen Strecke 

von Winklern bis Rothenfels. Es lehnt sich als zusammenhängender Streifen an 

die jäh ansteigenden und auf eine grosse Strecke hin fast unzugänglichen Kalk

steingehänge dieser südlichen Thalseite an.

Am linken Gehänge gibt Dr. Rol l e  I. c. nur drei kleinere Vorkommnisse 

dieses Conglomerats an; erst das Vorkommen des Conglomeratfelsens, der den 

Mainhardsdorfer Calvarienberg bildet; dann östlich von Ober-Wölz das Vorkom

men gleich vor dem Stadtthore, wo dieses Conglomerat einen kleinen, aus der 

Wiesenebene hervorragenden Hügel bildet; endlich deu mächtigen Conglomerat- 

felsen, den das Rothenfelser Schloss krönt. Dieser prachtvolle Schlossfelsen

[ 1 6 ]  Ueber die neogeuen Ablagerungen im Gebiete der Mü'z und Mur in Obersleicrmark. 2 3 3

Fünfter Bericht des geognostisch-montanistischen Vereins für Steiermark 1886. p, 72,
*) Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt 1856. VII. p. 39.
») L. c. p. 54.
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besteht aus einem rothgefärbten, in dicke Bänke gesonderten Conglomerat, das 

stellenweise zu einem lockeren Schotter zerfallt, dessen sämmtliche Gerolle eine 

tief eisenrotbe Färbung auszeichnet. Das Conglomerat steht im Schlosshof noch 

deutlich an und lehnt an den dahinter sich erhebenden, aus körnigem Kalke 

bestehenden Höhen.

Nicht nur befinden sich die Felsen, die das Rothenfelser Schloss tragen, 

deutlich in gestörter Lagerung, sondern es beobachtete Dr. Ro l l e  wiederholt ein 

ziemlich starkes Einfallen der Conglomeratbänke unter 15, 20— 30 Grad nach 

W . oder NW. Nach Dr. Ro l l e  fehlen diesem Conglomerate die „hohlen Ge

schiebe“ ; dies beweist aber durchaus nicht, dass sie demselben auch in derThat 

überhaupt fehlen, um so mehr als ein grösser Theil derConglomeratfelsen wegen 

ihrer steilen Lage der Beobachtungen des Herrn Dr. Rol l e  entrückt war. 

Waren doch auch in dem Leobner Revier die „hohlen Geschiebe“ nicht bekannt 

und ich fand sie, trotz meinem nur sehr kurzen Aufenthalte daselbst.

An die Conglomerate von Ober-Wölz schliesst sich zunächst das Vorkommen 

bei St. Peter an, wo „an der rothen Erde“ Dr. Ro l l e  eine dunkelziegelrothe 

eisenschüssige lehmige Masse, die zum Anstreichen benützt wird, an der Mün

dung einer kleinen Schlucht beobachtet hat. Dr. Ro l l e  erwähnt selbst1), dass 

eine eben solche rothe eisenschüssige Schichte auch in dem Liegendconglome- 

rate zu Fohnsdorf sich finde und neigt sich zu der Meinung: dass die gleich zu 

erwähnende braunkohlenfQhrende Ablagerung von Rottenmann, bis nach St. Peter 

in das Katschlhal gereicht haben möge. Für uns ist dieses Vorkommen genau 

jenes von Kurzheim im Becken von Trofajach und ein Bindeglied zwischen Rot

tenmann und dem schon abeeliandeltcn Rothenfels bei Ober-Wölz, dessen Con- 

glomeratschichten nach der Beschreibung Dr. Rol le's so ganz jenen von Kurz

heim und zwischen Schörgendorf und Winkl im Mürzthale gleichen.

Von St. Peter in südwestlicher Riehtung folgt in einem tiefen Sattel zwi

schen dem Katsch- und Rantenthale das ebenfalls von Dr. Rol l e untersuchte 

Vorkommen von Conglomerat bei Rottenmann in der Gemeinde Rinnegg2)

Dr. Ro l l e  nennt die Einsenkung, die sich bei Rottenmann zwischen Schöder 

im Katschthale und der Ranten im Rantenthale befindet, eia Querthal. Die Einsen

kung bildet aber in der That einen tiefen Saftei, von dessen Mitte beiläufig die 

Gewässer beider gegen den Sattel zufallender Gehänge nach entgegengesetzten 

Richtungen in N. und S. abfliessen (vergleiche Dr. Holle's Skizze dieser Ge

gend I. c. p. 40). Dr. Rol l e  hält es für unmöglich, dass dieser Sattel durch 

Auswaschung entstanden sein könne, trotz dem die Gewässer besonders des 

östlichen Gehänges auch gegenwärtig noch den Sattel immer niederer und nie

derer machen, und bringt ein auf seiner Karte angegebenes, aber in der Natur 

nicht vorhandenes Abschneidena) der älteren Gesteine südlich von Rottenmann 

mit der Bildung dieses Querthaies in Zusammenhang. Sulche tiefe Sättel zwi

schen zwei verschiedenen Wassergebieten sind in der Gegend von Murau und 

Ober-WölK noch ausser dem zwischen St. Lambrecht und Lassnitz auch an an

deren Stellen zu finden; ich will nur den hervorgehoben haben, der die nächste 

Verbindung zwischen Ober-Zeyring und Ober-Wölz herstellt durch das Gföllen- 

Thal westlich über den Schönberger Bach. In diesem Sattel nimmt der zweite 

nach S. fliessende Graben von Schönberg auch noch seinen Ursprung. Die Gegend 

von Neumarkt ist namentlich reich an solchen Erscheinungen.

L. c. p. 42.
2)  Jahrbuch dev V. k. geologischen Reichsanstalt 1854. V. p. 202. —  Ibidem VII. 1856. p. 40. 

sj  Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt 1855. IV. p. 327.



Das im Gebiete des Sattels bei Rottenmann auftretende Conglomerat sieht 

man am besten aufgeschlossen an dem Fahrwege von Rottenmsinn nach Schöder, 

dort wo das Gehänge in das Katschthal steil obzufallen beginnt. Die Schichten 

desselben fallen steil nach N. Das Conglomerat ist bier sehr grob, ans zum Theil 

sehr grossen, bis 3 Fuss im Durchmesser haltenden Geröllen von Gneiss und 

Glimmerschiefer nebst Hornblendegesteinen zusammengesetzt; die Gerölle liegen 

auffallend der steilen Schichtenstellung mit ihrer längeren Axe parallel. Das 

Bindemittel ist grob, sandig, aber ohne beträchtliche leere Zwischenräume. Auch 

hier sind die Gerölle meist stärker verwittert als der Kitt, der sie zusammenge- 

halten — genau so, wie dies bei Fohnsdorf angegeben wurde.

Dieses Conglomerat wird an einigen Stellen, nach Dr. R o l l e 1), von unregel

mässigen Trümmern und Schnüren von Kohle mehrfach durchzogen. Die Kohle 

ist eine dichte, flachmuschelige, schwarze, glänzende Braunkohle. Sie bildet 

kleinere und grössere Putzen und Trümmer, bald nur zollslark, bald auch 

stellenweise gegen 1 Fuss dick anschwellend und plötzlich wie<ler sich ver- 

schmälernd, immer ohne festes Anhalten. Dr. Rol l e  erwähnt ausdrücklich das 

Fehlen von geschichtetem Scbieferthon. Die hier vorkommende Kohle müsste 

dann nothwendig als dem Conglomerat eigenthumlich betrachtet und als Aequi- 

valent jener geringen Vorkommnisse der Kohle im Conglomerate des Leobner 

Reviers genommen werden.

Noch ist ein Vorkommen von neogenen Gesteinschiehten zu erwähnen, das 

der von Schöder zum Moti-Bauer führende Weg südwestlich bei Schöder in 

der Gemeinde Freiberg entblössl. Dr. Ro l l e  gibt einen groben, rauhen, con- 

glomerirten Schutt, und später folgenden thonigen Satidschiefer von geringer 

Mächtigkeit daselbst als tertiäre Massen an.

Die Vorkommnisse der tieferen neogenen Stufe bei Ober-Wölz, St. Peter 

und bei Rottenmann lagern nicht im Murthule selbst, sie verfolgen ein Streichen 

von Ost nach West, genau in derselben Richtung, wie der mehr zusammen

hängende Streifen des Conglomerats in der Gegend von Fohnsdorf. Es ist keine 

allen diesen Vorkommnissen eigene Einsenkung hier gegenwärtig nachzuweisen. 

Sie sind ebenso wie die Vorkommnisse in Trofajach, Leoben, Urgenthai, Winkl, 

Parschlug, von dem jetzigen Hauptthale durch einen Vorsprung oder Wall des 

Grundgebirges getrennt, nur mit dem Unterschiede, dass dieser Wall an der 

oberen Mur so gewaltige Dimensionen annimmt, wie dies nur zwischen dem 

Becken von Aflenz und Turnau und dem Mürzthale bereits angedeutet wurde.

Auch das nächst westlichere und im Gebiete der Mur westlichste Vor

kommen von Gesteinen der tieferen neogenen Stufe, das ausserhalb Steiermark, 

im L u n g a u  durch meine eigenen Untersuchungen nachgewiesen wurde, liegt 

nicht im heutigen Hauptthale der Mur. Die Mur berührt bei Tamsweg nur den 

südlichen Rand des Beckens, in welchem die Gesteine der tieferen neogenen 

Stufe nördlich von Tamsweg sich abgelagert haben. Hier kommen aber nicht 

nur die Conglomerate dieser Stufe in ausgedehnten Vorkommnissen aufge

schlossen vor, sondern auch die tieferen braunkohlenfiihrenden Schichten 

trifft man im tiefsten dieser Mulde abgelagert — ausser dem Vorkommen der

selben bei St. Michael an der Walpurga-Kirche das zweite Vorkommen im ganzen 
Gebiete der oberen Mur.

Im Norden von Wölfing, nördlich von Tamsweg habe ich in der Tiefe des 

Lessachthales ein geringmächtiges Flötz von schwarzer Braunkohle beob

achtet»). Auf dem Flötz lagern grobe Schieferthone mit vielen nicht gut erhal

[ 1 8 ]  lieber die neogenen Ablagerungen im Gebiete der Murz und Mur in Obersteierroark. 2 3 5

L. c. p. 41.

2)  Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften XVI p. 499.
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tenen Pflanzenresten. Diese Schichten liegen auf Glimmerschiefer und werden 

von einer sehr mächtigen Ablagerung von Conglomeraten bedeckt. Alle Schichten 

sind nach N. oder NO. unter 10 — 30 Grad geneigt. Die pflanzenfiihrenden 

Schichten habe ich nur in der Tiefe des Lessach- und des Göriachlhales, dort 

vo sie in die Mulde von Tamsweg einmünden, aufgeschlossen gefunden; während 

das über 20 Klafter mächtige Conglomerat nicht nur in den genannten Thälern, 

sondern auch im Lignitzthal und insbesondere im Seebach, von Tamsweg bis 

zum Schlossherg steile Wände bildend , auftritt und in den zuletzt genannten 

Thälern unmittelbar und ohne zwischen gelagerten Schieferthonen, auf dem 

Glimmerschiefer aulliegt.

Die übrigen Vorkommnisse von neogenen Ablagerungen im Murthale glaube 

ich mit ßeslimmtheit in die obere Stufe versetzen zu müssen, zwei Fälle aus

genommen. Die Ablagerung von Obdach vorerst wird sich wohl erst dann mit 

Sicherheit einer oder der anderen Stufe einreihen lassen, wenn man bei der 

Untersuchung vom Lavantthal ausgehen wird. Dass Obdach in die obere Stufe 

gehöre, bezweifle ich übrigens nur aus dem Grunde: weil von da die Physa- 
genia Pariatori Heer*) vorliegt: ein Pflanzenrest die auch von Parschlug und 

in der Schweiz von Monod und Schrotzburg bekannt ist.

Der zweite fragliche Punkt ist von Prof. M i l l e r 2) genau beschrieben: 

auf dem Plateau zwischen dem Tanzmeister- und Liesinggraben, dem soge

nannten Liechtensteiner Berg befindlich, aus einer lehmigen, zum Theil mit 

Geröllen bedeckten Ablagerung bestehend, in welcher das Gusswerk St. Stephan 

einen nur wenig überdeckten, eisenschüssigen Thonzuschlag von 8 Percent 

Eisengehalt unter dem Namen: Holzererz gewinnt. Es ist dies eine gelbe bis 

tiefrothe Lehmmnsse mit einzelnen eingestreuten Bohnerzen. Das Vorkommen 

von Bohnerz ist bisher aus der tieferen neogenen Stufe mir nicht bekannt 

geworden, aber die Farbe des Lehmes erinnert andererseits an die Vorkomm

nisse von St. Peter, Winkl, Kurzheim, so dass ich nicht ganz entschieden diese 

Ablagerung der höheren Stufe einreihe.

Nachdem nun die mir bekannt gewordenen Vorkommnisse der Gesteine 

der tieferen neogenen Stufe im Mürz- und Mur-Thale besprochen, und die 

zweifelhaften Fälle ebenfalls angedeutet sind; übergehe ich zur Betrachtung 

der Ablagerungen der nächstfolgenden Stufe der Nengenen in den genannten 

Thälern. Ich habe Anfangs gleich auf die mangelhafte Entwicklung der tiefernn 

Stufe in der oberen Mur hingevviesen. Während in der Mürz und unteren Mur 

die höchst bedeutungsvollen Braunkohlenlager alle sammt in den Schieferthonen 

der unteren Stufe einjrelagert sich befinden, hat man in der oberen Mur nur an 

einer Stelle bei der Walpurga-Kirche und an einer zweiten ausserhalb Steier

mark, im benachbarten Lungau, die Schieferthone dieser Stufe mit einer unbe

deutenden Spur von Braunkohlen nachgewiesen und auch die Conglomerate 

meist nur in zerstreuten geringen Vorkommnissen oder mangelhaft aufge

schlossen gefunden. Umgekehrt ist dies der Fall mit der oberen in diesen 

beiden Thälern entwickelten Stufe des Neogen, wie wir eben weiter unter
suchen wollen.

<) Das Original dos Carpinus norien Ung. Icon. p. 39. Tab. XX. Fig. 1 —  habe ich snrg- 
fiiltrg prüp.n irt und es gelang den Zusammenhang zwischen dem als Nussfrucht aulge- 

fasaten Knollen und dem nebenan abgebildeten gestreiften Stengel ( Rhizom)  zu ent- 
lilössen. Jener Theil des Knollens, der als eine Spur des Bestes vom Perigonium sieh 

darstelitc, ist somit als ein Theil des leider nicht erhaltenen zweiten Knollens zu 
betrachten.

2) Fünfter Bericht des geognostisch-mootanistischen Vereins für Steiermark 1856. p. 72.
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Die Ablagerungen der jingeren Neogenstife.

W ir wollen die hierher gehörigen Ablagerungen vor Allem an einem 

Punkte in der Mur kennen lernen, wo sie am vollständigsten entwickelt und am 

besten charakterisirt sind: bei Fo h n s d o r f 1) und der Umgegend.

Von Dietersdorf westlich, also von der Einmündung der Pöls in die Ebene 

von Judenburg an gefangen Ober Fohnsdorf, Dünsendorf, Sillweg, dann Schön - 

berg, bis an den Ingeringbach und noch etwas östlicher zieht sich, an das 

krystallinischeGebirge nördlich von Judenburg und nordwestlich von Knittelfeld 

angelehnt, ein schmaler Streifen von neogenen Ablagerungen von West nach 

Ost. Im Süden wird die ser Streifen von den Diluvialgebilden begrenzt und ist 

je weiter nach Ost immer breiter. Nördlich von Knittelfeld bis Kobenz am linken 
Ufer der Mur wird diese neogene Ablagerung vom Diluvium und Alluvium so 
abgeschnitten, dass um entgegengesetzten rechten Mur-Ufer auf dem krystal

linischen Gebirge keine Spur mehr davon zu linden ist.

Die liegendste bekannte Schichte dieser Ablagerung ist das schon erwähn te 

Conglomerat von Fohnsdorf, das in einem mehr oder minder deutlich entblössten 

und sichtbaren Streifen an das Grundgebirge sich anlelmt, und der tieferen 

bereits abgehandelten Stufe des Neogen angehört.

Auf diesem Conglomerate aufgelagert beobachtet man am Tage an Stellen, 

wo Entblössungen vorhanden sind, unmittelbar das Kohlenflötz von Fohnsdorf, 

welches auf der ganzen angegebenen Erstreckung der Formation mit grösseren 

oder geringeren Unterbrechungen bekannt ist. So beobachtet man die Lagerung 
insbesondere in den Tagbauen bei Dietersdorf, Fohnsdorf, Dünsendorf und 

Sillweg. und ebenso in dem Kohlenbau „an der Holzbrücke“ am Ingeringbach, 

nordöstlich von Schönberg. So findet man die Lagerungsverhältnisse auch in 

den älteren Mittheilungen von S p r u n g 2)  und v. M o r l o t 8)  angegeben und 

gezeichnet: die Kohle dem viel älteren Conglomerat unmittelbar aufgelagert.

Nach den neuesten Mittheilungen des Herrn Berg-Ingenieurs Ludwig 

Her t l e  4), die sich auf die, durch tiefere Kohlenbauten zu Fohnsdorf erlangten 

Aufschlüsse basiren, stellt sich zwischen das Conglomerat und das Kohlenflötz 

in tieferen Horizonten eine nach der Tiefe wie es scheint immer mächtiger 

werdendeLage von einem grobkörnigen Sandsteine ein, mit quarzigen Zwischen

lagen einerseits, aber auch mit Einlagerungen von Sandsteinschiefer mit Kohlen

schnüren, oder wie in dem Joseph-Revier mit einem Kohlenflötzchen von 0 5 Klafter 

Mächtigkeit.

Das Kohlenflötz zu Fohnsdorf liegt daher nur am Ausgehenden auf oder 

am Conglomerat, entfernt sich aber in der Tiefe von demselben und ist somit 

nicht concordant mit dem Conglomerat gelagert. Nach den gemachten Erfah

rungen, dass die Conglomeratbank sowohl dem Streichen nach, als auch nach 

dem Verflachen, im Korn der Gerölle wechselt und in grobkörnigen Sandstein 

übergeht; ferner nach der bekannten Thatsache, das auf Conglomeratbänkc 

Sandsteinbänke und umgekehrt folgen (Leoben); endlich nach dem Vor

kommnisse von Kohle im Conglomerat selbst (Leoben, Rottenman); — ist kaum

*) T u n n e r ’s Jahrbuch I. 1841, p. 46— 36. — Ha id .  Berichte I. p. 83. —  Ha i d .  Berichte

VI. p. 2. —  v. M o r l o t :  Erläuterung, zur VIII. Section 1848, p. 31. —  Jahrbuch der 

k. k. geol. Reichsanstalt IV. 1853, p. 109. —  Ibidem 1. c. p. 172 und 176. —  AI. M i l l e r ,  
die steierm. Bergbaue, p. 47.

*) T u n n e r ’a Jahrbuch I. p. 48.' 
n  L. c. p. 31.

Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt 1863. XIII. Sitzung am 13. Decemb. 1863.

K. k . geologische HeiohiinetaU« 14. Band. 1864. II. Heft, 31
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zu zweifeln, dass die, zwischen dem Kohlenflötz zu Pohnsdorf und dem Liegend- 

conglomerat auftretende Sandsteinlage noch zu dem Conglomerate gehöre.

Die Mächtigkeit des Kohlcnflötzes nimmt nach den Angaben Ross i wa l ’s *), 

von W. nach 0. regelmässig ab. Im westlichen Felde bei Dielersdorf beträgt 

die Gesammtmäclitigkeit der Kohle S — 5‘/a Klafter. Sie ist hier durch eine 

8 Fuss mächtige Schichte von taubem Schiefcrthon in ein Liegendkohl von 

6 Fuss Mächtigkeit und ein Hangendkohl, getrennt. Weiter nach 0» fehlt 

das Liegendkohl gänzlich. Am Josephi-Unterbau beträgt die Gesammtmächtig- 

keit nur mehr 2i/a Klafter und im östlichen Bohrloche östlich von Sillweg nur 

mehr 5 Fuss. Gegen das Thal, somit im Verflächen, bleibt die Mächtigkeit 

unverändert.

An der Holzbrücke am Ingeringhache in dem dortigen Kohlenbau findet 

man in den obersten schiefrigen Lagen der beiläufig 4 Fuss mächtigen Braun

kohle schmale Schichten mit vereinzelten zerdrückten Congerien und Paludinen- 
Schalen.

Aber erst über der Kohle in dem hangenden Mergelschiefer trifft man die 

Congerien massenweise beisammen, und zwar hier in linsenförmigen Anhäufungen, 

deren grösslc Mächtigkeit 2 Fuss übersteigt. Diese Anhäufungen keilen sich 

nach allen Richtungen bald aus, folgen öfters mehrere übereinander und bestehen 

fast einzig und allein aus Schalen der von Dr. Hör ries wiederholt von da unter

suchten Congeria triangularis Partsch. Dort, wo die Anhäufungen dieser Art 

über 1 Fuss mächtig gefunden wurden, sah ich; in demselben Baue an der Holz

brücke, im Liegenden derselben eine schmale Schichte, die nebst der Congeria 

vorzüglich auch eine rechts gewundene Paludina enthält, von welcher leider nur 

Steinkerne oder unvollkommen erhaltene Schalen vorliegen und die vorläufig unbe

stimmt bleiben muss. Die schmalen, höchstens zollmächtigen Paludineu-Schichten 

enthalten nur vereinzelte Exemplare derselben Congeria. v. M o r l o t 2) ,  dem 

das Vorkommen an der Holzbrücke bekannt geworden war, erwähnt von da noch 

Bulimus und Cypris, die ich leider nicht gesehen habe. Auch erwähnt derselbe 
Beobachter, dass die Muschelschichte weiter im Westen zunächst bei Schönberg 

an den Tag tritt. Über der Muschelschichte folgt in der Gegend von Schönberg, 

namentlich auf dem Sattel zwischen Schönberg und HolzbrQcke in einem Hohl

wege gut aufgeschlossen ein glimmerreicher gelblicher Letten mit Sandleisten. 

an diesem Punkte unter 25— 30® nach Süd fallend. (An der Holzbrücke beträgt 

die Neigung des Flötzes kaum mehr als 10° mit südlichem Einfallen.) Die Sand

leisten des Lettens zeigen sich von Eisenoxydhydrat gefärbt. Von Schönberg 

nach Süd werden die Schichten des Lettens in einiger Entfernung vom Grund

gebirge schon ganz flach lagernd. Es folgt über dem Letten eine nicht mächtige 

Schichte von grobem, von Eisenoxydhydrat gefärbtem Sande, der eine wellige 

Biegung der Schichten zeigt, auf welcher als oberste Schichte ein grober 

Schotter aus Granit und Gneissgeröllen bei Spielberg gut entblösst lagert, grosse 

Rollstücke mit gelbem Sand gcmischt enthaltend. Stellenweise beobachtet mau 

in der Geröllmasse Streifen, die vom Manganoxyd braun gefärbt sind, wie diese 

Erscheinungen alle im Belvedere-Schotter ausser den Alpen häufig Vorkommen. 

Den Schotter bedeckt eine bis klaftermächtige Schichte von Lehm, der aussen 

golblichbraun, innen bläulich und voll von Sumpfpflanzenstengeln ist. Ueber dem 

Lehm sieht man in der Ziegelei bei Spielberg noch einmal dieselbe Schotter

lage, über 1 Fuss mächtig, überlagernd folgen.

1)  Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt 1883. IV. p. 172.
2)  Erläuterungen, 1. c. p. 32.



Nur am rechten Gehänge des Ingeringbaches von der Holzbrücke nach ab- 

ivärts bis Spielberg fand ich die Ablagerungen der oberen Stufe vollständig ent

wickelt; von oben nach unten in folgender Reihe:

Belvedere-Scliotter 2 Klafter.

Belvedere-Sand 3— 4 Fuss.

Glimmerreicher Letten mit Sandleisten, sehr mächtig.

Mergelschiefer mit Linsen von Congeria triangularis Partsch und Palu- 
dina sp.

Kohle 4— 6 Fuss.

Grober Sandstein in Conglomerat übergehend als Liegendes, der unteren 

Stufe angehörig.

Von da nach West wird der Streifen von neogenem Sand immer schmäler 

und schmäler. Schon vor Fiatschach hört der Belvedereschotter und Sand auf, 

so dass bei Fohnsdorf nur noch die Mergelschiefer zu Tage treten und die jün

geren Glieder bereits unter die Thalsohle gesunken und vom Diluvium über

deckt sind.

Bei Fohnsdorf und Dünsendorf scheint die Mucheischichte ihre grösste 

Mächtigkeit erlangt zu haben. Man kann sie im Einrisse ober dem Dorfe über 

1 — l 1/« Fuss mächtig beobachten und noch einige 2 — 3 Zoll mächtige Schichten 

mit Muscheln darüber gelagert finden. Die Muschelschichte ist in einer nie sehr 
bedeutenden Entfernung von 1— 3 Fuss vom Kohlenflötze sowohl am Tage als 

auch in den Gruben bekannt. Merkwürdig ist ein Punkt, der noch Erwähnung finden 

soll, am rechten Gehänge des Fohnsdorfer Grabens, der ebenfalls auf die discordante 

Lagerung der oberen Stufe über dem Conglomerate hinweist. Man findet daselbst 

neben dem dortigen Lusthause die Mucheischichte unmittelbar auf dem Liegend- 

Conglomerate gelagert ohne Zwischenlagerung von Kohle.

Bei Fohnsdorf beginnt die Fülirung an Versteinerungen erst über dem Koh

lenflötze. In dem darauf folgenden Mergelschiefer steht erst die Muschelscliichte 

an, dann findet man in verschiedenen Schichten des Mergelschiefers zerstreut 

viele sehr interessante Pflunzenreste *)» besonders sehr gut erhaltene grosse 

Zapfen *) von Pinus pinastroides Unger, und Reste von Nymphaeen. Auch 

eine Schildkröte wurde zu Fohnsdorf gefunden, nach Prof. Peters  eine Che- 
lydryap. „Der grösste Theil eines Rückenschildes von der ersten bis zur sechsten 

Ncuralplatte von der inneren Seite blossgelegt, derart, dass die Ueberreste der 

zugehörigen Costalplatten mit den vorragenden Rippenenden und der recht

seitigen MargiDalplattenreihe sichtbar sind. Die Einfügung der Rippenenden 

in die Marginalplatten, deren äusserer Rand stellenweise erhalten ist, liegt 

vollkommen deutlich vor. Die Knochensubstanz der Costalplatten ist zum Theil 

abgetragen, so dass der Abdruck einzelner Hoi nschildstücke zur Ansicht gelangt. 

In der Grösse und Anordnung der einzelnen Rückenschildtheile ist das vorlie

gende Petrefaot der Chelydra Decheni v. Meyer.  Palaeontographica II. 1852. 

p. 242. Tab. 28 ähnlich. Zu der Chelydra sp. von W i e s  in Steiermark ( Pe t e r ’s 

Denkschr.der k. Akad. IX. 1855, 2.Abth.p.l5,Tab.5)steht sie nur in generischer 

Uebereinstimmung. Doch ist der ganze Rest viel zu unvollkommen, als dass sich 
über die Species genauere Bestimmungen geben Hessen. Wie die grossen Lücken 

zwischen der fünften und sechsten Costalplatte und den zugehörigen Randplatten 

zeigen, hat das Individuum kein hohes Alter erreicht.“
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1) Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt 1853. IT. p. 176.
2)  Unge r ,  Syllogae I. Akademie-Denkschriften XIX. p. 10. Tab. DI. Fig. 1— 3.
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Io den Tagbanen bei Dietersdorf, westlich bei Fohnsdorf findet man merk

würdigerweise die noch in Fohnsdorf so mächtige Muschelschichte nicht mehr. 

Nur an der Grenze der Kohle gegen den Mergelschiefer bemerkt man eine torf- 

artige weiche, nach Angaben leicht entzündliche Schichte, auf deren unterer 

Fläche man Hohldrücke bemerkt, die von der Congeria tnangularis herrühren 

dürften, ohne aber eine Spur von der Schale, die den Hohldruck veranlasst 

haben mag, zu entdecken. Die in den Tagbauen aufgehäuften Mergelschiefer 

sind von den da stattgehabten Bränden, meist ziegelroth oder schwarz gebrannt. 

Man findet an ihnen nur die Abdrücke der Pflanzen. Die aus den tieferen Bauen 

geförderten Hangendmergelschiefer sind grau und die Pflanzenreste verkohlt.

Am westlichen Ende des abgehandelten Tertiärstreifens von Fohnsdorf, 

westlich bei Dietersdorf, scheint nach Angnben von S p u n g  *) ein vorgeschobener 

Glimmerschieferrücken, das bisher westliche Streichen der Formation in ein 

sddlichcs abgelenkt zu haben und die Kohlenablagerung so abzuschneiden, dass 

weiter aufwärts im Pölsthale nur Glimmerschiefer ansteht.

Am östlichen Ende ist. wie schon erwähnt, diese Formation auf der Linie 

Knittelfeld-Kobenz von Diluvium und Alluvium so abgeschnitten , dass nur ein 

schmaler Streifen derselben am östlichen Fusse der Hirschkuppe, von Kobenz 

westlich, in unmittelbarer Verbindung steht mit den neogenen Gebilden des Sek- 

kauer Beckens. Leider sind die Ablagerungen dieses Beckens nach den Mil

theilungen v. M o r l o t ’s 2)  nur wenig aufgeschlossen; v. Mor lot  zweifelt aber 
nicht daran, dass sie aus denselben Gebilden bestehen, wie wir sie bei Folins- 

dorf kennen gelernt haben.

An der Strasse von Kobenz thalabwärts am linken Murufer sieht man meist 

steile, aus Schotter und Lehm bestehende Gehänge genau dem oben beschrie

benen Vorkommen bei S p i e l b e r g  ähnlich. In tieferen Bacheinrissen erscheint 

auch der Belvedcre-Sand.

Unter diesen obersten Schichten folgen die braunkohlenführenden Schichten. 

A. v. Mor l o t  hat das Vorkommen derselben bei Kobenz untersucht. Ich fand 

da die kaum mehr kennbaren Halden der ehemals hier bestandenen Versuche 

auf Braunkohle: am rechten Gehänge des Kobenzhaches oberhalb der daselbst 

angegebenen Mühle. In den Halden gelang es mir, die Muschelschichte mit 

Congeria triangularis und ändern kaum mehr erkennbaren Molluskenresten auf

zufinden, und es ist kein Zweifel vorhanden, dass auch die braunkoblenführenden 

Schichten des Sekkauer Beckens im Kuhbergergraben, im Schweizergraben 

und zu St. Marein in die obere Stufe des Neogen einzureihen sind. Auch ist 

bisher keine Spur von Gesteinen der älteren Stufe aus diesem Becken bekannt. 

Prof. Mi l l er  erwähnt aus dem Gebiete westlich von Kraubath nur Sand 

und Lehm.

Dies sind die bekannt gewordenen Vorkommnisse der Ablagerungen der 

jüngeren neogenen Stufe am linken Ufer der Mur, im Judenburger Becken. 

Am rechten Ufer der Mur sind als die nordöstlichsten Punkte, wo diese Ablage

rungen vorhanden sind, die Vorkommnisse beiSt. Stephan südlich von St. Michael 

zu erwähnen. Herr Prof. Mi l l er  3) gibt da einen schmalen Streifen von quarzig 

glimmengem, lose zusammenhängendem Sandstein an und bildet zugleich in 

einem Holzschnitte die Art und Weise der Schichtung dieses Sandsteines ab. Es

i)  T u r n e r ’s Jahrbuch I. 1841, p. 46.

*) ErlSnl. zur VIII. Section (T.eohen und Judenhurg) 1848, p. 32. 

a) Fünfter Bericht des geogn. mont. Vereins für Steiermark 18S6, p. 71, f. 9.



ist gewiss derselbe Belvedere-Sand , wie jener beim Schlosse Spielberg , mit 

welliger Schichtung.

Von St. Stephan in südlicher Richtung findet man im Lobmingtliale eine hierher 

gehörige Ablagerung, dann etwas westlicher das schon als zweifelhaft erwähnle, 

aber doch in die obere Stufe eingereibte Vorkommen am Liechtensteinerberg. 

Endlich die im Preggraben angegebene Lehmablagerung.

Von da in südwestlicher Richtung Ober Knittelfeld bis Gross-Lobming ist 

das krystallinische Gebirge durchaus anstehend und unbedeckt.

Erst bei Gross-Lobming beginnen im Gehänge neogene Ablagerungen sicht

bar zu werden, erfüllen den hügeligen Theil der Rucht zwischen Weisskirchen 

und Judenburg und ziehen sich längs dem Granitzer Thal bis über Eppenstein 

nach Süd. Es ist meist Belvedere-Schotter von der Beschaffenheit wie bei Spiel

berg. Nur in dem obersten Theile des bei Judenburg in die Mur einmündenden 

Feeberggrabens, südlich von M. Buch und südöstlich von Judenburg, in einem 

kleinen Becken, das sich hinter dem in’s Judenburger Becken abfallenden Fee- 

herg vertieft, sind auch braunkohlenführende Schichten bekannt»). Nach der 

vorhandenen Mittheilung ist die Lagerung dieser Mulde sehr gestört. Die Kohle 

liegt nach Angaben auf einem Sandstein und wird von Schieferlhon überlagert; 

somit unter Verhältnissen, die jenen von Fohnsdorf ident sein dürften.

Weiter westlich im Wassergebiete der Mur glaube ich das von 

Dr. R o l l e 2) beschriebene Vorkommen von Braunkohle'bei St. Oswald, nord

östlich von Ober-Zeyring hierher zählen zu müssen. Zugleich ist es eine Stell«1, 

auf welcher grössere Kohlenmengen durch Versuche nachzuweisen, Dr. Rol l e  

unter allen noch zu erwähnenden Vorkommnissen, die grösste Hoffnung hegt. 

Zwischen St. Oswald und der Probstei Zeyring an der Pöls ist diese Tertiär

bildung auf Glimmerschiefer aufgelagert, bestehend aus Schichten von lockerem 

grauem Schieferthon, bedeckt vom gröblichen Sand. Durch Versuche ist vor

läufig ein ganz unregelinässiges nichtanhaltendes Vorkommen von Braunkohle 

hier nachgewiesen.

Noch gibt Dr. Ro l l e  in der Umgebung von Neumarkt, und zwar bei Neu

markt südöstlich, bei Judendorf, und östlich bei Kulm, ferner nach M itte ilun

gen des Herrn Pan f i l l i  auch unweit der Paischg, Ablagerungen von Tegel an, 

die hierher gezählt werden müssen. Braunkohle, eigentlich Lignit wurde 

vorläufig nur bei Judendorf9)  durch einen Rohrversuch, den Herr Pan f i l l i  

(auf dem Schlosse Valden zwischen Neumarkt und Mühlen) niedersenken liess, 

wenn auch nur in geringer Menge nachgewiesen. Zu bemerken ist jedoch, dass 

das Bohrloch das unterliegende Grundgebirge nicht erreicht hatte. Die erbohr- 

ten Schichten sind: Lehm, Schotter, darunter in 4 Fuss Tiefe die Kohle 7— 8 
Zull mächtig, dann ein bildsamer Thon und als tiefstes ein bläulicher Sand von 

10— 12 Fuss Mächtigkeit, der nicht durchsunken wurde.

Das Vorkommen eines ähnlichen bildsamen Thones, nach Angabe 

Dr. Rol le's,  im Waltersbachgraben westlich bei Unzmarkt, habe ich besucht 

und daselbst einen dem Wiener Congerientegel ganz ähnlichen Tegel gefunden. 

Es werden ganz ausgezeichnete Ziegel aus demselben erzeugt und man sieht 

ihn hier in einer 4 Klafter betragenden Wand entblösst. Die ganze Mächtigkeit

[2 4 ]  Ueber die neogenen Ablagerungen im Gebiete der Muri und Mar in Obersteierioirk. 2 4 1

*) T u n n c r ’s Jahrbuch 1841. I. p. 56. — A. v. Mo r l o t ,  Erläuterungen zur VIII. Sectinn 

(Leoben und Judenburg) 1848. p. 34. —  v. H a u e r  und Fo o t te r l e ,  Ueberiicht der 

Bergbane 1855. p. 140. — Alb. M i l l e r ,  die steierm. Bergbaue p. 49. 

s) Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt 1856. VII. p. 43.
») L. «. p. 42.
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desselben ist aber hier bei weitem nicht aufgeschlossen. Ueber dem Tegel folgt 

Schotter.

Die tieferen Schichten der oberen neogenen Stufe sind daher ausser dem 

Judenburger und Sekkauer Becken, wo sie in zusammenhängenden Massen 

Vorkommen, nur vereinzelt und von nur geringer Ausdehnung im Gebiete der 

oberen Mur anzutreffen. Dagegen ist der Schotter und Sand an vielen Punkten, 

wo die tieferen Schichten nicht Vorkommen, in grösseren oder geringeren, zu

sammenhängenden oder zerstreuten Massen oder in vereinzelten Geröjlen, als 

letzte Spur der ehemals mächtiger vorhandenen Ablagerungen in diesem Gebiete 

insbesondere von v. Mor lo t  und Dr. Rol le nachgewiesen. Die grösslen Massen 

dieses Schotters sind nach Einzeichnungen des Dr. Rol l e in der Umgebung 

von Neumarkt vorhanden, welchc Gegend als eine Wasserscheide zwischen der 

Mur und der Gurk in Kärnten liervorzuheben ist.

Ebenso fand ich auf der Wasserscheide zwischen der oberen Mur und dem 

Ennsthale am Hohentauern ‘)  die Schotterablagerungen ausgedehnt. Nicht min

der ist dies der Fall längs der Wasserscheide in das Lavanthal nach den Un

tersuchungen v. M orlo t’s.

Im Miirzthale sind die tieferen Schichten der oberen neogenen Stufe mit 

Hraunkohlen nirgends nachgewiesen. Dagegen sind Schotterablagerungen die

ser Stufe ganz gewiss vorhanden. Das Mürzthal ist für die Unterscheidung 

dieser neogenen Schottermassen von den Diluvialen in soferne als ungünstig zu 

nennen, als es zu eng ist, und die diluvialen Fluthen vielfach auch neogene

Scliottermassen abgewa^chen und geebnet haben-- und nun geebnete, terras-

sirte Schottermassen in petrographischer Beziehung, weil sie ursprünglich neo- 

gen waren, von dem in Hügellandfoim erscheinenden neogenen Schottermassen 

nicht zu unterscheiden sind und dadurch die Trennung der wirklich neogenen 

und scheinbar diluvialen, von den wirklich diluvialen Schottermassen fast un

möglich wird. Ich bin aber überzeugt, dass ein eingehendes Studium des Mürz- 

tlr.iles in dieser Richtung zu sehr interessanten und lohnenden Resultaten führen 

würde. Denn, nachdem die tieferen braunkohlenfiihrenden Schichten der oberen 

Stufe im Mürzthale fehlen, hat zur Zeit der Schotterablagerung des Judenburger 

Beckens in einem die Wasserscheiden übersteigenden Süsswasser-See, wahr

scheinlich im Mürzthale die Ablagerung von Schotter durch den neogenen Mürz- 

tluss stattgefunden. Da kann auch natürlicherweise der neogene Flussschotter dem 

diluvialen Flussschotter auffallend gleichen und doch verschieden alt sein.

Im Becken von Trofajach überdeckt das tiefere Conglomerat ein gelber im 

frischen Zustande bläulicher Lehm, den ich jenem bei Spielberg gleich stelle.

Nachdem die Art uud Weise des Vorkommens dieser zwei Stufen des Neo- 

en in der Mürz und Mur genauer auseinandergesetzt und besprochen ist, will 

ich ve r suchen ,  das A l t e r  d i eser  Stufen genauer  zu bes t immen .

Aus den Nachweisen des Herrn Prof. E. Sucss über Parschlug und Tur- 

nau kann nur der Schluss gefolgert werden, dass unsere tiefere neogene Stufe der 

Mur und Mürz, während der langen Zeit, in der die Fauna des mioebne moyen 
La r t e l ’s gelebt hat, zur Ablagerung gelangt sei. Und da nach den Resultaten 

desselben Forschers dieselbe Fauna jene Veränderung des rein marinen W ie

ner Beckens in eine brackische See überlebt hat, würde cs unbestimmt bleiben, 

ob die Ablagerung unserer tieferen neogenen Stufe der genannten Thäler mit

Jahrbuch der k. k. geologischen Reieh'anslnlt 1833. IV. p. 480.



den Ablagerungen der marinen Stufe oder der brackischen Stufe des Wiener 

Beckens zusammenfiaHe; was doch genauer zu bestimmen von einiger Wich

tigkeit ist.

Diese genauere Bestimmung würde kaum gelingen, wenn man nur die in 

dem engen Raume der beiden oft genannten Thäler der Ostalpen gesammelten 

Daten hierzu benützen dürfte. Andererseits erlangen die hieraus gezogenen 

Schlüsse eine um so grössere Giltigkeit, wenn sie mit solchen Schlüssen als über

einstimmend gefunden wei den, zu denen man im Wiener Becken seihst bei der 

Vergleichung ron dessen Randbildungen mit den rein marinen Ablagerungen des 
offenen Meeres gelangt.

Schon im Jahre 1860 hatte ich bei der Begehung des Wiener Beckens, die 

der Veröffentlichung meiner geologischen Karte der Umgebungen Wiens voran

ging, manche interessante Beobachtung gemacht, die ich bis heute zu veröffent

lichen nicht Gelegenheit fand. Eine hierher einschlägige und auch schon von 

Prof. E. S u e s s 1)  berührte Beobachtung glaube ich hier mittheilen zu sollen, 

da sie sowie die folgenden für die genauere Bestimmung des Alters der Ablage

rungen in der Mürz und Mur von Bedeutung ist.

Hinter dem Aninger iin Wassergebiete des Mödlingbaches findet inan ein 

neogenes Becken, eine muldige Erweiterung mitten im Gebirgszuge der Kalk

alpen, an deren tiefster Stelle der Ort Gaaden liegt und deren Ränder durch die 

Orte Siegerifeld, Sittendorf und Sparbnch bezeichnet werden.

In allen tieferen Einschnitten in diesem Becken kommt der den Grund des 

Beckens als tiefste Schichte ausffillende blaue oder gelbliche Tegel zum 

Vorschein. Darüber lagert unmittelbür eine vorzüglich aus Wiener Sandstein- 

geröllen bestehende Ablagerung, mehr in der Mitte des Beckens als Schulter, 

an den Rändern desselben als Conglomerat entwickelt. Es fehlen nicht Gerölle 

aus den anliegenden Gosaugcbilden und den verschiedenen Alpenkalken. Die Ver

breitung dieser oberen Schotter- und Conglomeratschichten ist vermöge ihrer 

Lagerung eine Allgemeine, während der tiefer liegende Tegel nur an unterge

ordneten, geeigneten Stellen unter der allgemeinen Decke zu Tage tritt.

In der oberen, an vielen Orten aufgeschlossenen Lage fand ich im Becken 

von Gaaden an mehreren Stellen charakteristische Petrefacten. Die erste Stelle 

liegt rechts von der Strasse nach Heiligenkreuz westlich bei Gaaden. Es ist 

dies eine kleine Anhöhe, an welcher damals die Schotterbank iiufgegrwben 

wurde. Ich fand hier mehrere Gerölle, namentlich aber die grösseren voll, be

wachsen mit ganz wohl erhaltenen Balanen und Austern.

Nicht weit entfernt von dieser Stelle fand ich auf dein Fusswege von Gaaden 

nach Sitlendorf links im Gehänge gerade an der Grenze zwischen dein Tegel 

und dem daselbst mehr zusammengebackenen Schotter, Conglomeratstücke, die 

ebenfalls einige mit Balanen und Austern besetzte Gerölle enthielten. An selber 

Stelle wurde früher ein Stück des Conglomerats zu irgend einem Zwecke zer

schlagen und unter den Gesteinstrümmern fand ich zerbrochene, aber nicht ahge- 

riebene Stücke von Pecten solarium Lam., Pedunculns und Ostrea. An dem 
Pectenstücke sieht man deutlich Spuren von anklebendem Gestein des Conglo- 

merates, so dass ich nicht zweifeln kann, dass alle hier gefundenen Fossilien 

dem Conglomerat entnommen sind.

Die dritte Stelle endlich fand ich links vom Wege vou Sittendorf nach 

Sparbach in einer neben dem Wege betriebenen kleinen Schottergrube.

[ 2 6 ]  Uebcr die neogenen Ablagerungen im Gebiete der .Mürz und Mur in Obersttiermark. 2 4 3

*) Ueber die Verschiedenheit und die Aufeinanderfolge der tertiären Landfaunen u. s. w. 
Sitzungsberichte der k. Akademie. XLVII. p. 4.
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Tch sah daselbst in einer stellenweise als Schotter, stellenweise als Conglo- 

merat sich darstellenden Schichte mehrere grosse Gerftllstücke voll von Balanen. 

Ein mitgenommenes sehr schönes, 8 Zoll langes, 4— 5 Zoll breites und 3 Zoll 

hohes Stück dieses Conglomerates ist mit mehr als fünfzig Individuen eines 

Baianus so besetzt, das vorzüglich die oberen Theile der Seitenränder des 

grössten Gerölles rundherum besetzt sind und förmlich strotzen von der dicht

gehäuften Balanenbrut.

Man sieht es ganz deutlich, dass das grosse GerölUtück eine zeitlang unbe

deckt am Strande des Beckens gelegen war, während welcher Zeit es, wie 

gegenwärtig an der Seeküste die Klippen, Piloten u. s. w. von Balanen bewohnt 

wurde.

Erst nach e i ner  G en e r a t i o n  von Ba l anen  kamen andere kleinere 

Geröllstücke auf das grosse bewohnte Gerolle zu liegen. Einige dieser kleineren 

Gerölle fielen auch auf die Balanen, sie wurden aber von anderen nachfolgenden 

Balanen-Generationen w i ede r ho l t  ü b e r w u c h e r t  und so eine Lage eines 

eigentümlichen Conglomerats gebildet, welches aus herbeigebrachten, vollkom

menen Geröllen und an Ort und Stelle gewachsenen und zu Grunde gegangenen, 

nicht abgerollten und auch nicht zerbrochenen, sondern ganz wohl erhaltenen 

Balanen besteht. An selbem Stücke sieht man überdies noch den tieferen, von 

den Balanen freien Band des Gerölles, von zwei Austern eingenommen. D;is 

kleine mitgebrachle Stück des Conglomerats beansprucht eine sehr lange Zeit 

der Bildung, nach Allem was darüber vorliegt.

Dieses so sehr interessante Stück Conglomerat ist aber auch noch in petro- 

graphischer Hinsicht für uns von höchster Wichtigkeit. Es ist nämlich ein Con

glomerat mit „hohlen Geschieben“ von ausgezeichneter Art. Die zwischen den 

Balanenschalen eingewanhsenen kleinen Gerölle sind nämlich zum Theil mehr 

oder minder stark verändert, zum Theil halb verwittert, oder es sind nur mehr 

die Hohlräume der Gerölle zurückgeblieben. Ueberhuupt sind genau dieselben 

Erscheinungen an dem Conglomerate mit Balanen wahrnehmbar, die man im 

Leithagebirge oder an der Mur und Mürz in dem Conglomerate mit hohlen 

Geschieben beobachtet hat.
Nach den hier vorliegenden Daten ist kaum zu zweifeln, dass das Becken 

von Gaaden zur Zeit der Ablagerung des besprochenen Schotters und Conglome

rats mit Meerwasser erfüllt war. Es ist offenbar die Conglomerat- und Schotter

schichte von Gaaden als eine ausgezeichnete Strandbildung, parallel den Strand

bildungen von Eisenstadt und Meissau, die als gleichzeitig mit den Nulliporen-Kalk- 

ablagerungen zu betrachten sind, gleichzeitig mit den sogenannten Leitha-Conglo- 

meraten. Zur selben Zeit musste nothwendiger Weise das Becken von Gaaden in 

offener Verbindung mit dem Meere des Wiener Beckens stehen. Es setzt auch in 

der That das Conglomerat von Siltendorf über Sparbach in nordöstlicher Rich

tung in einer schmalen Zunge bis in die Gegend von Weissenbach fort und 

deutet dieses schmale Stück ganz entschieden die Richtung an, in welcher die 

Verbindung durch die Brühl im Süden von Giesshübel mit dem ofTenen Meere 

stattfand. Man findet auch gegenwärtig noch auf der Wasserscheide zwischen 

der Brühl und Brunn in der Gegend von Liechtenstein die Leitha-Conglomerate 
auf dem in dieBrühl abfallenden Gebirge aufgeschlossen als Reste der ehemaligen 

Verbindung zwischen dem Becken von Gaaden und der offenen See des Wiener 
Beckens.

Somit war das Becken von Gaaden zur Zeit seiner Schotterablageruüg 

marin und der Schotter nebst dem Conglomerate mit hohlen Geschieben ist gleich

zeitig mit dem Leithakalk.



Aber auch der unter dem Schotter und Conglomerat gelagerte Tegel des 

Beckens von Gaaden fQhrt Versteinerungen. Kurz vor meinen Begehungen dieses 

Beckens wurde die Strasse von Gaaden nach Heiligenkreuz, dort wo sie von 

der Anhöhe westlich von Gaaden sich in den Kessel von Heiligenkreuz vertieft 

lind daselbst stark zu fallen beginnt, etwas umgelegt und erweitert. Ich sah noch 

die frisch aufgegrabenen Gehänge gut entblösst; eine 3— 4 Fuss mächtige Lage 

von demselben Schotter, dem man von Gaaden bis hieher ununterbrochen ver

folgt und darunter5— 6 Fuss abgegrabenen Tegel. Aus diesem Tegel gelang es mir 

mehrere Exemplare einer Clausilia zu sammeln, die ohne Zweifel Clausilia 
grandis Klein ist. Viele Stücke dieser Schnecke lagen herausgewaschen auf der 

Oberfläche des Gehänges, sie zerfielen leider bei der leisesten Berührung. 

Ausser dieser Clausilia sah ich nur noch Trümmer einer Helix, die weiter keine 

Bestimmung hoffen liessen.

Der Tegel von Gaaden dürfte nach diesen Funden ein Süsswasser-Tegel
sein.

Ohne weiter zu verweilen, will ich dem freundlichen Leser einen rascheren 

Überblick über die übrigen noch zu erwähnenden Punkte ermöglichen.

In einer südwestlichen Richtung von Gaaden trifft man westlich von 

Leobersdorf und südwestlich von St. Veit eine zweite kleine Mulde, die genau 

die Verhältnisse darbietet wie Gaaden.

Es ist dies die lignitführende Mulde der Jaulingwiese. Sie liegt weniger 

abgeschlossen vom offenen Meere und ist nur im Westen und Norden vom Dolo

mit der Kalkalpen eingefasst. Von Osten her reicht das um Enzesfeld und Lin- 

dahrunn weit ausgebreitete Leithacouglomerat, dessen einzelne Gerölle bei 

Enzesfeld und Umgegend ganz durchlöchert sind von Bohrmuscheln, bis unmit

telbar in die kleine Mulde, und überdeckt den die Lignitlager enthaltenden 

Tegel der Jaulingwiese. Nach den von Victor Ritter v. Z e p h a r o v i c h  1) über 

die Lagerungsverhällnisse gegebenen Mittheilungeil folgen unter dem Conglo

merate im Tegel drei geringmächtige Lignitflötze. Sowohl im Hangenden als 
auch im Liegenden des obersten Lignitflötzes führt der Tegel nebst einer Menge 
anderer Sttsswasser- und Landconchylien wie Melanopsis und Unio-Arten auch 

dieselbe Clausilia grandis von Gaaden. Ferner wurden im Liegenden des dritten 

Lignitflötzes nahe vom Grundgebirge im lichtgrauen Tegel Mastodon tapiroi- 
des ®) gefunden. An der Identität dieser Ablagerung mit jener von Gaaden ist 

nicht zu zweifeln.

Es verdient die Thatsache hervorgehoben zu werden, dass an beiden er

wähnten Localitäten , so wie bei Grillenberg, bei Pernitz , wo die Fauna des 

Beckens von Rein bei Gratz wenigstens theilweise bekannt ist, die erste Ausfül

lung dieser Becken eine Süsswasserablagerung war, die von einer marinen Ab

lagerung bedeckt wird. Es muss somit das Terrain von Gaaden und der Jauling- 

wiese überhaupt der Rand der Kalkalpen im Wiener Becken vor der Ablagerung 

des Leithaconglomerats aus dem neogenen Meere hervorgeragt haben, und erst 

durch eine bedeutende Senkung unter das Niveau des Meeres soweit gebracht 

worden sein, dass die nachfolgenden Ablagerungen desselben bis nach Gaaden 

und zur Jaulingwiese und weiter in das Innere der Alpen reichen konnten. Noch 

muss ich hier aufmerksam machen, dass die Süsswasserablagerungen von Gaaden 

nd der Jaulingwiese einer viel jüngeren Zeit angehören, als insbesondere die 

Ablagerung bei Molt unweit Horn *) mit Melanopsiden und Braunkohlenspuren.

*) Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt 1853. IV. p. 711.
2)  S uess  I. c. p. 4.

' )  S ne s s  1. c. p. 3.
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Ich werde Gelegenheit finden nachzuweisen, dass diese Ablagerung bei Molt 

unter dem Niveau der marinen Stufe ihr Aequivalent in Steiermark besitzt. 

Die Ablagerungen von Gaaden und der Jaulingwiese sind jenen marinen Ablage

rungen gleich, die unmittelbar unter dem Leithaconglomerate und Leithakalk im 

Wiener Becken folgen. Sicher ist ans diesen Untersuchungen der Schluss: dass 

vor der Ab l a ge r ung  des L e i t h a c on g l o m er a t s  im W i e n e r  Becken  

e i ne  be de u t e nd e  S e n k u n g  s t a t t gehab t  hat.
Im Becken von Rein *) bei Grad wein, nordwestlich von Gratz, trifft man 

wieder die Ablagerungen von der Jaulingwiese und von Gaaden. Hinter dem 

Bergzuge des Plawutsch, der am rechten Mur-Ufer, sowohl nach Nordwesten bis 
über Gradwein zu verfolgen ist, als auch nach Süden bis über Strassgang als 

schmaler Rücken aus der oberen Thalsolile sich erhebt —  hinter diesem Rücken, 

im Westen ist eine Reihe von Vorkommnissen ausgezeichneter Süsswasser- 

ablagerungen insbesondere durch die Untersuchungen des Herrn Dr. Rol l e  

bekannt geworden2). Nur als ein kleines Stück dieser ausgedehnten Ablagerungen, 

die durch das Vorkommen von Süsswasserkalk charukterisirt sind, ist das soge

nannte Becken von Rein , und zwar als das scheinbar nordöstliche Ende, der 

weiter nach Süd und Südwest bis Stiwol, Köflach und das Doblbad sich ausdeh

nenden Süsswasserbucht zu betrachten. Auch bei Rein ist ein unteres lignil- 

führendes Glied, und ein oberes aus Schotter und Conglomerat bestehendes 

Glied der dortigen Neogenformation zu unterscheiden. In dem tieferen Gliede 

ist vorzüglich der an Land- und Süsswasser-Mollusken so reiche Süsswasserkalk, 

als die oberste Lage der tieferen Schichten über dem obersten Flötz (wie auf 

der Jaulingwiese) lagernd, für uns von besonderer Wichtigkeit. In demselben 

Süss wasserkalke findet sich neben einer zahlreichen, bisher kaum vollständig 

bekannten Fauna 8) auch unsere Clauailia grandis Klein wieder.

Das obere Glied der neogenen Ausfüllung bei Rein besteht unmittelbar am 

Randgebirge insbesondere im Norden vom Kloster Rein aus Conglomeraten mit 

„hohlen Geschieben“ ; an anderen Stellen entfernter vom Randgebirge, aber aus 

Schotter.

Ueber das C o n g l o m e r a t  ist die Meinung des Herrn Prof. Pe t e r s * ) ,  

dass es ein Gosauconglomerat sei, jener von A. v. M o r l o t 5),  dass es neogen sei, 

gegenüber, schon von Dr. Ro l l e  als zweifelhaft erklärt ®). Ich beobachtete in 

Gesellschaft des Herrn Professors Dr. Gobanz  in Gratz d ie  A u f l a ge r un g  

des Cong l omer a t s  auf  dem S ü sswas se r ka l ke  in folgender Weise.

Die Gegend, in welcher wir die Beobachtung anstellen konnten, ist eine 

Einbuchtung des Randgebirges im Hörgas, zwischen dem Hörgas und dem Mühl

bach, im Norden vom Kloster Rein. Nördlich vom Kloster befindet man sich auf 

der Anhöhe von Süsswasserkalk. Verfolgt man von da westlich einen der vielen 

Einrisse, so sieht man zuerst auf dem Süsswasserkalke eine bis 3 Fuss dicke 

Schichte von einem Conglomerat, dessen Bindemitt ei ein ausgezeichneter Süss

wasserkalk ist, lagern.

U ng e r  in S c h r e i n e r ’s „topographisches Gemälde“. Gratz 1843. p. 69— 82. —  A. v. 
M o r l o t .  Erläuterung zur VIII. Section p. 35—36. — P e t er s .  Jahrbuch der k. k. 
geologischen Reichsanstalt 1853. IV. p. 453. — Gobanz .  Sitzungsberichte der kais. 

Akademie XIII. p. 180. — Ro l le .  Jahrbuch der k. k. geologischen Reiehsanstalt 1856.
VII. p. 537, 543, 550.

2) Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt 1856. p. 535.
s) G o b a n z  1. c. p. 12.
*) Go b anz I. c. p. 10.

5)  Ro l l e  1. c. p. 550.
9) M o r l o t l .  e. p. 36.



Ueber dieser Conglomeratschichte folgt zuerst eine grünliche, dann eine 

gelbliche Tegelscbichte je zu 2— 3 Fuss Mächtigkeit. In der gelblichen Tegel

lage fanden wir noch zerbrochene Reste von Planorbis und Bruchstücke von 

Helix-Schalen, die weiter keine Bestimmung zuliessen. Ueber diesem Tegel folgt 

wieder Conglomerat, wechselnd mit Lagen von gelbrothem Lehm, sehr lebhaft 

an das Vorkommen bei Kurzbeim erinnernd. Das Conglomerat zeigt hohle Ge

schiebe und besteht vorherrschend aus Kalk und Dolomit, nebst selteneren 

Geröllen krystallinischer Schiefer. Es ist hiermit nicht nur das Alter des Conglo- 

merats, sondern auch dessen Lagerung auf dem Süsswasserkalk *) und seine 

Zusammengehörigkeit mit der übrigen Ablagerung bei Rein festgestellt.

Südlich vom Kloster Rein findet man über dem in einem Hohlwege anste

henden Süsswasserkalke eine Schotterablagerung. Vollkommen abgerundete 

Gerölle von Alpenkalk, von Granit und Gneiss, und schwarze Kieselschiefergerölle 

setzen diese Schottermasse zusammen. Von den genannten Gesteinen ist keines 

in der nächsten Nähe anstehend, somit sind die Gerölle aus entfernteren Gegenden 

auf unbekannten Wegen hierher gebracht. Alle Gerölle von Kalk sind im Innern 

ganz gut erhalten, höchstens an ihrer Oberfläche etwas angegriffen oder zerfres

sen, während die Granit- und Gneissgerölle, besonders vor ihrem Austrocknen, 

frisch mit der Gebirgsfeuchtigkeit aus der Grube genommen, ganz mürbe und 

zwischen den Fingern zu Grus zerdrückbar, also ganz verwittert sind. Eine 

Eigentümlichkeit, die sie mit dem Conglomerate der Walpurga gemein haben.

Wenn man das Conglomerat als eine Strandbildung, den Schotter be i Rein 

als eine Flussablagerung hinstellt, so muss man gleichzeitig hinzufügen, dass 

beide aus süssem Wasser abgelagert wurden, wenigstens kennt man aus ihnen 

bis heute, insbesondere aus dem Tegel im Conglomerate, nur Süsswasser- und 

Landmollusken. Wenn somit auch hier auf eine S t ö r u n g  der Niveauver* 

liältnisse zwischen der Ablageruug des Schotters und des Conglomerats einer

seits und jener des Süsswassei kalkes aus der t umu l t ua  ri  sehen Ab 1 a ge- 

r ung,  die auf die r uh i ge  des Siisswasserkalkes gefolgt ist, geschlossen werden 

kann, so ist diese Störung in der Gegend von Gratz nicht von denselben Folgen 

begleitet gewesen wie im Wiener Becken. Die untere Süsswasserablagerung 

im Becken von Rein war nicht wie bei Gaaden und auf der Jaulingwiese von 

marinen Ablagerungen überdeckt worden, sondern von Süsswasserbildungen. 

Das neogene Meer, wenn es überhaupt je die Randgebirge der Ostalpen zwischen 

Neckenmarkt in der Gegend von Oedenburg, Pinkafeld, Ilartberg, Weiz und 

Gratz und die isolirten Höhen bei Güns bespült hat (man kennt aus diesem 

Küstenstrich nun Süs9wasserablagerungen, die der marinen Stufe parallel sind, 

und zwar in Steiermark aus der Gegend von Weiz, zwischen Kainberg und 

Kumberg und am Nieder-Schöckl), ist in Folge dieser Störung (die im Wiener 

Becken eine Senkung war) weit von diesem steierischen Küstenstriche zurück- 

getreten, womit das Fehlen der Leithakalke längs dieser ganzen Linie überein- 

stimmt. Man findet die Leithakalke bei Oedenburg, dann aber erst im Bakonyei - 

wald, und im Süden auf der Linie Varasdin, Friedau, Spielfeld bis Wildon *).

In dem Dreieck Oedenburg, Bakonyerwald, Wildon, fehlt nicht nur jede 

Spur einer marinen Ablagerung, sondern es sind auch die Süss  was ser

ge b i l de  dieser  S t u f e  nur  ha lb vorhanden .  Denn man findet be i W e i z  

die untere Abtheilung dieser Stufe: die Lignit führenden Schieferthone unbe-

[ 3 0 ]  Heber die neogenen Ablagerungen im Gebiete der Muri und Mur in Obersteiermark. 2 4 7

1)  Vergleiche Dr. P e t e r s  io Gobanz 1. c. p. 10.
*) Die südlich von der Kainach, insbesondere in der Umgegend von St. Florian bekannten 

marinen Ablagerungen reichen bis an den östlichen Fuss derKoralpc, während die zuge

hörigen Leitliakalke nur bis Wildon reichen.
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deckt  von den Schottern und Conglomeraten, die wir an allen bis jetzt erwähn

ten und an vielen anderen Punkten als obere Abtheilung dieser Stufe kennen gelernt 

haben. Nur abgeschlossene Becken, deren Wässer entweder nicht entleert 

wurden oder in die grösseren Flüsse einmündeten, zeigen auch hier über den 

lignitführenden Schieferthonen die Conglomeral- oder Schotterdecke: so dass 

Becken von Ratten, von Voran, von Passail und Fladnitz, Becken von Rein. An 

offenen Stellen überdecken nur Flussschotter-Ablagerungen die untere Abthei

lung der tieferen marin genannten Stufe; so insbesondere in der Süsswasser

bucht Rein-Köflach-Doblbad bis nach Wildon herab.
Alle diese kurz skizzirten Erscheinungen längs dem Randgebirge der Ost

alpen in Steiermark stimmen dahin überein: dass auch h i e r  zw i s c hen  

de r  A b l a g e r u n g  der oberen  und der t i e f e r e n  S ch i c h t e n  der 

m ar i n en  S t u f e  eine S t ö r u n g  der  N i ve au ve rh ä l t n i s s e  s ta t t fand,  

d i e  aber  in d i esem Küs t en s t r i che  e i ne  Hebung  war.

In folgender Tabelle habe ich die Resultate der letzten Seiten zusammen

gefasst, um die Uebersicht zu erleichtern. Die gegebenen, sonst zerstreuten, zum 

Theil unvollständigen Daten ergänzen sich auf dieser Tabelle gegenseitig zu 

einem einzigen Resultate, welches die Gleichzeitigkeit aller dieser Ablagerun

gen mit den Ablagerungen der marinen Stufe im Wiener Becken als unzweifel

haft hinstellt. Noch vollständiger liesse sich die Reihe herstellen, wenn man 

zwischen Gaaden und Jauling einerseits und den Ablagerungen der Mur uml 

Mürz andererseits als Mittelglieder, die Braunkohlen-Mulden von Leiding und 

Schauerleiten i), ferner von Hart bei Gloggnitz und die Leilhaconglomerate bei 

Schottwien einschalten würde, wobei auch die räumliche Entfernung dieser 

Ablagerungen im Wiener Becken, von den in der Mürz befindlichen, bei Allen

berg und an der kurzen lila sehr gering wird.
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C z ize k : Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt 1854. V-p. 519 u. f. — E, 
Suess, Sitzungsb. der kais. Akademie XLVII. p. 4.



Wenn man noch einmal die Ablagerungen der tieferen Stufe im Mürz- und 

Murthale überblickt, so wird man sich erinnern können, dass die oberen Sehiehten, 

somit die Conglomerate und Sandsteine der meisten Localitälen viel mehr Aehn- 

lichkeit untereinander verrathen als die tieferen brauukohlenführenden Schichten. 

Ich erinnere nur an die sandig glimmerigen lichtgranen Thone und Sande an 

der lila , an die grauen Schieferthone mit brauneisonsteinhältigen pflanzen- 

fiihrenden Kalkmergeln von Parschlug, an die groben Sande und Sandsteine im 

Winkl, an die braunen Schieferthone und die Sandsteine in dem Leobner Revier, 

an die groben Scliieferthone im Becken von Tamsweg, die jenen von Schauer
leiten ganz ähnlich sind. Ferner ist die ungleichmächtige Entwicklung der die 

Braunkohlen begleitenden Schichten zu erwähnen, die an manchen Punkten wie 

im Urgenthai und im Dullinggraben so zu sagen fehlen und die Kohle fast allein 

entwickelt ist; Nicht minder ist hervorzuheben, dass die Verbreitung der tie

feren Schichten eine viel geringere und abweichend ist von der der Con- 

glomerate. Alle diese Erscheinungen scheinen nicht nur auf eine Störung der 

Niveauverhältnisse vor der Ablagerung der Conglomerate hinzudeuten, son
dern sie wollen auch dahin gedeutet werden, dass die unteren Braunkohlen 

führenden Schichten in mehr isolirten und selbständigen kleinen Becken, unab

hängig von einander zur Ablagerung gelangt sind. Dagegen die grosse petm- 

graphische Aehnlichkeit der Conglomerate und Sandsteine der oberen Stufe 

ferner die Thatsache, dass ein auch jetzt noch vollkommen zusammenhängende 

Streifen von Conglomerat mehrere abgesonderte Becken der Braunkohle 

führenden Schichten gemeinschaftlich überdeckt, wie dies mit Parschlug und 

Winkl, lila und Mitterndorf der Fall ist, und da überhaupt die Verbreitung der 

Conglomerate, wenigstens aus der Gegend von Trofajach über Leoben, Foirach, 

Urgenthai, Winkl bis nach Langenwang eine nur wenig unterbrochene und 

von der Art ist, dass man diese Unterbrechungen als nachträglich geschehen 

betrachten kann, scheinen darauf hinzudeuten, dass wenigstens auf der Strecke 

Trofajach, Urgenthai, Langenwang ihre Ablagerung eine gemeinschaftliche 

war. Es ist kaum anzunehmen, dass die, durch alle diese Erscheinungen ange

deutete Niveauveränderung im Mürz- und Murthale eine Hebung sein konnte; 

eine Senkung dürfte aber um so mehr Wahrscheinlichkeit finden, als im Wiener 

Becken aus den Verhältnissen bei Gaaden und der Jaulingwiese ebenfalls eine 

Senkung zu folgern ist und die Mürz und Mur eigentlich nur die eingeengte 

Fortsetzung jener grossen Einsenkung ist, in welcher zwischen den Kalkalpen 

und dem Leithagebirge ein grösser Theil des Wiener Beckens gelegen ist.

Auf den Ablagerungen unserer tieferen Stufe, die mit den Ablagerungen 

der marinen Stufe im Wiener Becken gleichzeitig sind, folgen bei Fohnsdorf in 

discordanter Lagerung die Ablagerungen der oberen Stufe.

In diesen Ablagerungen fanden wir dort, wo sie eine vollständige Ent

wicklung erlangt haben, die Congeria triangularis Partsch in mächtigen 

Muschelbänken in ungeheuerer Anzahl. Diese Stufe gehört daher unzweifelhaft 

der Süsswasserstufe des Wiener Beckens an.

Die Güte der Braunkohle von Fohnsdorf ist jener von Leoben ganz gleich *). 

Diese Thatsache einerseits und eine Notiz von Herrn K. Mayer  enthalten in: 

Heer ’s Fl. tertiaria Helveliae III. p. 202, die die Dreissena Basteroti Desh. 
( Mytilus)  von Sauca t s  und M 6 r i g n a c bei Bordeaux, der Congeria spathulata 
Partsch aus unseren Congerienschichten als synonym hinstellt, könnten Zweifel 

erregen über die richtige Bestimmung des Alters der Fohnsdorfer Ablagerung.

[32] üeber die neogenen Ablagerungen im Gebiete der Mün und Mur in Obersteierinark. 2 4 9

*) R. v, Hauer, Braun- und Steinkohlen p. 110 und 113.
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Um diesen Zweifeln zu begegnen, habe ich durch meine Bitten Herrn 

Director Dr. Hörn  es veranlasst, die schon wiederholt untersuchte Congeria 

von Fohnsdorf noch einmal gründlich zu untersuchen. Das Resultat dieser Unter

suchung bestätigte die früheren Angaben: dass die Fohnsdorfer Muschel die 

Congeria triangularis Partsch sei. Hiermit wäre der Zweifel, dass die Fohns- 

dorfer Ablagerung eine Süsswassermusc'iel aus einer älteren tertiären Stufe 

enthalte, behoben. Doch hat die Untersuchung zugleich fcstgestellt, dass auch 

die Congeria spathulaia Partsch nicht ident sei mit Dreissena Basteroti Desh 
worüber Originalexemplare der letzteren vollständigen Aufschluss gewähren. 

Nun habe ich nur noch die Anomalie betreifend die vorzügliche Güte der Fohns- 

dorfer Kohle za beleuchten. Es ist gegenwärtig keinem Zweifel unterworfen, 

dass es in der marinen Stufe sogar verhältnissmässig schlechte Lignite gibt, 

die von den Ligniten der Congerienstufe, z. B. bei Zillingsdorf, oder den 

croatischen Ligniteu nicht zu unterscheiden sind. Bei Klein - Semmering in der 

Gegend von Weiz z. B. findet man sogar die Stücke von Holzkohlen in dein 

Lignite der marinen Stufe genau so, wie ich sie in den croatischen Ligniteu 

beobachtet habe, so dass Handstücke beider Lignite zum verwechseln ähnlich 

sind. Umgekehrt muss daher die Möglichkeit von guten Braunkohlen iu der 

Congerienstufe nicht befremden.

Aus der Thatsache, dass über der tieferen neogenen Stufe in dem behan

delten Gebiete unmittelbar Ablagerungen der Süsswasserstufe des Wiener 

Beckens, die Congerienschichten, und zwar in discordanter Lagerung folgen, 

ergibt sich als ein weiteres Resultat dieser Untersuchungen die fernere Thal

sache , dass in dem Wassergebiete der Mur und Mürz j ed e  Sp u r  e i ner  

Ab l age ruug  f eh l t ,  die man der  m i t t l e ren  oder  b r a ck i s ehen  Stufe,  

den Ce r i t h i e n s ch i c h t en  des W i ene r  Beckens  para l  1 e l i s i r en  
könnte.

Es ist von Interesse für das Verständniss der Zustände innerhalb der Alpen 

die westliche Grenze der Cerithienschichten zu verfolgen. Aus den Vorträgen 

des Herrn Professors Suess ist es bekannt, dass man von einer Linie» die bei

läufig von Baden über Neustadt an das Rosaliengehirge gezogen wird, westlich, 

iu der Bucht von Gloggnitz keine Cerithienschichten mehr findet. Sie reichen von 

der Donau bei Nussdorf bis an den Eichkogel bei Mödling, an die Gehänge der 

daselbst entwickelten marinen Stufe hoch hinauf; sie sind in der Gegend zwi

schen Neustadt, Oedeuliurg und Eisenstadt vielfach bekannt, greifen aber in das 

Innere der Gloggnitzer Bucht nicht ein. Kurz ihre Verbreitung im Wiener Becken 

ist eine viel beschränktere als die der marinen Stufe und ihre westliche Grenze 

daselbst entfernt sich vom Fusse der Alpen bei Gloggnitz.

Ganz anders verhält sich diese Grenze in jenem Gebiete, in welchem zwi

schen Oedenburg, dem Bakonyerwald und Wildon bisher} kein Vorkommen der 

marinen Stufe, auch nicht durch die so fleissigen Aufnahmen des Herrn Dr. 

S t o l i c z k a  i) nachgewiesen ist. Hier reichen merkwürdiger Weise die Abla

gerungen der Cerithienschichten auf einer Stelle bei Hartberg bis unmittelbar 

au das Randgebirge der Ostalpen, sind bei Gleisdorf und Umgegend bekannt, 

bilden den grössten Theil der Hügel von Gleichenberg, und Dr. Andrae  hat 

sichere Vorkommnisse dieser Schichten in den Windischen Bücheln nach

gewiesen2).

Die Cerithienschichten verbreiten sich zwar auch nur längs derselben 

Linie, längs welcher wir die marinen Leithakalke bis Wildon reichen sahen,

*) Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt 1863. XIII. p. 1.
2)  Jahrbuch der k. k. geologischen Keichsanslalt 1853. VI. p. 205.



gegen den Rand der Ostalpen. Sie reichen aber viel weiter nordwestlich bis 

nach Hartberg, als es den marinen Ablagerungen geslaltet war. Dies konnte 

jedenfalls nur durch eine Senkung des betreffenden Gebietes ermöglicht wordrn 

sein, während das Fehlen der Cerithienschichten in der Bucht von Gloggnitz 

auf eine Hebung der dortigen Gegend hindeutet.

Diese Hebung in der Gloggnitzer Bucht hat auch höchst wahrscheinlich 

die Gegenden der Mur und Mttrz betroffen und eine Bildung von Ablagerungen, 

die der brackisch Stufe parallel wären, in diesen Thälern unmöglich gemacht.

Die genauere Untersuchung der Grenzen der Ablagerungen der marinen 

und brackischen Stufe des Wiener Beckens führt uns zur Erkenntniss von Oscil- 

hitionen des Bodens in den Ostalpen, und zwar sind diese Bewegungen auf der 

Linie: Gloggnitz, Mürz- und Murthal, jenen Bewegungen auf der Linie: Oeden- 

burg, Pinkafeld, Hartberg, Weiz und Gratz jedesmal von entgegengesetzter 

Richtung. Vor der Ablagerung des Leithacongiomerats des Leithakalkes und des 

Conglomerats mit hohlen Geschieben s i nk t  das Niveau a u f der ersten und 

s te i g t  auf  der zwe i t en  L i n i e  , während nach der Ablagerung der marinen 

Stufe au f der ersten L i n i e  eine Hebung,  au f  der zwe i t en  eine Se n 

kung erfolgt.

Das durch diese Untersuchung erlangte Resultat: nämlich dass in den 

Ostalpen jede Spur einer Ablagerung fehlt, die man mit den Cerithienschichten 

als gleichzeitig hinstellen könnte, veranlasst mich auf jene Frage zu kommen, die 

Herr Professor Suess in der Eingangs und später wiederholt citirten Schrift 

stellt: ob es nicht sehr wahrscheinlich ist, dass die obere Süsswasser-Molasse 

der Schweiz das chronologische Aequivalent unserer Cerithienschichten sei?

Die Resultate der Untersuchungen des Herrn Professor Suess  sowohl 

als auch die oft ausgesprochene grosse Aehnlichkeit zwischen Oeningen und 

Parschlug, ferner die petrographische Aehnlichkeit unserer Conglomerate mit 

hohlen Geschieben, mit jenen der Nagelfluhe der Schweiz, die steilen Aufrich

tungen der Schichten derselben hier (Leoben, Dullinggraben) und in der Schweiz, 

alles deutet auf eine sehr ähnliche Entwickelung der Ablagerungen in der Mur 

und Mürz mit jenen in der Schweiz. Nicht minder findet man Aehnlichkeiten für 

unser Gaaden, Jaulingwiese, für das Becken von Rein, mit seiner ausgezeichneten 

Fauna, in dem Bereiche der Schweizer Molasse. Bei dieser grossen Aehnlichkeit 

der betreffenden Ablagerungen Hesse sich die gestellte Frage dahin beantworten, 

dass die obere Süsswasser-Mol asse  der Schwei z  noch  als ober 

stes Gl ied zu j enem Sch i ch t encomp l exe  gehöre ,  der f r ühe r  oder  

sp ä t e r  als g l e i c h ze i t i g  mi t  der m ar i n en  Molasse des W i e n e r  

Beckens  e r k l ä r t  we rden  wird.

Die Fauna der tieferen Stufe in der Mur und Mürz kann leicht als dahin 

eingewandert gedacht werden, ohne dass man genöthigt wäre, die Gewässer, aus 

welchen sie abgelagert wurde, in irgend einen Zusammenhang mit den gleichzei

ligen Gewässern ausserhalb der Alpen zu bringen. Uebrigens habe ich ange

deutet, dass wenn ein solcher Zusammenhang wirklich stattfand, derselbe über 

den Semmering noch am wahrscheinlichsten gedacht werden kann.

Anders ist es mit der Fauna der höheren Stufe, die kaum auf einem ändern 

Wege in das Becken von Judenburg gelangt war, als der ihr im ununterbrochenen 

Zusammenhange der dortigen Gewässer mit denen im Wiener Becken geboten 

war. Eine Verbindung über die zwischen der Mürz und dem Wiener Becken 

liegenden Höhen könnte man angedeutet betrachten durch die Vorkommnisse von 

Schotter amSchöckl, die schon seit langer Zeit durch die Untersuchungen von 

Professor Unge r  bekannt sind. Doch diese stammen aus der Zeit des Belvedere

[34]  Ueber die neogenen Ablagerungen im Gebiete der Mflri und Hur in Obersteiermatk. 251
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schotters der über jenen Schichten lagert, die die Congeria triangularis Partsch 
enthalten. Eine Verbindung durch die Mürz nach Gloggnitz und so in’s Wiener 

Becken hat wenig Wahrscheinlichkeit, weil die Congerienschichten ebenfalls 

der Bucht von Gloggnitz fehlen, und im Mürzthale auch an geeigneten Stellen 
ebenfalls keine Spur von den unter den Belvedereschotter folgenden Schichten 

vorjiegt. Oie Verbindung durch das Lavantthal oder die über Noumarkt nach 

Kärnten, wovon insbesondere.die erstere die grösste Wahrscheinlichkeit für sich 

hat, ist in dieser Beziehung bisher noch nicht hinreichend studirt, so dass diese 

Frage vorläufig unbeantwortet bleiben muss.
Die kohlenfuhrenden Ablagerungen der oberen Stufe stehen genau in dem

selben Verhältniss zu den sie bedeckenden Belvederesand- und Schotter-Abla

gerungen, in welchem die Ablagerungen mit Braunkohlen zu den Conglomeraten 

der unteren Stufe. Die Tegel füllen nicht zusammenhängende Mulden aus, die von 

einer gemeinschaftlichen Decke von Schotter bedeckt sind, der eine viel grös

sere Verbreitung besitzt. Hier will ich nur bemerken, dass schon in dem 

untersuchten Gebiete die Verbreitung des Belvedereschotters eine ungleiche ist. 

So fehlt er wenigstens nach den bisherigen Untersuchungen auf den Anhöhen 

der rechten Mürzufer bis an die Kalkalpen, während er im Thale der Mürz 

selbst, vom Semmering-Pass abwärts, überall vorhanden ist. Anders ist es an 

der oberen Mur, wo er im Thale ganz fehlt, um so reichlicher aber die Anhöhen 

und Wasserscheiden im Süden und im Norden der Mur bedeckt. Vorläufig mag 

die Zusammengehörigkeit des Schotters mit den unteren Schichten der oberen 

Stufe in dem hier betrachteten Gebiete, als ebenso sicher wie die im Wiener 

Becken und jene in Croatien und dem daran stossenden Karstlande gelten. Ich 

hoffe Gelegenheit zu finden, bei weiter vorgeschrittener Untersuchung noch 

einmal ausführlicher auf diesen Punkt zuriickzukoinmen. Die vereinzelten 

Punkte, an welchen im Belvedereschotter Versteinerungen gefunden wurden, so 

um W'ien und erst wieder bei Baltavar, dann bei Ajriacskö *), und abermals in 

grösser Entfernung erst an der Petrovagora in Croatien 2) , geben freilich wenig 

Hoffnung zur bedeutenden Vermehrung dieser Fundorte in Folge der Zeit, und 

nöthiiren diejenigen Anhaltspunkte auszunützen, die gegeben sind.

*) Su es s I. c. p. 7.
*) Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt 1863. XIII. p. 321.
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VI. Zur Erinnerung- an Johann Karl Ho ehe der. 

Von W. Haidinger.

Mitgetheilt in der Sitzung der k. k. geologischen Reichsanstnlt am 5. April 1864*

Immer neue Verluste, von Sitzung, zu Sitzung wird es meine Pflicht, hier 

wenn auch nur durch wenige Worte zu bezeichnen, die unserem Kreise arige- 

hören, und welchen wohl ein dankbares Gemüth das Wort der Anerkennung 

für treu geleistete Arbeit darbringen muss. Diesmal gilt es meinem am 15. März, 

dem Tage unserer letzten Sitzung selbst, um 7 Uhr Morgens verewigten Freunde 

und Vetter Johann Karl Hocheder .

Bald nachdem ich selbst im April 1840 in den Staatsdienst getreten war, 

kam auch Hocheder  nach Wien, und schloss sich in dem darauffolgenden 

Jahre, nach einem durch eine Reihe von Jahren viel bewegten Leben, an unser 

Oesterreichisches Montanisticum wieder an, dem er in seiner frühesten Lebens

periode angehört hatte.

Johann Karl Hocheder ' s Vater war Pochwerks-Hutmann in Zell am Ziller 

in Tirol, eben wie sein Grossvater. Hochede r  selbst war dort im Jahre 1800 

geboren. Schon der Vater Martin Hocheder  hatte sich dort durch Verbesse

rungen in der Einführung neuer Einrichtungen in der Aufbereitung und Amal- 

gamirung der goldhaltigen Gesteine verdient gemacht, wie ihm dies aucli amt

lich anerkannt wurde. Hier blieb dem Sohne, der bis zum Jänner 1820 Gold

wäscher war, diese Beschäftigung selbst eine reiche Quelle der Erfahrung, die 

er später so erfolgreich anwenden sollte. Seine Erziehung, nebst diesen Oblie

genheiten war in jenem abgelegenen Theile der Erde doch durch seinen 

Vater so sorgsam geleitet worden, dass er bei einer vor der k. k. Hof- und Lan- 

desbaudirection in Innsbruck abgelegten Prüfung ausgezeichnet bestand, als 

sehr geschickt im Zeichnen, Rechnen, Modelliren von Maschinen und Bauwerken, 

im Entwerfen von praktischen Bauprojecten und Ueberschlägen, auch in prak

tisch-geometrischen Aufnahmen, und mit den nöthigen theoretischen Kenntnissen 

versehen, anerkannt und zur Anstellung im Baufache geeignet erklärt wurde.

Bei der klaren verständigen Auffassung, die ihm eigen war, gaben ihm 

seine Stellungen als wirklicher k. k. Berg- und Salinendirections-Praktikant in 

Hall, seit 4. August 1821 und sein Aufenthalt für Anhörung der Bergcollegien in 

Schemnitz seit 17. October 1821 Veranlassung zu den erfolgreichsten Studien, 

welchen sich noch praktische Verwendung in Böckstein, Brixlegg, Sterzing, 

Fügen anreihte.

Ein weiteres Feld von Thätigkeit wurde ihm im Jahre 1830 durch eine 

Einladung nach Brasilien, für eine Bergwerksgesellschaft geboten, deren Director 

Mornay  selbst zur Anwerbung nach Innsbruck und Hall gekommen war. Im

K. k . geologische Reiobaanstalt. 14. Band. 1664. I I .  Heft. 33
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April verliess Hocheder  Tirol, schloss in England die erforderlichen Verträge 

ab, und verliess Falmouth am 23. Juni. Während eines Aufenthaltes in Brasilien, 

in Rio de Janeiro und in den Bergwerken in der Provinz von Minas Geraes von 

zwei Jahren, und der Einleitung der erforderlichen Betriebspläne sah er die 

Aussichten so günstig sich gestalten, dass er mit Beruhigung seinen eigenen 

Familienherd zu gründen wagen durfte. Er kam nach Europa zurück und führte 

am 28. November in Hall seine jugendliche Braut L eocad i a ,  Tochter des k. k. 

Bergrathes Franz Al ber t i  zum Altäre. Dadurch war auch unser gegenseitiges 

verwandtschaftliches Verhältniss gebildet. Wenige Tage darauf verliess er Hall, 

schiffte sich am 16. Februar 1833 in Falmouth ein und erreichte Gongo Soco in 

Minas Geraes, dem nunmehrigen Centralsitze deriüfi»«« Geraes Mining Company, 
deren Ober-Bergdirector^CAte/“ Mining Manager) uv war am 18. Mai nach «irier 

dreiwöchentlichen Reise zu Lande von Rio de Janeiro. Aber der Fortschritt der 

Arbeiten erheischte bald wieder seine Gegenwart in.London. Auf der Reise 

(Abfahrt von Rio de Janeiro am 10. August 183S) begleitete ihn seine Gattin 

und sein Töchterchen Christine, die sich, allein in Brasilien zurückgeblieben, 

doch nicht in den fremden Umgebungen heimisch gefühlt haben würden. Auch 

in Hall wurde ein Besuch gemacht. Am 9. Juni 1836 schiffte er sich mit seiner 

Familie wieder in Falmouth ein, dieses Mal begleitet auch von dem verewigten 

Virgil v. He lmre i chen ,  welchen er fiir die Dienste der Bergwerksgesellschaft 

geworben hatte. Diesesmal war Morro das Almas ebenfalls in Minas Geraes sein 

Sitz als „Superintendent“ der englischen Bergwerksgesellschaft.

Hocheder  hatte stets klar die Verhältnisse des Landes im Auge, in wel

chem er mit Geist und Geschick unter günstigen Verhältnissen sich einige Er

sparungen erwerben konnte, und stand nicht an, als sich die Veranlassung durch 

Veränderungen in der unternehmenden Bergwerksgesellschaft darbot, nach einem 

neuen Aufenthalte von vier Jahren, sich wieder in sein Vaterland zurückzu

ziehen. Er war stets in seinem Herzen, wenn auch abwesend, ein treuer Oester- 

reicher geblieben, der alles, was er selbst erwarb, als für sein Vaterland erwor

ben betrachtete. Die Zukunft seiner Familie, in den dort ihn wenig anmuthenden 

gesellschaftlichen Verhältnissen, liessen ihn, in wenn auch nicht glänzenden, 

doch beruhigenden Verhältnissen die heimischen altehrwürdigen Beziehungen 

wieder eröffnen. Er verliess Brasilien am 1. Juli 1840 für immer.

Auch später boten sich ihm Veranlassungen dar, für Ostindien, oder für 

die englischen au9sereuropäischen Bergwerke in London Dienst zu nehmen, 

aber sein Entschluss war gefasst, in mässiger Unabhängigkeit sein Leben dem 

Vaterland zu weihen, in dem grossen Gedanken des Montanisticurns des Kaiser

reiches, dem er durch Geburt und frühere Verbindungen angehörte.

Er erhielt, noch unter demFürsten v. Lobkowi t z  durch A l l e r höchs t e  n 

Gnadenact vorläufig die Stelle eines unentgeltlichen Hunorär-Bergamtsassessors. 

Auch R u sse gge r ,  dessen Bestimmung während des Aufenthaltes Hocheder ' s  

in Europa im Jahre 1835, auch von diesem durch Empfehlungen bei den türki

schen und egvptischen Agenten mächtige Förderung fand, war im Jahre 1841 

von seinen Reisen zurückgekehrt. Vielfach waren damals, auch mit meinem 

hochgeehrten Freund A. L ö we  und den vorhergehenden die Anregungen zur 

Herausgabe einer naturwissenschaftlich-montanistischen periodischen Schrift, 

für welche das von Ho che der bezogene Mining Journalihm sdhst stets die wün

schenswerte Richtung darstellte. Aber Russegger  wurde nach Hall bestimmt, 

Hochede r  selbst immer mehr amtlich beschäftigt, Fürst L ob kow i t z  war 

zu früh aus dem Leben geschieden, Freiherr v. Küb eck gab der montanisti

schen Abtheilung die Form einer Central-ßergbaudirection unter dem verewigten
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Hofrath, später Unterstaatssecretär M. Lay  er, in welcher nun auch Hoeh- 

eder als Secretär am S. August 1843 eingereiht wurde. Auch bei unseren spä

teren Bestrebungen mit Löwe  und dem gegenwärtigen k. k. Sectionsrathe 

Wilhelm Ritter v. S chwa r z  blieb Hocheder  stets als wichtige Grundlage 
betrachtet.

In diese Zeit fallen Hocheder ' s  zuletzt erfolgreiche Bestrebungen, für 

He lmre i chen  eine Staatsunterstützung zu einer Reise in das Innere von 

Brasilien und Süd-Amerika überhaupt zu erwirken, die am 1. April 1843 mit der 

Summe von 6000 fl. C. M. Allergnädigst bewilligt wurde. Ich darf wohl in dieser 

Beziehung auf die Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissen

schaften vom Jahre 1880 (Band IV, Seite 412) verweisen, wo die Reihe von 

Helmreichen's Briefen an Hocheder  von Herrn Grafen Mar scha l l  im 

Auszuge mitgetheilt ist, nebst den Auszügen aus den k. k. Hofkammer-Präsidial- 

acten, aus Veranlassung eines an die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften 

am 26. April von mir gestellten Antrages, im Wege des hohen k. k. Ministeriums 

des Aeussern durch die k. k. Gesandtschaft in Rio de Janeiro, Nachrichten über 

die Schicksale v. He l mre i chen ’s zu erhalten.

Diesen Antrag hatte ich in steter Verbindung und Verabredung mit Hoch 

eder  gestellt, welcher inzwischen seit dem 17. Februar 1849 als k. k. Mini- 

sterialsecretär, dem Ministerium für Landescultur und Bergwesen unter dem 

gegenwärtigen Freiherrn v. Th i nn fe l d  angehörtc.

Aber in der Zwischenzeit hatte mein verewigter Freund Hocheder  auch 

an den Arbeiten der „Freunde der Naturwissenschaften“ Theil genommen, so wie 

er auch dem Verbände der Subscription für die „Naturwissenschaftlichen Ab

handlungen1* angehörte. Schon in der vierten der Sitzungen, von welchen Berichte 

veröffentlicht wurden, am 18. Mai 1846 (Berichte über die Mittheilungen von 

Freunden der Naturwissenschaften in Wien, I. Band, Seite 18), gab er uns einen 

Abriss der Schrift: Ueber das Vorkommen der Diamanten und ihre Gewinnungs

methode auf der Serra do Grao Mogör in der Provinz Minas Geraes, welche der 

„mit Staatsunterstützung“ in Brasilien reisende k. k. Bergcontrolor Virgil 

v. He lmre i chen  an ihn eingeschickt hatte, und das er sodann, 1846 bei 

B r aumü l l e r  als selbstständige Schrift erscheinen liess. Später am 5. Februar 

1847 (Berichte II. Band, Seite 119) theilte Hocheder  wieder Mehreres über 

v. He l mre i chen ’s fernere Reisen mit.

Da Hocheder's Berufstätigkeit sich vielfach auf fossilen Brennstoff bezog, 

dessen geologische Verhältnisse auch den Gegenstand unserer Forschungen 

bilden, so konnte es nicht fehlen, dass wir auch in späterer Zeit mit ihm in mehr 

oder weniger lebhaft fortgeführten Austausch von Erfahrungen blieben.

Stels war es sein eifrigstes Bestreben, in dem grossen Körper, dem er an- 

gehörte, dem Vertrauen möglichst zu entsprechen, das in ihn gesetzt wurde. 

Die frühere Lage, als Bevollmächtigter von Gesellschafts-Unternehmungen bot 

der Natur der Sache nach reichere Vortheile in kurzer Zeit zu erwerben, wo es 

gewissermaassen auf ein „Theilen" während der Arbeitsfortschritte ankommf, 

und so viel von raschem Entschluss und kräftigster Ausführung abhängt. In dem 

vielfach gegliederten Körper, dem er später angehörte, in dem gleichmässigeren 

Fortgange der Ereignisse fielen auch die vorteilhaftesten Ergebnisse dem All

gemeinen zu. Doch war es einem klaren Geiste, wie Hocheder ,  ein wahres 

Bedürfniss, auch die Ergebnisse seiner eigenen Wirksamkeit, so wenig im Ganzen 

der Ereignisse hervortretend, doch auch ziffermässig darzustellen, besonders in 

den letzten Jahren, wo die Erinnerung einer mehr als zwanzigjährigen Theil- 

nahme, unter verschiedenen Verhältnissen, nachdem mancher Freund und Zeit

33 •
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genösse bereits von dem Schauplatze des Lebens geschieden war, ein reiches 

Bild von Ergebnissen der günstigsten Art darstellte, das er aus den Acten ent

nommen, zusammenzusetzen vermochte. So entstand noch kurz vor demSchlusse 

der Zeit, die ihm zur Arbeit gegeben war, ein Verzeichniss von Ergebnissen in 

Ziffern ausgedrückt, das ich gerne hier wiedergebe, so wie es mir bekannt ge

worden ist, als einen Beleg zur Beurtheilung des Geistes der Hingebung, der 
ihn stets belebte.

Unter seinem Einflüsse verliessen 6 Bergbeamte und 35 Bergarbeiter die 

österreichischen Staaten, und brachten aus ihrem Verdienste nahe an 300.000 fl. 
an Ersparnissen wieder zurück.

Namentlich waren es aber die Bergbaue auf Braunkohlen und Steinkohlen, 

welche bei der bedeutenderen Summe, um welche es sich handelte, Veranlas

sung zu wichtigen Ersparungen gaben, welche um so verdienstvoller genannt 

werden dürfen, als Hochede r  erst seinen eigenen Ansichten durch Ueber- 

zeugung einflussreichster Persönlichkeiten von ihrer Vorzüglichkeit Erfolg ge

winnen musste. So kamen 1. auf Brennberg durch günstigere Pachtverträge 

und Verhinderung unzweckmässiger beantragter Arbeiten 432.166 f l . ; 2. auf 

Vasas, dessen Kohlen- und Eisensteinablagerungen zur rechten Zeit aequirirt und 

später veräussert wurden 200.000A.; 3. die Veräusserung desBohrlochrechtes in 

Leoben anstatt eines vorgeschlagenen Schachteneinbaues 1,040.000 fl.; 4. Reali- 

sirung eines zweckdienlichen Betriebsplanes in Fohnsdorf 80.000 fl.; 5. Ver

besserten Betriebsplan in Brandeis 1; 6. für Steierdorf 1,983.000 fl. ohne Berech

nung des Zinsenverlustes, und mit denselben 3,600.000 fl., was freilich später 

mehr dem Privatbesitz, in welchen die Werke kamen, zu Gutem aussehlägt, 

während Hocheder ' s Dienste rein dem Staate gewidmet waren.

In unserem in neuester Zeit auch in der Richtung der hier genannten Ver

hältnisse so viel bewegten Lebens, gehört wohl Manches, was eben genannt 

wurde, früheren Zeiten an, jedoch schien es mir werthvoll für die Bezeichnung 

der Stellung des Dahingeschiedenen und seiner ernsten Arbeitsthätigkeit gerade 

das noch hier zu erwähnen, was ihn in der letzten Zeit seines Lebens beschäf

tigte, und worüber er gewiss alle Ursache hatte, wahre Befriedigung zu fühlen.

So ist denn wieder ein trefflicher Mann, ein treuer Freund aus unserem 

Kreise geschieden, der trauernden Witwe und zahlreichen Familie entrissen. 

Waren auch, durch meine eigenen hindernden Verhältnisse in der letzten Zeit 

persönliche Begegnungen seltener, so war doch das beruhigende Gefühl (gleich

zeitigen Bestehens lebendig, das nun eine Lücke lässt, an der Stelle derselben 

der Ernst der Erinnerung an eine treue redliche Seele.
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VII. Der Salinenbetrieb im österreichischen und steiermär

kischen Salzkammergute in chemischer Beziehung. 

Von Karl Ritter von Hauer ,
Yorsl&Dd des chemischen Lnborntoriums der k. k. geologischen Reichsanstait.

Im verflossenen Sommer erhielt ich den Auftrag den Betrieb an den 

k. k. Salinen in Ebensee, Ischl und Aussee in seinen chemischen Verhältnissen 

zu erforschen. Von Seite des hohen k. k. Finanzministeriums wurden mir gleich

zeitig die Mittel bewilligt, um die Fabrication des Sudsalzes an Ort und Stelle 

besichtigen und die für die Analysen erforderlichen Proben aufsammeln zu 
können.

Wiewohl nun die Instruction für die auszuführende Untersuchung sich 

speciell nur auf die drei genannten Salinen bezog, so glaubte ich doch meine 

Arbeit auch auf die Saline in Hallstatt ausdehnen zu sollen, welche mit den 

früher genannten, sowohl in administrativer, als auch in anderen Beziehungen, 

ein zusammengehöriges Ganzes bildet, um in der zu entwerfenden Gesammtilur- 

stellung der chemischen Verhältnisse, keine Lücke zu lassen.

In Anbetracht dessen, wie wenig noch bisher die Fabrication des Sudsalzes 

an unseren Werken mittelst der analytischen Sonde geprüft wurde, schien es 

geboten, um eine klare Einsicht des Processes zu gewinnen, die wieder ihrer

seits für den Betrieb selbst brauchbare Winke liefern könnte, eine möglichst 

in’s Detail gebende Untersuchung dnrchzuführen.

Die in den verschiedenen Phasen des Sudbetriebes auftretenden Producte 

und Abfälle, in welche sich die Soole spaltet, wurden daher in möglichster Aus

dehnung verfolgt und einzeln ihrem Gehalte nach geprüft. Das Princip, nach 

welchem bei dieser Untersuchung vorgegangen wurde, war ein doppeltes, ent

sprechend zwei verschiedenen Interessen, welche sich an die zu erzielenden 

Resultate knüpften. Die Soolen mit ihrem Gehalte an fixen Bestandteilen reprä- 

sentiren, ähnlich den natürlichen Mineralquellen, die Zusammensetzung der im 

Innern des Salzgebirges vorhandenen auflöslichen Schichten, und das relative 

Verhältniss ihrer Menge; sie liefern Aufschlüsse über Verhältnisse, die auch in 

wissenschaftlicher Beziehung interessant sind. Auf die detaillirte analytische 

Untersuchung der Soolen wurde daher ein besonderes Augenmerk verwendet. 

Sie bilden zu dem die Basis der ganzen Fabrication und eine genaue Kenntniss 

ihrer Zusammensetzung hat daher auch für die letztere einen Werth. Die Unter - 

suchung der aus den Soolen gewonnenen Producte und Nebenproducte hingegen 

erstreckte sich nur so weit, um der Beantwortung aller Fragen der Fabrication, 

von ihrem, an engere Grenzen gebundenen Standpunkte aus, zu genügen.

Die nunmehr in diesem Sinne beendigte Arbeit wurde in ihrer Vollendung 

sehr wesentlich gefördert durch die rege Theilnahme daran von Seite eines der
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Herren Montaningenicure, welche das hohe k. k. Finanzministerium im ver

gangenen Jahre an die k. k. geologische Reichsanstalt einberief. Herr Anton 

Hor i nek ,  k. k. Bergexpectant, welcher fast eine volle Hälfte der ganzen, 

sehr viele Zeit in Anspruch nehmenden analytischen Untersuchung übernahm, 

hat dieselbe mit anerkennenswerter Präcision durchgeführt, was die Möglich

keit bot zu einem früheren Abschlüsse zu gelangen.

Bei dieser Gelegenheit möge es auch gestattet sein, in dankender Erin

nerung der Herren k. k. Verwalter und Hüttenmeister dieser vier Salinen zu 

gedenken, welche bei der Aufsammlung der erforderlichen Proben mir freund

lichst an die Hand gingen und durch passende Auswahl derselben die Basis für 

die analytische Arbeit im Laboratorium lieferten. Es sind dies die Herren Salinen- 

verwalter Adolph S ch i nd l e r  und der verewigte Sudhüttenmeister Pasqual 

Ritter von Fer ro  in Ebensee; Bergrath Ludwig Freiherr von Ransonne t  und 

Hüttenmeister Ignaz S t e i n e r  in Ischl; Salinenverwalter Gustav S chube r  

und Hüttenmeister Vincenz von Posch in Hallstatt; Bergrath Kornel Ha fner  

und Hüttenmeister Gustav R i t t e r  in Aussee.

Vor der Darlegung der Verhältnisse an jeder einzelnen der vier Salinen 

dürfte es am Platze sein, in Kürze den Siedprocess und einige allgemeine Ver

hältnisse zu schildern, was sowohl zur Vermeidung unnützer Wiederholungen 

im Späteren führt, als auch eine Einsicht in die Rolle gibt, welche die Producte 

in der Fabrication spielen, deren Analysen dann angeführt werden sollen. Aber 

auch nur auf dieses Maass beschränken wir uns in der Beschreibung der Fabri- 

caiion.

Die eigenen Beobachtungen, welche ich während der kurzen Zeit meines 

Aufenthaltes in Oberösterreich zu machen Gelegenheit hatte, sind hier ergänzt 

durch Benützung von zwei trefflichen Abhandlungen über diesen Gegenstand, 

deren eine der Bergingenieur M. 0. Ke l l er  in den Annales des mines Jahr

gang 1862, 4. Lieferung, S. 1 — 95 veröffentlichte. Die zweite ist die schon 

länger bekannte Abhandlung, welche der preussische Oberbergrath August 

Huyssen im 2. Bande der Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen 

im preussischen Staate mittheilte. In neuester Zeit ist ferner unter dem Titel „zur 

Salinenfrage“ eine Abhandlung erschienen, die von Seite der k. k. Salinendirection 

in Ginunden an die österreichische berg- und hüttenmännische Zeitung zur Ver

öffentlichung eingesendet wurde. (Jahrgang 1863, Nummer 49.) Dem Charakter 

der „Quelle“ nach, aus welcher diese Mittheilung stammt, wäre zu erwarten 

gewesen, dass sie am meisten hier benützt werden könnte, leider ist aber das 

ihrem „Inhalle“ nach, der im Wesentlichen nur negativer Natur ist, nicht mög

lich. Genau mit demselben Aufwand von Zeit und Raum, die gewidmet wur

den, um eine Controverse zu führen gegen einige Aufsätze in demselben Blatte 

über den Salinenbetrieb, hätte eine directe Schilderung desselben geliefert 

wei den können. Mit solchen positiven Daten aus authentischer Quelle, namentlich 

belegt mit den eben hier für Uneingeweihte so schwierig zugänglichen Zahlen, 

die endlich allein nur Zeugniss geben von dem Standpunkte der technischen 

Perfection dieser Fabrication, wäre die in manchen Punkten noch sehr mangelhafte 

Literatur über das Salzwesen unvergleichlich mehr bereichert worden.

Die von der Natur gegebenen Bedingungen, von welchen die Sudsalz-Fa- 

brication im österreichischen und steiermärkischen Salzkammergute abhängig 

ist, sind im Ganzen sehr günstig und tragen wesentlich dazu bei, die letztere zu 

einer der einfachsten unter allen hüttenmännischen Manipulationen zu gestalten. 

Noch klarer wird sich dies ergeben bei Darlegung der analytischen Resultate. 

Hieher sind zu rechnen der Reichthum und die Reinheit des salzführenden
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Gebirges, was gestattet durch einfache Auslaugung „gesättigte“ Soolen zu 

erzeugen, die nur wenig von fremden Salzen verunreinigt sind. Jede andere 

Manipulation, um die Soolen sied würdig zu machen, entfällt gänzlich; als solche 

werden sie unmittelbar zu den Salinen geleitet; ferner die bei den Salzberg

hauen allenthalben reichlich disponible Menge eines sehr reinen Wassers, das 

überall hin, wo es gebraucht wird, durch natürliches Gefälle zugeleitet werden 

kann; endlich die ausgedehnten Wälder in der unmittelbaren Umgebung, deren 

Ertrag an Brennholz auf einer natürlichen Wasserstrasse fast bis zu den Her

den der Salinen gelangt. Zu dem ist angeblich der Preis des von dort bezogenen 

Brennmaterials noch immer so niedrig, dass nicht einmal die sehr billige Braun

kohle von Traunthal in Ebensee damit soll concurriren können, wohin sie doch 

von den Gruben aus mittelst einer Schienenbahn und mittelst Schiffsfracht über 

den Traunsee transportirt werden könnte. Ausser der kolossalen Menge von 

Holz, welche der Verdampfungsprocess des Soolen wassers verschlingt, liefern 

aber auch die Wälder der nächsten Umgebung den beträchtlichen Bedarf an 

Bauholz, so wie jenen für die Regulirung der Traun, auf welcher das Brenn

holz zugeschwemmt und das producirtc Salz verfrachtet wird, und endlich das 

Materiale für die sich mehrere Meilen weit erstreckenden Röhrenleitungen, in 

denen die erzeugte Soole zu den Sudhäusern abläuft.

Die Saline in Aussee bezieht die Soolen aus den eine Stunde nordwest

lich vom Orte gelegenen Bauen. Bezüglich des Weitertransportes der produ- 

cirten Waare ist diese Saline von den hier in Rede stehenden, am ungünstigsten 

gelegen. Weder eine Wasser- noch eine Schienenstrasse steht zur Verfügung, 

sondern das Salz muss über zwei steile Bergrücken hinweg auf der Achse, aus 

dem isolirten Thale weiter transportirt werden. Die Vorspannsauslagen für die 

Verfrachtung über diese beiden Höhen (den Gasteig- und Radlingberg) sollen 

jährlich 30.000— 40.000 fl. betragen i). Ein schon seit längerer Zeit vorlie

gendes Project zielt dahin, eine neue Verkehrsstrasse vom neuen Sudbaus weg 

dem Bach entlang zu führen bis zur äusseren Kainisch hinter dem Radling, 

wodurch die beiden genannten Bergrücken vermieden werden könnten.

Die Saline in Hal l s t at t  bezieht die Soole aus den Bauen, welche in einem 

Hochthale unmittelbar hinter dem Orte betrieben werden. Die Saline in I schl  

bezieht die Soolen, welche zur Verarbeitung kommen, aus einem eigenen Berg

bau, der 2000— 3000 Klafter von jenem in Aussee und eine Stunde südwestlich 

von Ischl am oberen Ende einer Thaleinsenkung liegt, die über Bernegg an

steigt. Endlich die grösste der vier Salinen in Ebensee  verarbeitet aus Hall- 

stalt und Ischl zugeleitete Soolen. Diese drei Werke stehen mittelst Wasserfracht 

mit der Westbahn in unmittelbarer Verbindung.

Einen imposanten Anblick gewähren die Sudhäuser dieser vier Salinen. 

Die Gebäude zeichnen sich durch Solidität, Zierlichkeit und Geräumigkeit aus. 

In Ebensee sind zwei palastartige Sudgebäude, in welchen sechs Pfannen im 

Betriebe stehen. Den bescheidensten Eindruck macht jenes in Hallstatt, welches 

nur eine Pfanne, aber von beträchtlicher Dimension besitzt. In Ischl bestehen 

ebenfalls zwei schöne Sudgebäude mit drei Pfannen. Dem Umstande, dass diese 

Manipulationswerkstätte in Mitte eines der elegantesten Badeorte liegt, und daher 

oft von Fremden besichtigt wird, ist sichtl ich Rechnung getragen. Was Nettig

keit, Reinlichkeit und Präcision in der ganzen Fabrication anbelangt, so kann 

diese Saline als eine Musteranstalt bezeichnet werden. In Aussee stehen fünf 

.Pfannen im Betriebe. Ein neues grossartiges Sudgebäude wurde eben aufgebaut.

*) Berg- und hüttenmSnnische Zeitung 1863, S. 204.
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Die aus den Bergbauen zugcleiteten Soolen werden je in einer Reihe grösser 

Reservoirs, den „Soolenstuben“ aufbewahrt. Es sind dies aus starken hölzernen 

Bohlen gezimmerte Kasten die einen Fassungsraum vou 3300— 5000 Kubikfuss 

haben.

Die Messung der Soolen ihrer Quantität nach („Cimentirung“) geschieht 

theils durch Auslaufenlassen derselben aus Röhren von bekanntem Querschnitt, 

theils durch selbstregistrirende Messapparate. Die Gehaltsbestimmung der Soo

len wird mittelst des Aräometers oder durch directe Wägung des fixen Rück

standes nacl* Verdampfung des Wassers bewerkstelligt, und der Gehalt nach der 

Anzahl Pfunde fester Bestandteile, die in einem Kubikfuss Soole enthalten sind 

(nach Pfündigkeit) angegeben. Dass diese Bestimmungen nicht mit grösser 

Schärfe ausgeführt werden, wie Oberbergrath Huyssen rügt *), scheint nicht 

von so wesentlicher Bedeutung. Eine Unterschätzung des Gehaltes der Soolen 

ist natürlich ohne nachtheilige Folgen für die Oekonoinie der Fabrication, wäh

rend eine Ueberschätzung desselben verursachen könnte, dass eine noch nicht 

ganz gesättigte Soole zum Versierten käme. Allein dann müsste der Fehler wirk

lich schon ein grober sein, um den höheren Brennstoffaufwand für die zu ver

dampfende relativ grössere Menge Wasser als sie in gesättigten Soolen enthalten 

ist, fühlbar zu machen. Es wäre dies der einzig denkbare Nachtheil einer zu ge

ringen Gehaltsbestimtnung, da ja diese Staatswerke die Soolen nicht käuflich an 

sich bringen, sondern in eigener Regie erzeugen. Da der Fassungsraum der „Soo- 

lenstuben“ bekannt ist, so kann die jeweilig darin vorhandene Menge stets controlirt 

werden. Es geschieht dies durch Einsenken eines langen gradirten Stabes,, oder 

mittelst einer von Aussen angebrachten Glasröhre, die mit dem Innern commu- 

nicirt und daher durch ihren Flüssigkeitsstand das Niveau im Innern ersichtlich 

macht.
Aus diesen Reservoirs wird nun die Soole in die Pfannen geleitet und der 

Zufluss in der Art regulirt, dass das Flüssigkeitsniveau in dem letzteren wäh

rend der ganzen Dauer der Sudcampagne constant bleibt. Die Sudpfannen sind 

sehr flache viereckige Kasten aus genieteten Eisenblechen, die ungefähr 60 Fuss 

lang, 30 Fuss breit und \ l/z Fuss tief sind. Dieses Ausrfiass ist natürlich nicht bei 

allen Pfannen dasselbe, sondern beträgt theils etwas mehr oder weniger. Der 

Fassungsraum sämmtlicher Sudpfannen beträgt bei regelmässiger Füllung, das 

ist bis durchschnittlich 12 Zoll Höhe, 28.500 Kubikfuss.

In früherer Zeit waren die Pfannen aus einfachen und ober dem Feuer aus 

doppelten Eisenblechen, welche an den Ecken und Stössen drei- und vierfach 

übereinander lagen, schindelartig zusammengesetzt und mussten mit Kalkbrei 

verschmiert werden, um bei den Fugen wasserdicht zu sein. Seit etwa zehn Jahren 

aber bedient man sich der nach Art der Dampfkessel vernieteten, aus einfachen 

Blechen bestehenden Pfannen. Der dünne Boden dieser, der ohne Kitt schon 

wasserhaltig ist, dient natürlich nun als besserer Wärmeleiter, und es soll sich 

durch diese Construction der Pfannen die Gewinnung an auskrystallisirtem Salz 

bei gleichem BrennstofTaufwand um Vio gesteigert haben. Um indessen beur- 

theilen zu können, was dieses y i0 Mehrertrag bedeuten will, welches durch die 

einplattigen Pfannenohne Kalkverdichtung erzielt wird, so muss man erwägen, 

dass die jährliche Sal/.production 1 Million Centner überschreitet. Bei gleichem 

Breiinmaterialverbrauch werden also jetzt über 100.000 Centner Salz mehr 

gewonnen, welcher wahrhafte Gewinnst der Thätigkeit des früheren Salinen- 

directors v. P l en t zner  verdankt wird, der die nach ihm benannten neuartigen

*) In der oben citirten Abhandlung.



Pfannen einführte. Die Sudpfannen ruhen auf der Umfassungmauer des Herdes, 

werden aber auch ausserdem durch Säulen unterstützt:, die aus feuerfesten Zie

geln aufgemauert sind. Das Feuer bespült den Boden nicht direct, sondern er 

wird mehr von den heissen Gasen erhitzt, da die Pfannen so hoch angebracht 

sind, um nicht in unmittelbare Berührung mit den Flammen zu kommen, wodurch 

dem allzu rapiden Eisenverbrande vorgebeugt wird.

Die Feuerungseinrichtung ist bei allen vier Salinen die gleiche, nämlich 
Pultfeuerung i), deren Einführung ebenfalls eine dankenswerte Hinterlassenschaft 

aus der Zeit des Regimes P l en t zner  ist. Diese Heizmethode ist schon so lange 

bekannt und vielfach beschrieben worden, dass sie füglich hier nicht weiter 

auseinander gesetzt zu werden braucht. Die vollständige Rauchverzehrung, welche 

damit verbunden ist, gewährt hier einen weiteren ökonomischen Vortheil, das ist, 

dass die Hitze der abziehenden Verbrennungsgase, zum Trocknen des erzeugten 

Salzes verwendet werden kann, ohne eine Verunreinigung desselben zu bewirken.

Der Aschenfang bleibt während der ganzen Dauer einer Sud-Campagne 

geschlossen, und die resultirende Asche wird erst nach Beendigung dieser her

ausgezogen.

Das verwendete Brennmaterial ist gegenwärtig wieder ausschliesslich Holz, 

nachdem bereits im Jahre 1851 und auch später in Ebensee Versuche in grös-
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*) In der früher berührten Defensiv-Abhandlung des Salinendirectors in GmnndeD (Berg- 
und hüttenmännische Zuitung i863, S. 320) wird ein Beweis dafür, dass die Pultfeuerung 
eine zweckmässige Heizvorrichtung sei, in dem Kaligelialt der Asche gesucht. Es heisst 
dort wörtlich: „Zur Bestätigung dessen möire die Thatsache dienen, dass die von dieser 
Feuerung abfallende Asche früher van den Seifensiedern in der Umgebung sehr gesucht 
und gut bezahlt, jetzt wegen ihrem unbedeutenden Kaligchalte höchstens noch zur Dün
gung verwendbar ist.“ Dieser Calorimeter ist jedenfalls für die Pyrotechnik ebenso neu 
als unbrauchbar, Und die Wahl dieses Beweismittels gründet sich auf Anschauungen, die 
eine Berichtigung erheischen. Die pflanzensauren Alkalien des Holzes verwandeln sich 
beim Verbrennen des letzteren in Kohlensäure, und wenn die Temperatur sehr hoch dabei 
war, zum Theil in kieselsaure Salze, indem die Kieselerde der Asche wieder die gebil
dete Kohlensäure austreibt. Die kohlensauren Alkalien verflüchtigen sich aber erst in 
der Weissglut, und dass diese Temperatur in den Feuerungsräumen der Salinen nicht 
hervorgebracht wird, bedarf kaum der Bestätigung. Aber auch kieselsaures Kali ver

dampft nicht allzuleicht. Diebei der Pultfeuerung resultirende relativ höhere Temperatur 
vermag zu bewirken, dass eine mehr calcinirte Asche entsteht, aber dem quantitativen 
Kaligehalte wird sie nicht viel anzuhaben vermögen. Das Missgeschick der an den Salinen 
abfallenden Holzaschen von den Seifensiedern weniger begehrt zu werden, wird auch 
anderweitig gefühlt, aber die Ursache liegt nicht in einer kaliverzehrenden Wirkung der 
Feuerungseinrichtungen, sondern darin, dass seit der Fabrication der Natronseifen aus 
Natronlaugen die Nachfrage uni Pottasche sich gemindert hat. Aber auch vorausgesetzt, 
die Asche sei „höchstens“ nur als Düngmittel zu verwenden, so ist auch das, insbeson
dere bei einer Mischung mit anderen Abfällen von den Salinen, eine sehr erspriessliche 
Verwendung. Die vier Salinen verschlingen alljährlich 40.000 36zöllige Klafter des aller- 
vortrefflichsten Stammholzes, die in runder Summe, da auch hartes Holz verwendet wird, 
ungefähr im Gewichte auf 900.000 Centner veranschlagt werden können. Bei einem 
durchschnittlichen Aschengehalte von O* 5 Procent resultiren daher jährlich 4500 Centner 
Asche. Herr Hofrath Wilhelm Pabst gibt über den Düngwerth der Holzasche folgendes 
an: „Die Asche der gewöhnlich zum Brennen benützten Holzarten enthält Kali, Kalk, 
Gyps, Talk, Natron, Eisen- und Manganoxyd, nebst anderen Erdarten, und da ein grösser 
Theil dieser Stoffe schnell löslich in Wasser und ungemein wirksam auf die Vegetation 
der Gewächse, namentlich der Leguminosen ist, so erklärt sich der grosse Effect der 
durch scheinbar kleine Quantitäten von Asche hervorgebracht wird. Manstreut 3— 10 Metzen 
per Joch. Die Wirkung davon grenzt zuweilen an's Wunderbare, indem die schönsten 
Klee-, Lotus- und Wickenarten u. s. w. im üppigen Wuchs ersch einen.wo vorher nichts 
davon zu sehen war.“ Und seihst der ausgelaugten Asche schreibt P abs t noch einen 
hohen Düngwerth bei, die also nur mehr Spuren von Alkali enthält, nur muss sie dann 
in etwas grösserer Menge angewendet werden. (Sein Lehrbuch der Landwirtschaft, 
Wien 18(50, 5. Auflage, S. 223.)

K, k, geologische RcicbaansUlt. 14. Band. 1864. 11. Heft. 34
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serem Massstabe unternommen wurden, statt dessen Braunkohle zu verwenden. 

Es mag Wunder nehmen dass mehr wie ein volles Decennium verstrichen ist ohne 

diese nationalökonomische Fundamentalfrage auch nur um etwas ihrer Lösung 

näher zu bringen, dass vielmehr der lange Zeitraum, innerhalb welchem der 

Kohlenconsum in allen Zweigen der Industrie wesentliche Fortschritte gemacht 

hat, hier nur dahin führte, die fossile Kohle aus den Herden der Salinen gänzlich 

zu verbannen. Die Frage ist wohl vielfach seither ventilirt worden, aber von zwei 

Standpunkten aus, die sehr schroff einander gegenüber zu stehen schienen, 

nämlich vom fiscalischen Standpunkte aus und von jenem der Nationalöko

nomie. W ir halten eine Fusion dieser beiden berechtigten Factoren nicht für so 
ganz unerreichbar.

Im Jahre 1851 wurden zu Ebensee gegen 200.000 Centner Traunthaler 

Braunkohlen verwendet und dieser Versuch im Grossen lehrte, dass die damit 

produeirte Salzmenge nach den damaligen Preisen der Kohle und des Holzes, 

mit letzterem um 20 Procent billiger erzeugt werden könne 4), und es ist begreif

lich, dass ein solches Opfer auf die Dauer nicht gebracht werden könnte. Ein 

Centner Braunkohle kam nämlich der Saline Ebensee, bis an den Verbrauchsort 

gestellt, auf 19 kr. C. M. zu stehen, und 23 Centner derselben wurden als Aequi- 

valent einer Klafter (zu 108 Kubikfuss) Holz verbraucht, deren Preis damals 6 fl- 

5 kr. C. M. betrug. Seit dieser Zeit ist eine Schienenbahn entstanden, welche 

eine ununterbrochene Verbindung von den Traunthalergruben bis an das Gestade des 

Traunsees 5 */2 Meilen vermittelt. Der Betrieb der rührigen Traunthaler Gewerk

schaft ist ferner während dieses Termins in ein Stadium gelangt, der gestattet, 

zu billigeren Preisen und in grossemMaassstabe Kohlen zu fördern. Endlich haben 

sich die Erfahrungen in der Anwendung fossiler Kohlen wesentlich erweitert. 

Heute ist es geradezu undenkbar, dass bei der Manipulation des einfachen Was

serverdampfens in eisernen Pfannen, und zudem bei einem grossen continuirlichen 

Betriebe, 23 Centner von einer Braunkohle in der Qualität jener von der Traun

thaler Ablagerung verbraucht werden könnten, um eine 36 zöllige Käfter weichen 

Holzes, zu ersetzen, und zwar eines geschwemmten Holzes, dessen Brennwerth 

erfahrungsmässig niedrieger als der von ungescliwemmten ist. Es wäre darnach 

1 Centner Holz etwas mehr als 1 Centner Kohle äquivalent. Da aus dem natür

lichen Verkohlungsprocess, welcher die Pflanzen und Bäume in fossile Kohle 

verwandelte, gleich wie aus dem künstlichen, ausnahmslos Producte hervorgehen, 

deren Brennwerth höher ist, wie der der ursprünglichen vegetabilischen Sub

stanz, so könnte nur ein ausserordentlich hoher Wasser- oder Aschengehalt den 

Brennwerth dieser Kohlen so deprimiren, um ihn gegenüber einer gleichen 

Gewichtsmenge unveränderten Holzes niedrigerer erscheinen zu lassen. Das 

ist aber keineswegs der Fall. Wenn daher bei der praktischen Verwendung der 

Traunthaler Kohlen ihre Wärmeleistung unter jener einer gleichen Gewichtsmenge 

Holz zurückbleibt, so müsste der Grund hiefiir in einer nicht erspriesslicheu 

Feucrungseinrichtung oder in jenem Verhältnisse gesucht werden, welches eben 

gegenwärtig der Gegenstand reiflicher Erhebungen in industriellen Kreisen ist, 

nämlich in der beträchtlichen Differenz des Effectes, welchen gute oder 

schlechte Heizer, unter sonst ganz gleichen Umständen mit ein und demselben 

Brennmaterial zu erzielen vermögen2). Zur genauerenBeurtheilung des Brenn-

!) In der Abhandlung vom Ober-Bergrath Huyssen, S. 63, wo es heisst: „Es ist dies 
ein Opfer, welches bei dem für Oesterrcich in Aussicht stehenden Holzmangel aus national- 
ökonomischen Gründen gebracht wird.

2)  Bei mehreren Bahnverwaltungen besteht die Einrichtung, Prämien für die Heizer der 
Locomotiven auszusetzen, und es ist interessant, wie sehr dadurch der Heizwerth so 
manchcr Kohlen sich seither gesteigert hat.



werthes der gedachten Braunkohlen gegenüber von Holz mögen die folgenden 

Daten dienen:
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I. Zusam m ensetzung  des l u f t 
trockenen  T annenho lzes in 

100 T he ilen  »):

Wasser .  .  . .  . 2 0 Wasser. . . . 15

Asche . . . . , 1

Kohlenstoff. . .  . 39-18 | 78-9 Pct. ver- Kohlenstoff . . .  . 46-7

Wasserstoff .  .  B-05 > brennlicher Wasserstoff . . . . 3-5

Sauerstoff . . . .  34-76 | Theil. Sauerstoff. .  . 25-5

II. D u rc h s c h n it t l ic h e  Zusam m en 
se tzung  der K oh len  von T raun- 

tli al in 1 00 T he ilen :

75-9 Pct. ver- 
brennlicher 

Theil.

Hieraus berechnet sich, nach der Erfahrung, dass ein Gewichtstheil Kohlen

stoff 8000, und ein Gewichtstheil Wasserstoff 36.000 Wärmeeinheiten gibt, 

für beide obigen Heizmaterialien der folgende absolute Wärmeeffect :

I.

3389 Calorien.

II.

3840 Calorien.

und nach Abzug des Wärmequantums, welches zur Verdampfung der in beiden 

Brennmaterialien enthaltenen, und beim Verbrennen gebildeten Wassermengc 

erforderlich, und unter allen Umständen als verloren zu betrachten ist, für:

T annenho lz  

3005 Calorien.

T ra u n th a le r  K oh le  

3555 Calorien.

Es geht daraus hervor, dass die Kohle bei einem Wassergehalte von 15 Pro

cent, welchen sie auch nach dem Abliegcn beibehält, in ihrem Heizwerthe ein 

gleiches Gewicht von weichem Holz noch übertrifft.

Nimmt man nun selbst an, es trete wirklich bei den Salinen immer luft- 

trokenesHolz inVerwendung, die Braunkohle müssehinge gen mit einem Wasser

gehalte von 28 Percent, den sie frisch aus der Grube gefördert, allerdings aus

weist, angewendet werden, so möchte die früher angegebene Anzahl von Calorien 

sich auf 3007 herab mindern, das heisst diese Kohle wäre dann in ihrem Heiz- 

cffecte vollkommen gleichwertbig mit einer gleichen Gewichtsmenge Iufttrokenen 

Holzes; 1 Centner Kohle wäre äquivalent 1 Centne^ Holz. Die dokimastische 

Untersuchung nach der Berthiersehen Methode hatte im Durchschnitt einer 

grossen Anzahl von Proben, welche neuerlichst angestellt wurden, für die in Rede 

stehenden Kohlen ergeben, dass 20 Centner derselben äquivalent einer 36 zöl

ligen Klafter weichen Holzes seien; sie führte daher nahe zu demselben Resultate, 

wie die obige theoretisch genaue Rechnung, denn eine 36 zöllige Klafter weichen 

Holzes dürfte ungefähr 20— 21 Centner*) wiegen.

!) Nach den Analysen von S c h ö d le r  und Petersen .
a) Diese Uebereinstimmung darf nicht so sehr Wunder nehmen, wenn man an den geringen 

Einfluss denkt, welchen die Unrichtigkeit des W e lte r ’schen Gesetzes »uf Proben von 
Braunkohlen nach B e r th ic r ’s Methode ausübt, ein Umstand, der aber so vielseitig ver
kanntwird, dass es wohl am Platze ist, ihn näher auseinander zu setzen. Die jüngeren 
Braunkohlen enthalten nSinlich su wenig „nutzbaren“ Wasserstoff, dass der Fehler in der 
Berechnung, welcher dadurch entsteht, dass dieses Wasserstoffquantum statt 4'/a Theilen 
nur 3 Theilen Kohlenstoff äquivalent erscheint, sehr klein und namentlich für die Praxis 
geradezu verschwindend wird. Die Menge des nutzbaren Wasserstoffes in der Traunthaler 
Kohle beträgt nach der obigen Analyse 0*3 Pct. Nach der B e rth ie r ’schen Probe kommt 
dieses Quantum Wasserstoff als 0'9 Pct. Kohlenstoff in Berechnung, während es theoretisch 
genau als 1*35 Pct. Kohlenstoff in Berechnung kommen sollte.

3 4*
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Dass auch diese Wärmemenge von beiden Brennmaterialien in der Praxis 

nicht gewonnen wird, ist selbstverständlich, weder 1 Centner Holz, noch i  Centner 

der Kohle würde genügen, um 30 Centner Wasser von 0° auf 100° C. zu 

erhitzen, weil da noch gar mancherlei Wärmeverluste stattfinden. Dies ändert 

aber nichts an der Gleichwertigkeit beider Brennmaterialien, denn die in der 

Praxis stattfindenden Wärmeverluste müssen bei gleicher Anwendung beider 

eben auch dieselben sein.

Wenn nach Allem hier angeführten sich dennoch der Standpunkt der Frage, 

ob es ökonomisch möglich sei, in Ebensee das Holz durch Traunthaler Kohle zu 

ersetzen, bisher nicht geändert hat, wenn eine solche Substitution heute noch so 

wenig möglich ist wie vor 10 Jahren, so muss schliesslich die Ursache davon in 

einem successiven Herabgehen der Holzpreise im Salzkarnmergute liegen, weil 

wir endlich das Scheitern der Substitution von Holz durch Kohle, nicht alleinig 

in einer unvollständigen Ausnützung des Heitzeffectes der letzteren begründet 

denken wollen. Und eine Bestätigung dessen ergibt sich aus einer Mittheilung 

von competenter Seite. In der mehrfach erwähnten Abhandlung der Salinen- 

direction in Gmunden wurde über diesen Punkt folgendes angegeben: „Selbst 

wenn das von der geologischen Reichsanstalt ermittelte Aequivalent der Traun- 

thaler Kohlen für eine 36 zöllige Klafter in Berechnung genommen werden sollte, 

so würde sieh noch immer beim Vergleich der beiderseitigen Preise eine Einbusse 

von 1 fl. 68 kr. (24 Pct.) für jede Sudholzklafter beim Betrieb der Kohlen

feuerung heraussteilen.“ Es wird ferner erwälmt, dass die Direktion die volks

wirtschaftliche Seite der Frage nur mit Scheu berühre u. s. w. Die zehnjährige 

Periode, während welcher über diesen Gegenstand verhandelt wird *), hat also 

nichts an dem früheren Verhältnisse geändert. Vom rein fiscalischen Standpunkte 

aus, wird vielmehr die Verwendung von fossiler Kohle als mehr denn je in die 

Fernegerückt, geschildert. Andererseits haben aber die400.000 Klafter Stammholz, 

um welche zum Theil die Wälder in dieser Zeit mehr gelichtet wurden, wohl 

auch nichl dazu beigetragen., jene zu beschwichtigen, welche im nicht minder 

berechtigten Interesse der Volkswirtschaft für eine Schonung der ersteren ihre 

Stimme erhoben.

W ir wollen die Fragen unerörtert lassen, ob die pecuniären Opfer, welche 

momentan dafür gehracht werden mussten, nicht vielleicht schon binnen Kurzem 

reiche Zinsen tragen möchten, ob der Zustand nicht ein unnatürlicher und von 

eigentümlichen Conjuiicturen bedingter ist, der bewirkte, dass angeblich im 

Salzkammergute der Holzwcrth seit zehn Jahren eher ab- als zunahm, während 

die vorhandene Gesammtmenge sich notorisch minderte. Wir wollen absehen 

davon, dass der rein fiscalische Standpunkt durchaus nicht in allen Verhältnis

sen der Regie bei den Salinen so absolut maassgebend ist, wie es bezüglich des 

Brennmaterials als geboten dargestellt wird, denn wie würden sonst die prachtvollen 

Fabriksanlagen und die vielfach gegliederte Cential-Verwaltung sich erklären 

lassen. Alle diese Beziehungen, die weniger hieher gehören, mögen übergangen 

und die Frage des Brennstoffes von einem anderen Gesichtspunkte aus erfasst 

werden.

Unter allen auf Anwendung, von Wärme basirten hüttenmännischen Pro

cessen ist die Sudsalzerzeugung, das ist die Verdampfung von Wasser in unge

schlossenen Räumen, diejenige, für welche jedes Heizmatcriale ausreicht, es

*_) Es darf hier inahesonders auf einige Abhandlungen vom F'rciherrn v. H ingenau  hin
gewiesen werden, die über diesen Gegenstand in der von ihm redigirlcn Berg- und hütten
männischen Zeitung veröffentlicht wurden. Jahrgang 1863, S. 105; 121; 137; 365 u. 401.
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genügt dafür, wenn Platz vorhanden ist, schon die Son nenwärme. Andererseits 

ist die geringste Ausnützung des Holzes die, wenn es als Brennstoff verwendet 

wird. Es ist ein unabweisbares Gebot, dass sich im Allgemeinen die Brennstoff 

consumirende Industrie möglichst die fossile Kohle zu Nutzen mache, es ist 

dies eine Bedingung für den industriellen Fortschritt, die längst anerkannt und 

jeder Discussion entrückt ist. Derlei Fundamentalgrundsätze können auf die 

Dauer so wenig von der Staatsindustrie, wie von der privaten ohne Nachtheil 

umgangen werden, wenn auch die ertere damit eine Monopolswaare producirt. 

Oie rein technische Seite der Salzerzeugung berührt dieser letztere Umstand 

nicht. Betrachtet man nun die natürlich gegebenen Verhältnisse, so zeigt sich 

eine sehr prägnante Ausnahme von der sonst im Ganzen nicht glücklichen 

Situirung unserer Kohlenlager. Denn mir Si/ 2 Meilen entfernt von dem Punkte, 

wohin die Soolän aus den Ischler und Hallstätter Salzbergbauen durch natür

liches Gefalle ablaufen, befindet sich ein solches Kohlenbecken in dem etwa 

6000 Millionen Kubikfuss aufgespeichert liegen. Es ist kaum zu verkennen, 

dass dieses reiche Magazin die einzige rationelle Bezugsquelle des Brennstoffes 

für die am meisten davon consumirende Saline iri Ebensee sein kann. Sind nun 

aber die künstlichen Verhältnisse dagegen noch immer in der Art wenig 

günstig entwickelt, dass die Traunthaler Kohle diesen kurzen Transport nicht 

verträgt, um gegenüber von Holz concurrenzfähig zu erscheinen, dann liegt es 

nahe zu denken, dass umgekehrt die Salzfabrication in den Kayon der Kohlen

gruben verlegt werden könnte. Durch die Leitung der Soole bis Ottnang wäre 

die Bedingung gegeben, um sie unter allen Umständen am billigsten zu ver

dampfen, und hierin läge die Fusion der fisculischen mit den volkswirtschaft

lichen Interessen. Sollte es bei uns nicht dahin kommen wie in Preussen, wo 

die Sudsalzdurstellung successive aufgelassen wird, so zweifeln wir kaum, dass 

die hier entwickelten Ansichten über nie Brennstofffrage, die übrigens schon 

vielfach geäussert wurden, sich dennoch Bahn brechen werden, da zu 

gezwungen und unnatürlich der Zustand ist, der ihnen scheinbar die Stich

hältigkeit benimmt. Sehr lehrreich ist in dieser Beziehung die Geschichte der 

Saline von Hall, wo eine ähnliche Metamorphose bereits wirklich zu Stande kam.

Nach dieser längeren Auseinandersetzung des Heizwesens an den Salinen keh

ren wir zum Siedeprocesse zurück. Die Dauer einer Sudcampagne beträgt 12 bis 

14 Tage; in dieser Zeit wird alle zwei Stunden Salz aijsgeschöpl't, und während 

der letzteren Manipulation frische Soole nachgelassen; der Process ist also ein 

continuirlicher und wird nicht im Sinne einer fractionirten Krystullisation aus 

einem begrenzten Flüssigkeitsquantum ausgeführt. Die merkwürdige Keinheit 

der Soolen bedingt, dass trotz des je nach zwei Stunden (also so viel wie con- 

tinuirlich) erfolgenden Zulaufes von frischer Soole, dennoch ein verhältniss- 

mässig reines Salz erhalten wird, was wenn die Soolen nicht schon ursprüng

lich so wenig Nebensalze enthielten, unmöglich wäre. Im Anfänge und zu Ende 

der Sudcampagne scheidet sich ein grubkrystallinisches Salz (Vor- und Nach- 

gaugsalz) aus, welches sich nicht zu festen Stücken vereinigen lässt und daher 

als Fabriks- oder Viehsalz verwendet wird. Da bei uns nicht so wie in anderen 

Ländern pulverförmiges (Blanksalz), sondern zu festen Stöcken vereinigtes Salz 

erzeugt wird, so ist ein gewisser Gehalt an Nebensalzen, die das Bindemittel 

beim Dörren des Salzes bilden, eine Bedingung. Chemisch reines Chlornatrium 

würde hier als unbrauchbar („nicht gutartig“) angesehen werden, weil dieses 

nicht feste Stücke bildet, sondern nach dem Trocknen locker bleibt. In der 

That sind die Vor- und Nachgangsalze fast chemisch reiner als das in der Zeit 

zwischen ihrer Ausscheidung herauskrystallisirende feinkörnige Salz, und hier
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durch erklärkt »ich die Anomalie, warum dieses an Chlornatrium jedenfalls nicht 

minder reiche Product nur als Vieh- und Fabrikssalz verwendet wird. Die von 

dem ausgeschöpften Salze abtropfende Lauge, so wie die zu Ende der Sud

campagne resultirende Mutterlauge werden in die Pfanne geschöpft und bei der 

nächsten Campagne mit frischer Soole weiter versotten. Erst nach langer Zeit, 

wenn die Mutterlauge schon sehr unrein geworden ist, wird sie unbenutzt weg

geschüttet. Ausser dem Vor- und Nachgangsalz wird nichts ausgeschieden, son

dern alles anskrystallisirende Salz, welches sich zu haltbaren Stöcken (Füderl) 

formiren lässt, als Waare von einer Qualität in den Handel gebracht. Die Salz

stöcke, welche nach dem Dörren sich als locker erweisen, werden zerschlagen 

und anderweitig verwerthet. Da das fertige Stöckelsalz nämlich ohne jede 

Emballage weiter verfrachtet wird, so verlangt es einen ziemlich hohen Grad 

von Consislenz, um durch das Rütteln während des Transportes nicht zerbröckelt 

zu werden.
Auf einigen französischen und preussisclien Salinen ist man wegen der 

grossen Unreinheit der zur Verarbeitung kommenden Soolen gezwungen, die in 

verschiedenen Zeiten des Siedeprocesses lierauskrystallisirenden Producte zu 

sortiren, da sie einen sehr verschiedenen Werth vermöge der quantitativ und 

qualitativ stark differirenden Beimengung von Nebensalzen haben. In unserem 

Salzkammergute ist hingegen der Betrieb, durch die günstigen natürlichen Ver

hältnisse (der hoben Reinheit der Soolen) dieser complicirten Manipulation gänz

lich enthoben.

Die Differenz in der Zusammensetzung des fixen Rückstandes der Soolen 

und dem fertigen Salze beruht fast lediglich auf der Ausscheidung jenes Quan

tums schwer löslicher Salze, welche sich als Pfannstein in festen Krusten 

ablagern, da auch durch die aus dem continuirlichen Betriebe endlich ent

fernten Mutterlaugen, eine im Verhältniss zur Soolenmenge aus der sie resul- 

tiren, nur geringe Menge von Nebensalzen entfernt wird.

Eine für die Fabrication nicht unwichtige Erscheinung ist die erwähnte 

Bildung der grobkrystallinisehen Vor- und Nachgangsalze. Die Entstehung 

derselben wird im Hinblicke auf die Form, in welche das Salz nach dem einmal 

seit langer Zeit bestehenden Gebrauche übergeführt werden muss, natürlich 

nicht gerne gesehen, da damit ein Ausfall im Quantum des produeirbaren Stöckel

salzes entsteht. Es lasten aber mit Ausnahme der Formirung zu compacten 

Stücken derselbe Arbeitsaufwand und dieselben Gestellungskosten darauf. Die 

Ursache der Bildung dieser grobkörnigen Krystallisationsproducte ist nicht 

schwierig zu deuten; sie besteht offenbar in der minder turbulenten Krystal- 

lisation, welche zu Anfang und am Ende jeder Sudcampagne slattfindcn muss, 

sie liegt aber keineswegs in einer verschiedenen Mischung bezüglich der Quan

tität oder Qualität mit den adhärirenden Nebensalzen. Im Anfang der Sud

campagne ist es das Zeitintervall vom Anwärmen der Soole bis zur Erreichung 

der vollen Temperatur, welche während des Verdampfungsprocesses dann 

ununterbrochen erhalten wird, und zu Ende der Campagne ist es der Ueber- 

gang bis zur vollständigen Abkühlung der Lauge, binnen welchem die Bildung 

grösserer Krystalle nothwendig bedingt ist. Das Clilornatrium theilt nämlich 

mit allen krystallisirharen Substanzen die Eigenschaft bei minder rapider Ver

dampfung des Lösungsmittels sich in grösseren Individuen auszuscheiden. 

Während der Dauer des Sudprocesses in höherer Temperatur findet hingegen 

fortwährend eine rasche Verdampfung Statt und iu dieser Zeit bildet sich vor
zugsweise feinkörniges Salz.



Erfahrungsmässig lässt sich das grobkörnige Vor- und Nachgangsalz nicht 

zu compacten haltbaren Stöcken beim Dörren zusammenbacken. Es beruht dies 

darauf, dass aus einer grobkrystallinischen Masse die anhängende Mutterlauge 

leichter abfliesst, als von einem feinkörnigen Krystallbrei. Aber eben eine 

gewisse Quantität dieser anhängenden Mutterlauge ist es, welche gestattet beim 

Dörren zusamniengeschweisste Salzkuchen zu erhalten. Die grobkörnigen, wie 

die feinkrystallinischen Producte sind an sich von gleicher Zusammensetzung, 

wenn man beide möglichst von der anhängenden Mutterlauge befreit, da die — 

zudem wasserfreien — Krystalle von Chlornatrium nur sehr wenig von frem

den Nebensalzen in sich einschliessen. Werden sie hingegen in dem Zustande 

vergleichend untersucht, in welchen sie gelangen, nachdem die Mutterlauge 

nur freiwillig abtropfen gelassen wird, oder allenfalls nachdem sie in Formen 

eingestampft wurden, so erweist sich stets das feinkrystallinische Salz ent

schieden unreiner wie das grobkörnige. Es bleibt nämlich dem ersteren mehr 

von dem fixen Rückstand der Mutterlaugen mechanisch beigemengt. Es lässt 

sich aus Allem dem folgern, dass für die Fabrieation die Möglichkeit gegeben 

ist, die grobkrystallinischen Vor- und Nachganjjsalze entweder in feinkrystal- 

linisehes Salz umzuwendeln oder wohl gar unmittelbar daraus dennoch haltbare 

Stöcke zu bilden. Ob eine solche Manipulation ökonomisch rentabel wäre, lässt 

sich schwer bei einer Fabrication calculiren, bei der der Monopolspreis der 

producirten Waare nicht in Rechnung gebracht werden kann, die darauf lasten

den Gestehungskosten aber andererseits der Kenntnissnahme ebenfalls unzu

gänglich sind. Es ist daher mehr ein theoretisches Interesse, welches zu dieser 

Betrachtung Anlass gibt.

Die Vor- und Nachgangsal/.e in Wasser bis zu dessen Sättigung gelöst, 

und während des Siedprocesses statt neuer Soole zugesetzt, würden sich 

unmittelbar in feinkrystallinisches Salz umwandeln. Wenn man andererseits 
dieselben in Formen bringt und etwas stärker zerstampft, dann mit Mutterlauge 

befeuchtet und dörrt, so liefern sie ebenfalls Stöcke von haltbarer Consistenz.

Das Ausheben („ausbeeren“) des auskrystallisirten Salzes wird in Intervallen 

von je zwei Stunden bewerkstelligt, da binnen einer solchen Zeit sich erfah

rungsmässig eine hinlängliche Menge davon ansammelt, andererseits aber ein 

zu langes Verweilenlassen des ausgeschiedenen Salzes in der Pfanne ver

ursachen würde, dass sich viel davon fest an den Boden setzt und mit dem 

Pfannsteine aufbrennt. Mittelst langer Krücken wird es zu diesem Behufe an 

den Rand der Pfannen gezogen, dann mit eisernen Schaufeln ausgeschöpft und 

auf eine schiefe hölzerne Tenne geworfen, von welcher die Mutterlauge in ein 

Reservoir ablauft. Das noch heisse Sulz wird in hölzerne Formen gebracht und 

dort successive wie es in dieselben gelangt, gleichzeitig festgestampft. Die 

Formen haben einen durchlöcherten Boden, urn die Mutterlauge abtropfen zu 

lassen. Diese Flüssigkeit, so wie jene, welche von seihst vom Salz abfliesst, 

werden wieder in die Pfanne gepumpt. Ist das Salz in die Formen gut ein

gestampft und schliesslich mit der sogenannten Zuschlagschaufel au der bloss

liegenden Oberfläche platt geschlagen wurden, so lässt inan die Salzstöcke in 

diesen Kübeln so lange stehen, bis keine Flüssigkeit mehr abtropft. Sie werden 

danach heraussestürzt und in die Dörrkammer gebracht, welche zumeist von 

den abziehenden Verbreiiiiungsgysen der Pultfeuerung erhitzt werden. In den 

Trocknungsräumen (Dörrpfieseln) werden die Salzstöcke auf einer Art eisernen 

Rost nebeneinander aufgestellt. Die Dörrkammern, deren jede Saline mehrere 

hat, sind ihrer Zahl und Grösse nach der Production entsprechend vorhanden, 

so dass durch die Manipulation des Trocknens der currente Betrieb nicl\t auf
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gehalten ist. 1600 und auch mehr Salzstönke haben in einer Dörrkammer Platz. 

Sie verweilen darin 6 — 7 Tage. Da aber die, mittelst der abziehenden Feuer- 

gase von der Beheizung der Pfannen, erwärmbaren Troekenräume nicht aus- 

rnichen, um das ganze producirte Salzquantum rasch zu dörren, so bestehen 

auch Dörrkammern, welche durch directe (ebenfalls Pult-) Feuerung geheizt 

werden. In diesen ist der Entwässerungsprocess binnen 30 —  36 Stunden 

bewerkstelligt. Inclusive des Beschickens und Herausräumens der getrock

neten Salzstöcke sind aber ungefähr von einer Dörrung bis zur anderen durch

schnittlich fünf Tage erforderlich. Durch den Dörrprocess wird das ziemlich 

hartnäckig zurückgehaltene Wasser nahezu vollständig ausgetrieben. Das 

gedörrte Salz enthält nur mehr 0-S — 1 Pct. Feuchtigkeit. Der Aufwand an 

Brennmaterial beim Trocknen mit specieller Heizung beträgt ungefähr 1/n  von 

dem zu seiner Versiedung erforderlichen Quantum.

Der Dörrprocess bewirkt ausser der Entwässerung des Salzes und der 

Uebcrführung der Stöcke in einen compacten Zustand, eine, wenn auch relativ 

nicht bedeutende Reinigung desselben. In der Hitze schmelzen nämlich die von 

der noch anhaftenden Mutterlauge herrührenden Nebensalze (namentlich Chlor- 

rnagnesium und sehwefelsaures Natron) in ihrem Krystallwasser und dringen 

theilweise durch die Poren der Salzstöcke als sogenannte „Dftrrauswiichse“ 

hervor. Sie bilden theils röhrenförmige mehrere Zoll lange Zapfen, theils 

Irauhenförmige Krusten, die an der Oberfläche der Salzstöcke herausschwellen, 

Bevor die Salzstöcke abgewogen und in den Handel gehracht werden, säubert 

man sie von diesen Ansätzen. Ausser Chlornatrium enthalten sie von den 

genannten Salzen, welche sich in ihnen concentriren, auch relativ etwas mehr 

Gyps wie das Sudsalz vor der Dörrung.

Die Stöckel- oder Füderlbildung des Salzes, die nur eine specielle 

Manipulation der Salinen im Salzkammergute ist, erfordert viel Arbeit und 

zwingt zur Ausscheidung von beträchtlichen Salzquantitäten als minder gut 

verwerthbar, die ihrem Gehalte nach aber dem Stöckelsalze nicht nachstehen. 

Und doch bezweckt diese Manipulation, die fast die einzig complicirte in der 

sonst überaus einfachen Fabrication ist, nichts anderes als der producirten 

VVaare eine äussere Form zu geben, welche an dem inneren Werth derselben 

nichts ändert. Sie kommt hauptsächlich nur den Salzzwischenhändlern allenfalls 

zu Gute, indem sie für den Transport bequemer erscheint, für die Anwendung 

der Consumenten ist sie hingegen völlig werthlos, da endlich das Salz immer 

nur wieder in zerriebenen Zustand in Verwendung kommt.

Dennoch lässt sich im Ganzen einiges dafür, nebst dem was dagegen 
spricht, anführen.

Der Gewohnheit des consumirenden Puhlicums gegenüber, erscheint die 

sogenannte Adjustirung der Waare (hier ihre Form) in der That häußg für den 

Absatz wichtiger als ihr Gehalt. Es ist kein Zweifel, dass in allen Gegenden, 

wo das Landvolk au den Bezug von Stöckelsalz gewohnt ist, man mit scheelem 

Auge es aufnehmen würde, wenn dasselbe plötzlich nur in Pulverform geboten 

werden möchte. Da indessen das ärarialische Salz als Monopolsartikel keine 

Concurrenz zu fürchten hat und unter allen Umständen vermöge des Erhal

tungstriebes der Consumenten eine gleich stark gesuchte Waare bliebe, so 

können in dieser Beziehung nur allenfalls Rücksichten, die nicht durch eine 

Besorgniss vor vermindertem Absatz hervorgerulen werden, bestimmend wirken. 

Wichtiger ist der Umstand, dass das in feste Stöckel übergeführte Kochsalz 

ohne jedweder Emballage transportfähig wird. In dieser Beziehung fragt es 

sich nun, würden sieh die Kosten für die Verpackung von pulverförmigem Salz



(Blank:alz) zum Transporte höher stellen als jene, welche mit der Herstellung 

der gegenwärtigen Form desselben verbunden sind? Die Frage überhaupt ist 

nicht ganz untergeordnet, wenn man den bedeutenden Arbeitsaufwand, den diese 

Stöckelbildung erfordert, die desshulb notwendige Ausscheidung von tausenden 

Centnern lockerer Nebensalze (der Vor- und Nachgangsalze), endlich die 

dadurch bedingte sorgfältige Abdörrung des Salzes bedenkt. Die letztere kommt 

übrigens beim Ankauf des Salzes nicht einmal zu Statten, wenigstens beim Bezug 

von weniger als einem Stock nicht, weil das Sülz trotz dieser sorgfältigen 

Trocknung feucht in den Handel kommt. Die Dörrung benimmt ihm seine 

Hygroskopicität nicht und es zieht, während es mit mir 0'5 Percent Feuchtig

keit die Dörrkammern verlässt, büld wieder einige Percent Wasser an, was um 

so leichter erfolgt, weil es während des Transportes ohne Emballage bleibt. 

Leider lässt sich .iiber alle derlei Beziehungen auch nicht annähernd eine 

Berechnung anstellen, da alles was sich auf ökonomische Verhältnisse im Salz

wesen bezieht, mit einem dichten Schleier verhüllt ist. Während in den Vcr- 

waltungsberichten der Berghauptrnannschaften, alle Zweige der montanistischen 

Production in musterhaft detaillirter Weise nach jeder Richtung hin dargelegt 

sind, beschränkt sich die Angabe über den Salinenbetrieb lediglich auf die 

Menge des producirten Salzes und seinen Geldwerth als Steuer.

Abgesehen von allem Angeführten bleibt es jedenfalls eine bemerkenswerte 

Anomalie, dass das Kochsalz, welches ausnahmslos pulverförmig in der Consum- 

tion verwendet wird, mit vielem Aufwande in compacte Stöcke übergeführt, das 

Viehlecksalz hingegen, dessen einzig rationelle Form nach dem Urteile aller 

Landwirte die stückförmige ist, als Pulver in den Handel gesetzt wird. Bekannt

lich wird selbst das in Stücken gebrochene Steinsalz zum Zwecke der Landw irt

schaft mit Geld- und Arbeitsaufwand zerkleinert, um mit verunreinigenden Sub

stanzen vermengt (denaturalisirt) werden zu können. Diese verunreinigenden 

Beimengungen, die früher aus Kohlenstaub und Enzian, jetzt aus Eisenoxyd 

bestehen, bezwecken im Interesse des Monopols den Gebrauch desselben als 

Kochsalz zu verhindern. Mit dem neueren Verunreinigungsmittel, Eisenoxyd, wird 

indessen dieser Zweck sicher nicht erreicht, denn erstlich geht die Kenntniss, 

dass Eisenoxyd ein unschädlicher Körper ist in sehr tiefe Schichten der Bevöl

kerung hinab, und ferner ist ein specifisch schwerer Körper wie Eisenoxyd, der 

sich sogleich nach dem Auflösen des Salzes zu Boden setzt, durchaus nicht dazu 

angethan einen Missbrauch mit diesem Product zu verhüten.

Die Producte und Nebenproducte, die beim Siedprocess im Ganzen abfallen, 

sind nun das eigentliche Kochsalz, das grobkrystallinische Vor- und Nachgangsalz, 

welche als Fabriks- oder Viehsalz verwertet werden; Dungsalz, wozu das Kehr- 

salz von den Arbeitsräumen und die Dörrauswüchse verwendet werden , und dem 

man noch etwa 25 Percent von der abfallenden Holzasche beimengt; die Mutter

laugen, welche man nach langem Sudbetrieb in die Traun fliessen lässt, endlich 

der Pfannstein, welcher sich in einer Stärke von </8 bis etwa 2 */a Zoll ansetzt.

Auch dieser letztere wird als Viehlecksalz verwendet, jedoch nur wenn er 

eine gewisse Dicke erlangt hat, was an den heissesten Stellen der Pfanne statt

findet, weil er dann reicher an Chlornati ium ist. Die dünneren Pfannsteinkrusten 

enthalten mehr schwefelsaure Salze und werden ebenfalls unbenützt beseitigt. 

Vermöge der grossen Reinheit der Soolen ist indessen, der ganze] Abfall von 

Pfannstein kein sehr beträchtlicher. Das Heraussclilagen desselben aus den 

Pfannen findet mil Ende jeder Siedcampagne Statt <).

')  Man betrachtet es als ein Verdienst der Arbeiter beim Sudbetriebe, wenn die sich
ablagerndeu Pfannsteinkrusten nicht zu stark werden. Selbstverständlich hängt es beim
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Nach dieser gedrängtenSchilderung, die hauptsächlich nur bezweckte nlsErläu- 

terung und für die Interpretirung der nachstehenden Analysen zu dienen, möge 

zur Anführung dieser übergegangen werden. Eine genaue Beschreibung aller 

localen Einrichtungen mit ihren Ausmaassen an den in Rede stehenden Salinen 

konnte hier um so mehr übergangen werden, als es mehr die noch am wenigsten 

studirte chemische Seite des Betriebes ist, die in's Auge gefasst wurde, und 

dann weil eine Reihe äusserst detaillirter Beschreibungen in dieser Richtung 

schon seit längerer Zeit in der Literatur vorliegt.

Die Soolen.
Das bei den Bergbauen im Jahre 1862 erzeugte Soolenquantum betrug:

lschler Salzbergbau..................... 1,778.710 Kubikfuss,
Ausseer „ ..................... 1,358.800 „
Hallstätter „ ....................  4,967.500

Summe . 8,103.010 Kubikfuss.

Wie viel davon rersotten, und wie viel daraus Salz gewonnen wurde, und mit 

welchem Brennstoffaufwande, sind Fragen, die nahe liegen. Allein es fehlen 

hinlänglich authentische Daten sie zu beantworten.

Der Gehalt an Chlornatrium in den Lagern, welche zur Zeit bei den drei 

Bergbauen in der Bearbeitung stehen, schätzt man folgendermassen, und zwar für 

Ischl auf 50 — SS Pct. für den Ausseer Bergbau auf 80 —  90 Pct. und endlich 

fiir den bei Hallstah: auf 70 — 75 Pct. wenn man einerseits die isolirten 

Massen von Steinsalz und anderseits jene von Gyps nicht berücksichtigt.

Die Erzeugung der Soolen wird nach zwei verschiedenen Methoden bewerk

stelligt, und zwar entweder durch continuirliche, oder nicht continuirliche (per

manente) Verwässerung. Die continuirliche Verwässerung ist erst seit kürzerer 

Zeit und eigentlich nur noch mehr versuchsweise eingeführt. Die Methode rührt

Verkochen einer Flüssigkeit in offenen Pfannen, aus der sich schwer lösliche Salze ab- 
scheidcn, theilweiso in der Hand der Arbeiter, die starke Pfannsteinbildung durch, emsiges 
Aufrühren zu vermeiden. Da alle zwei Stunden vor dem Ausschöpfen des Salzes dasselbe 
an den Hand der Pfanne mittelst einer Krücke gezogen werden muss, so ist es insbeson- 
ders diese Arbeit, mit welcher der Pfunnkernbildung ontgegengiiarbeilct werden kann. 
Wird dieses scharfkantige eiserne Instrument, welches einen hinlänglich langen Stiel bat, 
um die ausgedehnte Pfanne nach ihrer ganzen Dimension durchfahren zu können, im 
obigen Sinne gehandhabt, bleibt keine Stelle des Pfannerihodons davon heim Salzzuziehen 
unberührt, und wird die Arbeit mit Kraft und Geschicklichkeit ausgeübt, so werden die 
halbaufgehrannten Massen mit dein Salze an den Rand gebracht und init diesem ausge- 
schöpft. Diese Manipulation wiederholt sich aber alle zwei Stunden während der ganzen 
Sudcampagne, was sic sehr wirksam macht; sic ist aber in ihrem Effecte auch be
greiflich sehr verschieden nach der Präcision, mit welcher sie bewerkstelligt wird. Beson
ders kommt es hiebei auf eine nachdrückliche Bearbeitung jener Stellen des Pfannen
bodens an, die am meisten der Hitze ausgesetzt sind, weil dort das Aufbrennen des 
Pfanuenkerns am leichtesten stattfindet. — Der Pfannstein beeinträchtigt als schlechter 
Wärmeleiter das Ausbringen von Salz, und bedingt auch häufigere Reparaturen der 
Pfanne, das unterliegt keinem Zweifel, eben so unwiderleglich ist es aber auch, dass 
alles, was seiner Bildung entzogen ist, dafür dem erzeugten Kochsalze beigemischt wird. 
Nun ist die Erzeugung von Kochsalz (von Chlornatrium), nicht aber die Schonung der 
Pfannen die eigentliche Aufgabe der Salinen. Das letztere in den Vordergrund stellen, 
nimmt sich etwa so aus, als wenn die Bahnvcrwaltungcn ihre Zöge im langsamen Tempo 
fahren Hessen, damit die Achsen der Waggons nicht leiden. Dem unparteiischen Bcur- 
theilci- wird sicher daserstcre als das wichtigere erscheinen. (Siche H in g e nau ’s berg
männische Zeitung 1863, S. 393.)



vom Oberbergschaffer Ro i t hbe r g  her; die ersten Versuche wurden im Jahre 

1839 in Aussee gemacht.

I d einem wie in dem anderen Fall ist der Beginn der Arbeit die Herstellung 

eines Hohlraumes oder sogenannten Werkes in dem Salzthon (Haselgebirge), in 

welches Wasser eingeleitet wird, um sich mit Salz zu sättigen. Es wird dies 

nicht blos mit dem Eisen ausgeführt, sondern man bedient sich auch schon zu 

dieser ersten vorbereitenden Arbeit zum Theil der lösenden Kraft des Wassers. 

Die beiden Methoden der Auslaugung oder Verwässerung bestehen nun darin, dass 

nach der älteren und auch jetzt noch gebräuchlicheren, ein begrenztes Wasser- 

quaijtum in die eröffnete Kammer eingeleitet und nach seiner vollständigen Sät

tigung ablaufen gelassen wird. Bei der continuirlichen Verwässerung ist dagegen 

der Zulauf des Wassers und der Ablauf der Soole ein continuirlicher. Sie sind 

dermassen geregelt, dass eben die ablaufende Flüssigkeit stets vollkommen gesät

tigt ist. Die theoretischen Verhältnisse dieses interessanten Processes sind neuer

lichst von dem Berg-Ingenieur M. 0 . Ke l l er  entwickelt worden<). Er meint 

der Grund warum diese Art der Soolengewinnung sich noch nicht durchweg 

Bahn gebrochen habe, liege eben darin, weil die theoretische Seite des Verfah

rens noch nicht beleuchtet wurde. Allerdings liefert diese Darstellung den allei

nigen Anhaltspunkt, um auf die Ausführbarkeit eines solchen Processes an anderen 

Localitäten, aus den durt gegebenen Verhältnissen, schon a priori schliessen zu 

können. Ueber die praktischen Erfolge der continuirlichen Verwässerung berich

tete L i po i d  =).

Die gewonnenen gesättigten Soolen werden in älteren bereits ausgelaugten 

Kammern aufbewahrt, wo sie dann öfter ein oder mehrere Jahre abgelagert blei

ben, bis sie zur Versiedung gelangen. Diese natürlichen Reservoirs sind Kam

mern, welche unter dem Horizont jener liegen, die eben in der Ausbeutung 

begriffen sind. Während des Verweilens der Soolen in der Ruhe setzt sich der 

in ihnen suspendirte Thon und Schlamm ab, und sie gelangen dabei: vollkommen 

wasserklar an die Salinen. Es wird zumeist ein beträchtliches Quantum Soole 

in der Art vorräthig gehalten, so zwar, dass der Salinenbetrieb während 

ungefähr vier Monaten damit in Gang erhalten werden könnte.

Die Veränderung, welche die Soole während des längeren Verweilens in 

den Hohlräumen des ausgelaugten Salzgebirges erleidet, beschränkt sich aber 

nicht blos auf eine Ausscheidung der mechanisch beigemengten erdigen Tbeile, 

sondern sie erleidet auch eine deutlich erkennbare chemische Umwandlung. 

Gewisse accessorische Bestandtheile werden aus der Auflösung abgesetzt und 

andere gehen in erhöhtem Maassstab in Lösung Uber, während der Gehalt an reinem 

Chlornatrium nicht sehr wesentlich, oder mindestens nicht immer scharf nach

weisbar, seiner Quantität nach eine Aenderung erfährt.

Das Wasser, welches zur Auslaugung benützt wird, so wie die erzeugten 

Soolen seihst werden ausschliesslich in hölzernen Röhren an den Ort ihrer 

Bestimmung geleitet. Die conservirende Eigenschaft von chlornatriumhältigen 

Lösungen gibt sich hiebei in prägnanter Weise kund. Die Röhren, durchweiche 

die Soolen ablaufen, erhalten sich ungemein lange unversehrt.

Die Leitung, in welcher die Soole vom Hallstätter Bergbau nach dem Sud

haus gelangt, fällt ziemlich steil den Berg herab, ihre Läuge beträgt etwa eine 

Wegslunde. Vier Röhrenleitungen (Soolenstränge) erstrecken sich aber vom 

Hallstätter Bergbau bis Ischl, und von da bis Ebensee. Die Länge der Leitung

[18]  Der Salinenbetricb im Ssterr. und steierm. Salzkammergute in chemischer Beziehung. 271

*) Annales des mines 1862, II. tom., S. 48.

*) Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt, Jahrgang 1850, S. 411.
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bis Ischl beträgt 23/4 , bis Ebensee weitere 2, also im Ganzen ungefähr 4 */2 Mei

len. In Isclil wird die von Hallstatt anlangende Soole in grossen Reservoirs auf- 

gefangen, mit </3 von den Soolen des Ischler Bergbaues gemischt und dann 

weiter bis an die Saline in Ebensee geleitet. In Aussee wird die Soolo aus dem 

eigenen Bergbau versotten. Die Soolenleitung, welche denselben mit dem Sud

haus verbindet, liegt tief genug im Boden, um vom Proste im Winter unberührt 

zu bleiben. Nicht so die anderen Leitungen. Man beugt dem Einfrieren der Soole 

dort durch Erhitzen derselben vor.

Während des langen Laufes der Soolen in den Röhren von durchbohrten 

Baumstämmen setzt sich eine nicht unbeträchtliche Menge auskrystallisirender 

Sa(ze an den Wandungen der Röhren ab. Die Art der Abscheidung dieser Massen 

ist eine zweifache, sie findet sowohl am Boden Statt, als auch durch Efflorescenz 

am oberen Theile im Inneren der Röhren, wohin die Soole selbst nicht reicht*). 

Beide Ausscheidungen sind in ihrer Zusammensetzung wesentlich verschieden. 

Am Boden der Röhre sind es schwer lösliche, im oberen Theile vorwiegend leich

ter lösliche Salze, die sich ansetzen. Das Ausscheiden von Salzen durch Efflores- 

cenz aus einer selbst nicht vollständig gesättigten Auflösung hat nichts Auffälliges. 

Die dflnnc Flüssigkeitsschichte, welche sich durch Adhäsion an den Rändern über 

dem Niveau der laufenden Soole erhebt, gibt ihr Wasserquantum durch Ver

dunstung ab, was die unmittelbare Ausscheidung der aufgelösten Salze zur Folge 

hat. Die im oberen Theile der Röhren sich ansammelnden Salzmengen entstehen 

also genau auf dieselbe Weise wie es auch bei einer Salzlösung in einem offenen 

Gefässe der Fall ist, wo oft lange bevor noch Krystalle am Boden entstehen, an 

den Rändern Ausscheidungen stattfinden. Schwieriger ist hingegen das Auskry- 

stallisiren von Salzen unter dem Niveau der fliessenden Soole zu deuten. Die 

Salzrinden, die hier angetrofFen werden, bestehen vorwiegend aus Gyps. Nun ent

hält aber keine von (len Soolen ursprünglich eine solche Menge von Gyps, um 

sie damit als gesättigt betrachten zu können. Der Gehalt an schwefelsaurem Kalk 

beträgt ausnahmslos beträchtlich weniger, als eine Kochsalzlösung (die bekannt

lich eine höhere Löslichkeitscapacität dafür hat, als reines Wasser) aulzunehmen 

vermag. Es scheint fast als oh die Bewegung der Soole hierauf von Einfluss wäre, 

es spricht hieftir insbesonders der Umstand, dass gerade an jenen Punkten sich 

Salz;>usscheidungen in erhöhtem Maasse zeigen, wo die Soolenleitung ein steiles 

Gefälle hat, wo also eine vehementere Bewegung staltfindet. Der Gradirprocess, 

der an unseren Salinen als gänzlich überflüssig hinwegfällt, ist scheinbar von 

einem ganz ähnlichen Phänomen begleitet. An den Dornenwänden setzt sich nebst 

anderen Salzen eine beträchtliche Mengt* Gyps ab, ohne dass indessen dabei so 
viel Wasser wäre verdunstet worden, um die absolute Löslichkeit des erübri

genden Wassers in der Weise zu vermindern, dass das abgesetzte ganze Salz

quantum nothwendig sich ausscheidcn musste. Doch ist es im Allgemeinen nur 

die Wasserverdunstung, welche als die einzige Ursache der Ausscheidung der 

accessorischen Gemengtheile in der Soole betrachtet wird.

Mit der Entfernung des Abflusses der Soolen nehmen die Ausscheidungen 

in beträchtlichem Maasse ab, was wohl begreiflich ist. Die Erscheinung selbst ist 

übrigens für den Betrieb sehr störend, denn an manchen Stellen nimmt die Abla

gerung der krystallisirten Massen dermassen zu, dass die Röhrenleitungen völlig 

davon verstopft werden. Wegen dieses Umstandes musste zu den drei Leitungen, 

welche schon seit längerer Zeit bestanden, eine vierte hinzugefügt werden.

*) Die Soole erfüllt nur etwas über die Hälfte des inneren Raumes der Röhrenleilungen.



Indessen so gross dieses Quantum von auskrystallisirendun Salzen auch für 

das Auge erscheint, so ist es doch relativ sehr klein gegen das Vulum von Soole, 

welches während seiner Ansammlung durch die Röhren abfloss und das Materiale 

zur Bildung der Incrustation lieferte. Es ist daher auch durch die Aualyse von 

Quantitäten, welche an verschiedenen Punkten der Leitung geschöpft wurden, 

die Veränderung im Gehulte fixer Bestand theile, die die Soole während ihres 

Laufes erlitt, nicht genau zu ermitteln. Betrachten wir das Verhältniss etwas 
näher.

Bei der Saline Ehensee sollen im Jahre 1862 Uber 3,600.000 Kubikfuss 

Soole versotten worden sein, wov .n a/s der Hallstätter Salzbergbau lieferte. Auf 

der Strecke zwischen Ischl und Hallstalt durchliefe also jährlich ein Soolen- 

quanlum von 2,400.000 Kubikfuss die Röhrenleitungen. Der Gehalt an fixen 

Bestandteilen beträgt in runder Summe mindestens 17 Pfund per Kubikfuss, oder 

2<i-5 Theile in 100 Theilen Soole. Nimmt man nun an, es ginge nur 0 001 Pct. 

vom Gehalte an fixen Bestandteilen während des Laufes der Soolen yom 

Stollenmundloch in Hallstatt bis zur Saline in Ischl durch Ansatz in den Röhren 

verloren, so beträgt dies für das angegebene Soolenquantum innerhalb etwa 

10 Jahren 40-8 Centner. In der That dauert es aber eine Reihe von Jahren bis 

halbwegs starke Ansammlungen von Röhrenincrustationen (und das niir an 

gewissen Punkten der Leitung) bemerkbar werden. Ein Verlust von O’OOl Pct. 

des Soolengehaltes reicht also vollkommen aus, um die Erscheinung zu bewirken, 

so wie sie sich dem Auge darbietet, während hingegen auf analytischem Wege 

nicht einmal Differenzen im relativen Mengenverhältnisse der einzelnen Salze 

mit Schärfe nachgewiesen werden könnten, die innerhalb 0*01 Pct. der Gesammt- 

menge des fixen Rückstandes begrenzt sind.

Die Soole erleidet endlich auch noch ihrer Gesurnmtmenge nach Verluste 

während des Laufes. Genaue Bestimmungen liegen hierüber nicht vor. Für die 

Strecke zwischen Ischl und Ebensee schätzt man diesen Verlust auf 12 Pct. 

Die durchbohrten Baumstämme, welche als Röhren für die Leitung dienen, haben 

bei 10 Fuss Länge, es liegen also auf der Strecke zwischen Ischl und Ebensee 

in jeder einzelnen der drei benützten Leitungen mindestens 5000 solcher Röhren 

und es gibt eine gleiche Anzahl von Verbindungsstellen, die endlich nie absolut 

dicht hergestellt werden können. Endlich läuft die Soole nicht durchwegs 

mittelst natürlichem Gefälle ab, sondern es gibt Stellen in der Leitung, die durch 

Druck überwunden werden müssen, und wo die geringste Undichtigkeit der 

Leitung mit entsprechend grösseren Verlusten an Soole verbunden sein muss. 

Das Deficit an Soole, welches entsteht, darf daher nicht Wunder nehmen und muss 

im Ganzen nicht unbeträchtlich sein, wenn man die bedeutende Erstreckung der 

Gesammtlänge aller Leitungen berücksichtigt.

Im Folgenden stelle ich nunmehr die Analysen verschiedener Soolen aus den 
drei Salzberghauen zu Hallstatt, Ischl und Aussee zusammen. Es wurden 

abgelegene und frisch erzeugte, dann solche von continuirlicher und von 

gewöhnlicher Wässerung abstammende Soolen untersucht, daher die Zusammen

stellung ein vollständiges Bild der Zusammensetzung aller Arten von Soolen, die 

überhaupt hier gewonnen werden, geben dürfte.

a) Soolen vom Hallstätter Bergban.
1. Soole vom Salzberg zu Hallstatt an der Mündung des Stollens geschöpft 

(frisch erzeugt, nicht abgelegen).

2. Dieselbe Soole, nachdem sie eine Strecke von 2400 Klafter mit grössten- 

iheils sehr starkem Gefälle und durchaus ohne Druck abgelaufen ist (geschöpft 
beim Gosauzwang).

[i7J Der Sabnenbetrieb im Ssterr. und steierm. Salzkamraergutc in chemischer Beziehung. 273
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3. Ebenfalls dieselbe Soole nach ihrem weiteren, sehr flachen und häufig 

durch Ueberwindung von Druck erfolgten Laufe (geschöpft in der Hinlaufstube 

bei Goisern; die Flusslänge bis hieher beträgt vom Gos.iuzwang 3100 Klafter, 

daher roin SaUberg ab 5500 Kliifter).

4. Soole an der Pfanne des Hallstätter Sudhauses geschöpft. Es ist dies 

eine ältere, und zwar durch 1 </a Jahre abgelegene Soole.

5. Hallstätter Soole aus den Soolenstuhen in Ischl entnommen.

l 3 4 5

Speeitiselies Gewicht.....................
Gewicht von einem Kubikfuss Soole

1-2059 1 '206.S 1-2061 1-2077 1-2052
t

in P funden ................................. 68-013 68-046 68-024 68-114 67-973
Gehalt an fixen Bestandtheilen in

100 Theilcu der Soolen . . . . 26-SG 26-43 26-36 26-57 26-26
Ein Kubikfuss Soole enthält danach

fixe Beslandtheile in Pfunden . . 18-064 17-984 17-931 18-098 17-849

Die empirischen Resultate der Analysen waren für 100 Theile der Soolen 
folgende:

Destandlheilc l 2 3 * ii

Schwefelsäure..................... 0-54 0-54 0-53 0-57 0-46
Chlor..................................... 15-40 15-53 15-46 15-32 15-52
K a lk ..................................... 0 1 3 0-13 0 - 1 2 0 - 1 0 0-15
M agnesia ............................. 0 - 2 0 0 - 2 0 0-19 0-28 0-16
K a l i ..................................... 0-08 00 9 0-08 0-16 0 - 1 0

Nuti-on................................. 13-76 13 39 13-45 13-66 13-30

Eisenoxyd, Kieselerde, Thonerde und organische Substanzen sind nur in 

unwägbaren Spuren zugegen. Beim Kochen einer sehr beträchtlichen Quantität der 

Soolen unter Ersatz des verdampfenden Wassers durch destillirtes Wasser bleibt 

die Lösung vollkommen klar, es scheidet sich keine sichtbare Spur von kohlen- 

saurem Kalk oder Magnesia ab.

Ein Gehalt an Brom lässt sich mittelst Chlor u> d Aether in sämmflichen 

Soolen nachweisen. Aus der Intensität der Färbung geschätzt, welche dem ange

wandten Aether von dem ausgeschiedenen Brom aus einem bestimmten Volum der 

Soolen ertheilt wird, dürfte aber die Menge des Broms nicht mehr wie allenfalls 

ein Hundertel Percent betragen *)■ Eine Reaction auf Lithion ist ebenfalls und 

zwar durch Flammenreaction deutlich wahrnehmbar.

4)  Bekanntlich besitzt die analytische Chemie kein Mittel, um Brom von Chlor abscheiden 
und erslerps in irgend einer Form directe wägen zu können. Der einzige Weg der quan
titativen Bestimmung beruht auf der Ermittelung der Gewichtsdifferenz zwischen dem 
Gemenge von Chlor-Bromsilbcr und dem reinen Chlorsilber, welches nach Austreibung 
des Broms durch Chlorgas erhalten wird. Bei einem geringen Gehalte von Brom aber 
neben einer grossen Menge Chlor ist die Gewichtsdifferenz natürlich äusserst gering; es 
müsste für eine halhweg sichere Bestimmung der Gewichtsdifferenz ein solches Quantum 
des Gemenges von Chlor unil Bromsilbcr genommen werden, dass wegen dieser Menge 
wieder die Genauigkeit der Manipulation aufhört. Wo daher in Soolen ein Bromgehalt 
von nicht mehr als O'OIO — 0*020 Pct. angeführt wird, sind die betreffenden Daten in 
der Regel mit Vorsicht aufzunehmen. Der Bestimmungsfehler kann so gros» sein, dass 
der Gehalt in Wirklichkeit mindestens noch einmal so viel, oder nur die Hälfte der nume
risch angegebenen Menge beträgt. Solche quantitative Angaben haben aber natürlich 
keinen Werth.



Diese Bemerkungen bezüglich der in unwägbarer Menge vorhandenen 

Stoffe gelten in gleicher Weise für die in den Salzbergbauen zu Ischl und 

Aussee erzeugten Soolen, was hier, um Wiederholungen zu vermeiden, erwähnt 

wird.
Was nun die nähere Gruppirung anbelangt, in welcher sich die einzelnen 

Bestandtheile der Soolen befinden, so fehlt es an sicheren Anhaltspunkten zur 

Beurtheilung der Wechselzersetzung, welche bei dem Auflösen der verschiedenen 

Salze stattfindet. Wie die Halogene und Säuren mit den Basen etwa vereinigt 

sind, hängt zu dem von der jeweilig verschiedenen Temperatur ab. Die Erfahrung 

reicht indessen so weit, dass sich vorwiegend schwer lösliche Combinalionen 

bilden, wenigstens sind es solche, die sich ausscheiden, sobald sich das auflösende 

Mittel mindert. Die bedeutende Unlöslichkeit des Gypses lässt daher mit einiger 

Sicherheit schliessen, dass aller vorhandene Kalk an Schwefelsäure gebunden 

sei. Im Uebrigen wurden, um die gesammten Berechnungen nach einem gleichen 

Principe durchzuführen, die stärksten Säuren als verbunden mit den stärksten 

Basen angenommen.

Das relative Verhältniss der einzelnen Salze ist darnach in 100 Theilen der 

Soolen von Hallstatt folgendes:

[19] Der Salinenbetrieb im 5stcrr. und steierm. Salikammergute in chemischer Beziehung. 2 7 5

i 2 » 4 s

Schwefelsaurer Kalk.................................

Sehwefelsaures Natron.............................

C h lo r n a t r iu m .....................................

0 31 o-it> 
«•5t 
0-47 

24-80

0-31 
0-17 
0-51 
0-47 

25 01

0-29
0 1 5
0-51
0-43

24-76

0-24
0-29
0-53
0-67

24-42

0-36
0-18
0-30
0-39

25-09

Sum m e . 26-24 26-47 26-14 26 15 •26-32

Gefundener Abdaiupfruckstand . 26-56 26-43 26-36 26-57 26-26

und 100 Theile des fixen Rückstandes der Soolen enthalten somit:

l 2 3 t s

Schwefelsäuren Kalk................................

Sehwefelsaures Natron.............................
Chlnrmagnesium.....................................

1-17
0-57 
1 -94
1-79

1-17
0-64
1-93 
1-78

94-47

1 - 1 1

0-57
1-95 
1-64

94-72

0-92 
1 1 0  

2 - 0 2  

2-56 
93-38

1-36
0 - 6 8

1-14
1*48

95-32

Summe der Nebensalze . 5-47 S-52 5-27 6-60 4-66

Aus der vorstehenden Tabelle ergibt sich, wie schon im Vorhergehenden 

angeführt wurde, dass die Veränderungen, welche die Soole während ihres 

Laufes erleidet, wenigstens für die angegebenen Strecken, nicht deutlich genug 

hervortreten, um genau erkannt zu werden. Die kleinen Differenzen, welche in 

der Tabelle (Nr. 1 — 3) bemerkbar werden, sind mehr auf Rechnung der noth- 

wendig differirenden analytischen Ergebnisse zu setzen.

Die grösste Menge an Nebensalzen enthält die 1 </2 Jahre alte Soole.

l )  Soolen vom Ischler Salzbergbau.
1. Soole aus dem Lebenau-Werk, erzeugt mit continuirlicher Wässerung.

2. Drei Jabre alte Soole, erzeugt mit gewöhnlicher Wässerung.
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3. Gemischte Soole aus dein Ischler und Hallstätter Bergbau, wie sie 

in Ebensee versotten wird. Aus den Soolenstuben bei der Saline in Ebensee 
geschöpft.

l
2 3

Gewicht von einem Kubikfuss Soole in
1-2019 1-2134 1-2027

Pfunden.................................................
Gehalt an fixeu Bestandllieilen in 100

67-787 68-548 67-832

Theilen der Soolen.............................
Ein Kubikfuss Soole entbiilt danach fixe

25-79 27 08 25-94

17-482 18-562 17-595

Die empirischen Hesultato der Analysen waren fQr 100 Theile der Soolen 
folgende:

Bestandtheile l 2 *) 3

0 51 1 11 0-53
Chlor......................................................... 15 23 15 37 15-36
K a lk ......................................................... 0 13 0 06 0 - 1 1

Magnesia................................................. 0 16 () 23 0-19
K a l i ......................................................... 0 11 0 27 0-09

13 0 0 13 53 1302

Das relative Verhältniss der einzelnen Salze ist darnach in 100 Theilen der 
Soolen von Ischl folgendes:

l 2 3

Schwefelsaurer K a l k ................................. 0-31 0-14 0-27
Schwefelsaures K a li ...................................... 0 - 2 0 0-49 0-16
Schwefelsaures N a t r o n ............................. 0-42 1-43 0-53
C h lorm agnes ium ........................................... 0-35 0-51 0-43
C h l o r n a t r i u m ........................................... 24-67 24-70 24-78

S u m m e  . 25 • 95 27-27 26-17

Gefundener tbdaüipfrücksland . 25-79 27-08 25-94

und 100 Theile des fixen Rückstandes der Soolen enthalten somit:

l 2 3

Schwefelsäuren K a lk ............................. 1-19 0-51 103
0-78 1-79 0-61

Schwefelsaures N a tron ......................... 1-62 5-24 2  0 2

Chlormagnesium..................................... 1-34 1-87 1-64
95-06 90-57 94-68

S u iu iu e der Ncbensalze . 4-93 9-41 5-30

•) Diese Soole enthielt etwas Eisrncxydhydrat snspendirt, ungefähr 0-02 Pot.



Auch hier zejgt sich in sehr auffälliger Weise der höhere Gehalt an Neben

salzen in der abgelegenen Soole. Indessen muss man sich erinnern, dass das 

Ablagern der Soolen eben in Kammern des Berges stattfindet, daher mancherlei 

Wechselzersetzungen, Ausscheidungen etc. während der langen Zeit des 

Abliegens Platz greifen können.
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c) Soolen vom Ausseer Salzbergbau.
1. Soole, 4 Jahre alt, von der permanenten Verwässerung aus dem Eüstach 

Herrisch-Werk.

2. Soole, 4 Jahre alt, aus dem Mannsberg-Werk.

3. Ganz junge Soole von der permanenten Verwässerung aus demPlentzner 

Werk.

l a 3

Specifisches G ew ich t.............................
Gewicht von einem Kubikfuss Soole in

1-2203 1-2124 1-2169

P fu n d e n .............................................
Gehalt an fixen Bestandtheilen in 100

68-825 68-379 68-633

Theilen der Soolen.............................
Ein Kubikfuss Soole enthält darnach fixe

27-83 26-70 27-82

Bestandteile in Pfunden..................... 19164 18*287 18-888

Die empirischen Resultate der Analysen waren für 100 Theile der Soolen 

folgende:

Bestandtheile 2 3

Schwefelsäure............................. 2 1 3 1 - 1 0 1-07
18-00 18-14 18-40

K a lk ............................................. 0-08 0-07 0 07
0-37 0-27 0-32

K a l i ............................................. 0-61 0-38 OSO
13 00 13-60 13-69

Das relative Verhältniss der einzelnen Salze ist darnach in 100 Theilen der 

Soolen von Aussee folgendes:

l 2 3

0-19 0-17 0-17
1-13 0-64 0-92

Schwefelsaures N a tro n ......................... 2 - 6 6 1-26 0-97
Chlormagnesium..................................... 0-87 0-63 0-76
C h lo rn a tr i u m ..................................... 23-64 2417 24-48

Summe . 28-49 29*87 27-26

Gefundener Abdampfrückstand . 27-83 26-70 27 82

und 100 Theile des fixen Rückstandes der Soolen enthalten somit:

K. k. gtologiacbe B e ic h u u U lt .  14. Baad. 1861. I I. Heft. 3 6
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1 2 st

Schwefelsäuren K a l k ............................. 0  6 8 0-63 0-62
Sehwefclsaurcs Kali................................ 3-96 2-38 3-37
Schwefelsaures N a tro n ......................... 9-34 4-69 3-56
Chlormagnesium..................................... 305 2-34 2-75

82-98 89-95 89-69

Summe der Nebensalze . 17-01 10-04 10-30

Die chemische Beschaffenheit der Sonlen von Aussee ist dieser Unter

suchung zufolge, bezüglich des relativen Quantums beigemischter fremder Salze, 

»ehr wesentlich von jener der Soolen aus den Bergbauen in Ischl und Hallstatt 

verschieden, und deutet auf einen entschieden anderen chemischen Charakter des 

Ausseer Salzgebirges. Die Gleichartigkeit in der Zusammensetzung der zu Ischl 

und Hallstatt gewonnenen Soolen spricht andererseits für die Analogie der 

Zusammensetzung dieser beiden Ablagerungen von Salzthon.

Analysen bedürfen stels einer Interpretation, wir wollen daher versuchen, 

was sich aus den dargelegten analytischen Resultaten entnehmen lässt, und ziehen 

zunächst das Verhältniss des Chlornalriums zu den Nebensalzen in Betracht.

Eine vollkommen gesättigte reine Kochsalzlösung enthält bei einem 

specifischen Gewichte von 1.200 in 100 Theilen 26.478 Theile Chlornatrium. 

Die meisten der untersuchten Soolen besitzen aber ein höheres spezifisches 

Gewicht, und dies bewirkt der Gehalt an accessorischen Salzen, inclusive deren 

die Soolen ein Gesammtquantum fixer Bestandtheile enthalten, welches dem einer 

Maximallösung von reinem Chlornatrium gleichkommt oder es auch häufig über

schreitet. Zum Vergleiche dieser Verhältnisse dient die folgende Tabelle, in 

welcher die Soolen in aufsteigender Reihe nach ihrem Gehalte an fixen Bestand

teilen aufgeführt sind. (Die Menge des Chlornatriums und der Nebensalze ist 

auf den direct gefundenen fixen Rückstand reducirt.)

8  o • 1 e von
Spcoifitche«

Gewicht

In  100 Theilen der Soolen

Fixer

nflckstanil
Chlor-

Dalriom
Nebeo-
aolie

Ischl, aus dem Lebenau-Werk; erzeugt mit con- 
tinuirlicher Wässerung......................................... 1-2019 25-79 24-52 1-27

Ischl und Hallsfatt, gemischleSoole; nachdem sie die 
Röhrenleitungen bis Ebensce durchlaufen hat . 1-2027 25-94 24-57 1-37

flallstalt, nachdem sie die Röhrenleitung bis Ischl 
durchlaufen hat ................................................. 1-2052 26-26 25-04 1 - 2 2

Hall statt, frisch erzeugt und an der Stollenmündung
geschSpft..............................................................

Daltstatt, iy 2 Jahre a lt .............................................
1-2059 26-56 25 11 1-45
1-2077 26-57 24-82 1-7B

Aussee, 4 Jahre alt; aus dem Mannsberg-Werk . . 1-2124 26-70 24-02 2 - 6 8

Ischl, 3 Jahre alt; erzeugt mit permanenter Wäs-
1-2154 27-08 24-53 2-55

Anssee, nicht lange abgelegen vom Plentzner Werk; 
von nicht continuirlicher Wässerung................. 1-2169 27-52 24-69 2-83

Anssee, 4 Jahre alt; aus Eustaeh Herrisch-Werk, 
erzeugt mit permanenter Wässerung................. 1 -2203 27-83 23-10 4-73

Aus dieser Zahlengruppirung lassen sich mehrere nicht unwichtige Schluss
folgerungen ableiten.



Die Soolen besitzen erstlich mit wenigen Ausnahmen einen hohen Grad der 

Reinheit, namentlich die bei den Bergbauen zu Ischl und Halistatt gewonnenen, 

der bei Aussee abgelagerte Salzthon muss hingegen mehr mit accessorischen 

Bestandteilen in seiner Masse durchzogen sein, und liefert durch Auslaugung 

unreinere Soolen. Die Salinen Ebensee, Ischl und Hallstatt operiren daher mit 

einem Rohmateriale, welches schon von Natur aus so raffinirt ist, dass sich die 

Salzfabrication fast lediglich nur auf eine einfache Wasserverdampfung reducirt.

Der gesammte fixe Rückstand besitzt ohne jedweder Ausscheidung schon 

nahezu die Reinheit des gewöhnlichen im Handel vorkommenden Salzes, denn die 

Summe der Nebensalze ist ursprünglich so gering, dass sie in keinem Stadium 

des Sudprocesses (der zudem ein continuirlicher ist) sich in beträchtlichen 

Mengen ausscheiden und das auskrysiallisirende Salz viel mehr verunreinigen 

können, als es schon von vorneherein der Fall ist. Die Saline in Aussee hat hin

gegen mit grösseren Schwierigkeiten zu kämpfen, um ein gleich reines Product 

zu gewinnen.

Nimmt man das Mittel von der je an Chlornatrium reichsten und der daran 

ärmsten Soole aus den drei Bergbauen, so stellt sich das Verhältniss des Chlor

natriums zu den Nebensalzen fiir 100 Theile des Gehaltes an fixem Rückstand 

folgendermassen heraus:
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Soolen von
HallsUtt Ischl Atuae«

(1 . und 4 .) ( 1 .  und 2 .) (1 . npd 2 .)

93-9 92-8 86-4
Nebensätze............................................. 6 0 7 1 136

Den geringsten Gehalt an fixen Rückstand besitzt die aus continuirlicher 

Verwässerung resultirende Soole, während die mit permanenter Verwässerung 

gewonnenen, sämmtlich daran reicher sind. Es ist dies eine Thatsache, die wohl 

schon a priori sich vermuthen liess. Aber der Gehalt an Chlornatrium in ersterer 

ist des9halb nicht, oder nicht fahlbar geringer. Der Process der continuirlichen 

Verwässerung bedingt also die Gewinnung von reineren Soolen, und es liegt 

dies auch sehr nahe, weil während der kürzeren Dauer, innerhalb welcher das 

Wasser bei der continuirlichen Verwässerung mit dem Salzthon in Berührung 

bleibt, vorwiegend nur die leicht löslichen Salze, wozu eben das Chlornatrium 

gehört, aufgenommen werden. Die gesteigerte Aufnahme von accessorischen 

Bestandteilen beruht dagegen mehr auf einer Zerlegung und Wechsel- 

zersetzung der Soole mit anderen zum Theil sehwer löslichen Salzen, wie im 

folgenden gezeigt werden wird, und bei diesen Metamorphosen spielt eben der 

Factor Zeit eine Rolle.. Die continuirliche Verwässerung wäre nach allem dem, 

am meisten beim Bergbau zu Aussee am Platze, wo wirklich die ersten Versuche 

damit gemacht wurden, weil der dort vorkommende Salzthon der unreinste ist. 

Leider stand mir keine mittelst continuirlicher Verwässerung bei diesem Bergbau 

erhaltene Soole zu Gebote, um einen thatsächlichen Beleg für diese Supposition 

zu erhalten. Es bedarf jedenfalls dieses Versuches, da erst die Zerlegung des 

fixen Rückstandes einer Soole, die nur eine möglichst kurze Zeit in Berührung 

mit den Bergmitteln stand, darüber Aufschluss geben kann, ob die accessorischen 

Bestandtheile in Form leicht löslicher Salze darin präexistiren oder nicht.

Zunächst ergaben jene Soolen die geringste Menge fixen Rückstandes, 

welche bereits lange Strecken der Röhrenleitungen durchlaufen haben. Während, 

wie im Früheren gezeigt wurde, die Minderung der Quantität einzelner Bestand

theile während des Laufes der Soole analytisch nicht nachgewieseu werden kann



2 8 0 Karl Ritter von Hauer. [24]

(namentlich nicht für kürzere Strecken), macht sich doch der Unterschied im 

specifischen Gewichte, welches eine sehr genaue Bestimmung zulässt, so wie in 

der Gesammtmenge der fixen Bestandtheile fühlbar. Aber auch diese Soolen 

enthalten desshalb nicht weniger Chlornatrium, denn die Minderung des Gesammt- 

rückstandes besteht vorwiegend nur in einem Absätze der accessorischen 
Bestandtheile an die Röhrenwandungen.

Mit der Dauer der Ablagerung der Soolen in den Bergkammern wächst 

andererseits unverkennbar der Gehalt an fixem Rückstände; sämmtliche lange 

abgelegenen Soolen haben ein höheres specifisches Gewicht und einen höheren 

Gehalt an fremden Salzen. Während der langen Zeit, in welcher die Soole in 

Berührung mit den Gebirgsschichten bleibt, nimmt sie nämlich nur von den 

Nebensalzen continuirlich (bis zur Grenze ihrer Lösliehkeitscapacität) auf, sie 

enthält darnach weniger Chlornatrium, wie die frisch erzeugten Soolen, aber 

nicht um so viel weniger, als die Zunahme Tun fremden Salzen betrug, sonst 

müsste das Gesammtgewicht des fixen Rückstandes das gleiche bleiben. Das 

letztere ist nun eben nicht der Fall. Mit einem Worte, die Nebensalze ver

drängen das Chlornatrium aus der Lösung nicht in einem ihrer Quantität pro

portionalem Maasse, sondern in einem quantitativ geringeren Verhältnisse. Es 

stimmt dies auch mit der im Allgemeinen gemachten Wahrnehmung überein, 

vermöge welcher besonders nur isomorphe Salze sich in Lösungen als Aequi- 

valente ersetzen können, während umgekehrt bei nicht isomorphen Salzen oft 

die Anwesenheit des einen die Löslichkeitscapacität des Wassers für das aridere 

sogar steigert. Jedenfalls ist das Verhältniss der Quantitäten, in welchen alle 

dieseSoolenbeslandtheile nebeneinander in Lösung bestehen können, das Resultat 

sehr mannigfaltig einwirkender Factoren.

Einen Beleg dafür, dass in den gesättigten Soolen das Verhältniss des 

Chlornatriums zu den Nebensalzen nicht ein dem absoluten Gewichte nach pro

portionales ist, wie von mehreren Salinisten angenommen wird, gibt eine Ver

gleichung von an Nebensalzen armen Soolen, mit solchen, die stark damit 

geschwängert sind, wie die folgende Zusammenstellung zeigt:

S o • 1 e tod
Fiter

Rückstand
Chlorottrium NebeDealie

Aussee
27 • 52 
27-83

24-69
23-10

2-83
4-73

Differenz . 0-31 1-59 1-90

Ischl
[ von continuirlicher Wässerung . . . . 25-79

27-08
24-52
24-53

1-27
2-55

D ifferenz . 1-29 0 - 0 1 i  -28

Hallstatt
( in Ischl ge schöp ft................................. 26-26

26-37
25-04
24-82

1 - 2 2

1-75

Differenz . 0-31 0 - 2 2 0-53

In allen diesen Fällen erscheint durch den höheren Gehalt an Nebens»lzen 

gewissermassen weniger Chlornatrium deplacirt, als dem Mehrbetrag der ersteren 

in den alten Soolen entsprechen würde. Zieht man die au Nebensalzen reichste



Soole mit der daran ärmsten in Vergleich, so ergibt sich, dass durch 5*95 Theile 

der ersteren 2*01 Chlornatrium verdrängt erscheinen.

Dieses Verhältniss ist natürlich ein sehr wechselndes and hängt von dem 

complicirten Verhalten der Löslichkeit, mehrerer in der Quantität und Qualität 

verschiedenen Salze ab, welche gleichzeitig der Einwirkung eines Lösungsmittels 

exponirt sind. Diese relativen Löslichkeitsverhältnisse sind aber zur Zeit noch 

viel zu wenig studirt, um irgend welche gesetzliche Relationen ableiten zu 

können. Die Deutung des Vorganges wird noch um so schwieriger, als man 

selbst über die nähere Gruppirung mehrerer Säuren und Basen, die gleichzeitig 

in einer Auflösung enthalten sind, nicht im Stande ist sichere Aufschlüsse zu 

gewinnen. Und eben die wechselnde Gruppirung der Säuren und Basen bedingt 

ebenfalls wieder ein geändertes Verhalten ihrer Auflöslichkeit.

Die Differenz im Chlornatriumgehalte der Soolen von jenem einer voll

ständig gesättigten reinen Kochsalzlösung (26*478 Pct.) ist in Folge der eben 

entwickelten Thatsachen nicht sehr erheblich. Wie die vorstehenden Analysen 

ergeben, beträgt der Gehalt an Chlornatrium in sämmtlichen untersuchten Soolen 

23-10 —  25*11 Pct., sie enthalten daher nur um 1*3 —  3*3 Theile Cblor- 

natrium weniger als das Maximum der Löslichkeit dieses Haloidsalzes in reinem 

Wasser beträgt.

Der Umstand, dass die Anwesenheit von Nebensalzen den Gehalt an Chlor

natrium nur untergeordnet beeinträchtigt, gestattet in der Praxis aus der blossen 

Bestimmung des specifischen Gewichtes, auf die Siedewürdigkeit der Soolen 

schliessen zu können.

Bis hieher wurde nur das Verhältniss des Chlornatriums zu den Neben

salzen in ihrer Gesammtheit in's Auge gefasst, es erübrigt somit auch die letz

teren ihrer Qualität nach in Betracht zu ziehen.

Eine Rolle unter den Nebensahen spielt zunächst der Gyps. Erfahrungs- 

mässig löst sich ein Theil Gyps in ungefähr 408 Theilen Wasser. Das Wasser 

kann daher bei gewöhnlicher Temperatur nur 0-24 Pct. Gyps aufnehmen. In 

den untersuchten Soolen beträgt der Gypsgehalt in jenen von

Ischl . . . . 0-14 bis 0-31 Pct.
■allstatt. . . 0  24 „ 0-36 „
Aussee. . . . 0-17 „ 0-19 a

In vielen Fällen enthalten somit die Soolen mehr Gyps, als reines Wasser 

aufzulösen vermag, was durch die Gegenwart des Chlornatriums ermöglicht 

wird. Nach den Untersuchungen von An thon  kann mit Chlornatrium gesättigtes 

Wasser Gyps in dem Verhältnisse wie 122 : 1 auflösen, wonach eine gesättigte 

Kochsalzlösung 0*82 Pct. Gyps im Maximum enthalten kann (0*64 Pct. wasser

freien schwefelsauren Kalk). In Wirklichkeit ist daher das Lösungsvermögen 

dieser Soolen, die nahezu als gesättigte Kochsalzlaugen zu betrachten sind, für 

Gyps kaum zur Hälfte erschöpft.

Die durch längere Zeit abgelegenen Soolen enthalten ohne Ausnahme 

weniger Gyps, als die frisch erzeugten.

Die Soolen setzen somit während der Ablagerung schwefelsauren Kalk ab. 

Dieser Vorgang wäre ein ganz einfach zu erklärender, wenn die Soolen ursprüng

lich mit Gyps gesättigt wären. Während des jahrelangen Verweilens derselben 

in den ausgelaugten Räumen des Gebirges, die endlich nicht so hermetisch abge

schlossen sind, um jede Verdunstung dos Lösungsmittels auszuschliessen, müsste 

nämlich mit jedem Quantum durch Verdunstung entzogenen Wassers eine ent

sprechende Menge des schwer löslichen schwefelsauren Kalkes ausgeschieden

[2 8 ]  Der Salinenbetrieb im öaterr. und steierm. Salikammergute in ohemisoher Beziehung. 281
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werden. Nun sind aber diese Bedingungen nicht gegeben, die Soolen sind nicht 

mit Gyps auch nur annähernd gesättigt, die Ausscheidung desselben muss daher 

die Folge einer ändern Ursache sein, als der einer blossen Verminderung des 

Lösungsmediums. Andererseits ist das Ablagern der Soolen im Contact mit den 

Gebirgsschichten mit einer Vermehrung von schwefelsaurem Kali, schwefelsau

rem Natron und Chlorrn:tgn?sium verbunden, da die alteren Soolen an diesen 

Bestandteilen reicher sind. Von diesen drei Salzen sind aber die beiden letz

teren leichter löslich wie Chlornatrium, und es liegt daher kein Grund vor, dass 

sie erst successive mit der Zeit aufgenommen werden, wenn sie als solche dem 

Salzthon beigemengt sind. Zur deutlicheren Veranschaulichung des quantitativen 

Verhältnisses dieser Nebensalze dient die folgende Tabelle, in welcher die 

genannten accessorischen Soolenbestandtheile für 100 Gewichtstheile der in 

Vergleich gebrachten älteren und jüngeren Soolen zusammengestellt sind:

Soolen Tun Schwefelsaurer Sehwefelsanres Schwefelsaares Chlor-

Kalb Kali Natron magoeaiaai

Hallstatt J j “"g ( 1 ) ....................
[ abgelegen (4) . . . .

0-31
0-24

01 6
0-29

O S l
0-53

0-47
0-67

Ischl i j un? C1) .....................
( abgelegen (2 )  . . . .

0-31
01 4

0  2 0  

0-49
0-42
1-43

03 3
O B I

.4 ussee J j u n 8  (3) .....................
( abgelegen ( 1 ) . . . .

0 1 7
0 1 9

0-92
113

0-97
2 - 6 6

0 75 
0-87

Da nun die Soolen in frisch erzeugtem Zustande mit schwefelsaurem Kalk 

nicht gesättigt sind, da ferner mit Ausnahme des schwefelsauren Kali die 

anderen accessorischen Salze (schwefelsaures Natron und Chlormagnesium) 

. leichter löslich, als Chlomatrium sind, so wäre einerseits die Ausscheidung des 

ersteren, und andererseits die spätere Mehraufnahme der letzteren durch das 

längere Abliegen der Soolen unerklärlich, wenn man sich diese Bestandtheile 

sowohl im Salzgebirge isolirt vorkommend, als auch ebenso in der Lösung ent

halten denkt. Ganz anders gestalten sich aber die Verhältnisse, wenn diese Ver

bindungen Iheilweise zu verschiedener! Doppelsalzen gruppirt, sowohl im Salz

thon, als in der Lösung gedacht werden. Durch Zerlegung, Wechselzerselznng 

und Neubildung dieser kann dsinn das Löslichkeitsverhältniss ihrer Bestan Itheile 

und daher auch der Gehalt derSoolen mannigfaltig modific rtwerden. Temperatur

unterschiede lim! die Dauer der Einwirkung der Soolen auf die Schichten des 

Salzgebirgessind aber dann wesentliche Factoren für das Zustandekommen solcher 

Metamorphosen. Sie dürften sehr mannigfaltige chemische Umsetzungen im Gefolge 

haben, in denen alleinig nur der Grund für die Veränderungen des quantitativen 

Gehaltes der Soolen " ährend der Ablagerung gesucht weiden kann. Von diesen 

Prämissen ausgehend, lassen sich mehrfältige Salzcombinationen mit einiger 
Wahrscheinlichkeit als schon vorhanden und theils neu sich bildend, annehmen, 

deren Wechselzersetzung die Veränderungen der Soolen in dem gedachten Sinne 

bedingen müsste. So könnte durch successive Bildung von schwefelsaurem Kalk

natron (Glauberit), welches noch schwerer löslieh als Gyps ist, eine Ausschei

dung von schwefelsaurem Kalk aus Soolen stnttfinden, deren Löslichkeitscapacität 

für Gyps allein nicht erschöpft ist. Es lässt sich ferner denken, dass nicht blos 

Chlormagnesium, sondern wohl auch schwefelsaure Magnesia und ein Doppel

salz der letzteren mit schwefelsaurem Kali (KaO. SOe -f- MgO. SOs -j- 6HO) 

im Salzthon vorhanden sei. Durch längere Einwirkung der Chlornatriumlösnng



auf dieses Doppelsalz bei niederer Temperatur ist eine Wechselzersetzung nicht 

unwahrscheinlich. Das Resultat dieser würde die Bildung von schwefelsaurem 

Natron und Chlormagnesium und die Isolirung von schwefelsaurem Kali sein. 

Erstere beide sind sehr leicht löslich, aber auch das isolirte schwefelsaure Kali 

ist löslicher als seine Verbindung mit schwefelsaurer Magnesia. Schon diese eine 

Wechselzersetzung würde also eine Abnahme im Chlurnatriumgehalte und eine 

Zunahme von schwefelsanrem Kali, schwefelsaurem Natron und Chlormagnesium 

bewirken, wie sie eben während des mehrjährigen Abliegens der Soolen statt

findet. Derlei natürliche chemische Processe sind aber noch mehrere möglich. 

Die lange Zeit im Gebirge abgelagerten Soolen sind also, mit Ausnahme ihres 

Chlornatriumgehaltes strenge genommen, nicht mehr als Educte der Auslaugung 

des Salzthones, sondern vielmehr als Producte späterer chemischer Umwand- 

lungsprocesse zu betrachten, bei denen die Zeit, Temperaturunterschiede und wohl 

auch die Massenwirkung als influencirend angenommen werden müssen.

Für den praktischen Salinenbctrieh ergibt sich aus allem dem übrigens die 

nicht unwichtige Thatsache, dass das Ablagern dt-r Soolen im Berge wohl mit 

einer Klärung, das ist mit einem zu Boden setzen der in ihnen suspendirten 

Verunreinigungen, nicht aber mit einer Ausscheidung der in ihnen aufgelösten 

Nebeusalze verbunden ist, sondern dass sie umgekehrt in chemischer Beziehung 

hiebei unreiner werden. Das Ablagern der Soolen hingegen in anderen Räumen, 

so wie ihr Lauf durch die RöhrAnleitungen bewirkt eine tatsächliche chemische 
Reinigung (vorzüglich eine Ausscheidung von Gyps und schwefelsaurem Kalk

natron).

Da es bei den praktischen Manipulationen an den Salinen gebräuehlich ist, 

die Soolen nach ihrer Pfündigkeit in Rechnung zu bringen, so sind im Folgenden 

die Bestandteile sämmllicher untersuchten Soolen, für je 1 Kubikfuss derselben 
in Pfunden berechnet, tabellarisch zusammengestellt.
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S o o le  von

1 Knbiktuas Soole en tliä ll Pfunde

Schwefelsäure Salze Chlor-
S u m m e

Direcle

gefundenKalk Kali Natron Magnesium Natrium

—  ( ( i )  Frisch erzeugt . . . 0 - 2 1 1 0 1 0 2 0-347 0-319 16-867 17-846 18-064
-S 1 (4) i y a  Jahre alt . . .  . 0163 0-197 0-361 0-456 16-633 17-810 18 098
=  J (5) aus den Soolenstuben
t a  ( in Ischl entlehnt . . . 0-24B 0 1 2 2 0 204 0-265 17-054 17-890 17-849

( (1) aus dem Lebenau-Werk 0 - 2 1 0 0 135 0-28S 0-237 16-723 17-590 17-482
3  j (2) 3 Jahre a lt ................ 0 096 0-336 0-980 0-349 16-931 18-692 18-562
J  i (3) aus den Soolenstuben

( von Ebensee . . . . 0 183 0-108 0-359 0-291 16-809 17-750 17-595

( (1) 4 Jahre alt aus Eustach
£ \ Herriseh-Werk . . . 0130 0 778 1831 0 599 16-270 19-608 19-154
| < (2) 4 Jahre alt aus Manns-
«c j berg-Werk................. 0-116 0-437 0-861 0-402 16-527 18-343 18-257

\ (3) aus Plentzner Werk . 0-116 0-631 0-665 0*514 16-780 18-706 18-888
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Die Salinen - Producte.
a) Ebensee.

Untersucht wurden die von einer zwölftägigen Sudcampagne herrührenden 

Producte und Abfälle, und zwar erstlich das in den verschiedenen Stadien des 

Sudprocesses a us k r ys t a l l i s i r ende  Sa l z ,  welches ausgeschöpft wird.

12tSgi£« Sied-Campagne 100 Theile entU e lltn

G a t t u n g  der S a l z e Schwe

felsäure
Chlor Kalk

Magne

sia
Kali Natron Waeser

1. Grobkörniges Vorgangsalz, vom ersten 
Ausschöpfen im Beginn der Campagne 0 9 8 58-81 0-44 0 1 2 0 04 51-21 1-39

2. Salz von der Mitte der Campagne, in 
losem Zustand, ungedörrt feinkörnig . 1-35 56-59 0-31 0-33 0 1 2 49 00 4-64

3. Salz vom Ende der Sied-Campagne, in 
losem Zustand, feinkörnig................. 1 0 0 59-24 0 - 1 0 0-28 0 - 2 2 51-48 0 - 6 8

4. Gedörrtes, feinkörniges, zu Stöcken 
formirtes Salz, aus derMitte der Camp. 1-34 58-97 0-33 0-30 0-15 51-62 0-54

5. Grobkörniges Nachgangsalz r. Schluss 
der Campagne, letzter Aushub . . . 0-48 57-65 0-09 0-27 0-09 50-41 4-35

Berechnet man daraus nach demselben Principe, wie bei den Soolen binäre 

Combinationen, so ergeben sich folgende relative Mengen für 100 Theile der 

Krystallisationsproducte:

B e s ta nd te ile l 2 3 4 5

Schwefelsaures K a l i .........................
Schwefelsaures N a tro n .....................

Chlornatrium .....................................
Wasser.................................................

1-07
0-07
0-57
0-27 

96-58
1-39

0-71 
0 - 2 2

1-43 
0-75

92-33
4-64

0-24
0-40
1 - 2 0  

0-63
96-58

0 - 6 8

0-80
0-27
1-33 
0-71

96-30
0-54

0 - 2 2

01 6
0-49
0-63

94-22
4-35

S d ui in e . 99-95 100-08 99-73 99-95 100 07

Die Analysen Nr. 1 und 5 beziehen sich auf jene grobkörnigen Vor- und 

Nachgangsalze, die sich nicht zu Stöcken formiren lassen und daher als Vieh

oder Fabrikssalz verwendet werden. Nr. 2, 3 und 4 bezieht sich auf feinkörniges 

Salz, welches zu Stöcken formirt wird, und die Analyse Nr. 4 repräsentirt die 

Zusammensetzung des bereits im Stock gaar gedörrten Salzes, also des eigent

lichen Hauptproductes der Saline.

Da nun aber die übrigen Salze, wie die Analysen zeigen, sich in einem sehr 

verschiedenen Zustande der Trockenheit befanden, so erscheint es erforderlich, 

um einen genaueren Vergleich der Mengen aller beigemengten Nebensalze 

anstellen zu können, die Zusammensetzung für den wasserfreien Zustand aus den 

gegebenen Daten zu berechnen.

100 Theile der wasserfreien Producte enthalten :
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B e s ta n d te ile
!• Grobkörniges 

Vorgangsalt, 
erster Aashub

2, Von der Milte 
der Camptgne, 

feinkörnig

8. Vom Ende der 
CampBgne, fein

körnig

4. G ur gedörrt, 
ans der Mitte der 
Campagne,feink.

S. Grobkörniges 
Nachgangsalz, 
leteter Aushub

Schwefelsäuren Kalk . 
Schwefelsaures Kali . 
Schwefelsaures Natron 
Chlormagnesium. . . 
C h lo rn a tr iu m . . .

1-08 

0 07 

0-58 

0-27 

97-99

0-73

0-23

I S O

0-79

96-74

0-24

0-41

1-21 

0-63

97  SO

0-80

0-27

1-34 

0-71

96 *87

0-23

0-17

O -S l

0-66

98-43

Saume der Nebensalze . 2-00 3-25 2-49 3*1 2 1-87

Diese Tabelle veranschaulicht in sehr klarer Weise den Vorgang während 

des Sudprocesses. Das erste Vor- und letzte Nachgangsalz sind grobkrystallinisch 

und enthalten auffällig weniger Nebensalze wie die in der Mittelzeit oder 

während der eigentlichen Dauer des Sudprocesses heraus krystallisirenden 

Producte. Die theoretische Begründung dieser Thatsache bietet, da die ursprüng

liche Zusammensetzung der Soole, aus welcher diese Salze gewonnen werden, 

bekannt ist, keine Schwierigkeiten. Die gemischte Soole (*/, von Ischl */a von 

Hallstatt), wie sie in Ebensee versotten wird, enthält in 100 Theilen ihres fixen 

Antheiles nur 5*30 Theile fremder Nebensalze und 94-58 Theile Chlornatrium, 

sie ist also so wenig initersteron geschwängert, dass weder im Beginne derVerdara- 

pfung noch zu Ende und überhaupt in keinem Stadium der Campagne eine vehemente 

Ausscheidung derselben stattfinden kann. Im Beginne ist es vorwiegend das am 

schwersten lösliche Nebensalz, der Gyps, der sich dem auskrystallisirenden 

Vorgangsalze beimengt, in geringerer Menge ist er noch in den Mittelproducten, 

endlich aber in den Nachgangsalzen schon nur mehr in sehr untergeordneter 

Quantität vorhanden. Alle leiebt löslichen Salze sind natürlich im Vorgangsalze 

sehr wenig vertreten, fallen in etwas reichlicher Menge mit den feinkörnigen 

Mittelsalzen heraus und fast in gleicher Menge mit dem Nachgangsalz; da aber 

gegen Ende der Sudcampagne der Gypsgehalt in der Lauge schon sehr 

abgenommen hat, leicht lösliche Salze hingegen schon vom Anfang her so wenige 

vorhanden waren, dass in der ganzen Siedezeit sich keine grössere Menge 

ansammeln konnte, so tritt der Fall ein, dass das letzte Nachgangsalz das aller

reichste an Chlornatrium, das heisst das reinste ist. Zunächst steht im Punkte der 

Reinheit das Vorgangsalz, und die nach Ausscheidung des letzteren auskrystallisiren- 

den Producte besitzen den relativ mindesten Grad der Reinheit. Es ist dies, wie man 

sieht, ein Ergebniss, welches den an anderen Salinen gemachten Erfahrungen 

diametral entgegen steht, und ist zum Theil bedingt durch den hohen Grad der 

Reinheit der ursprünglichen Soole. Aber noch ein anderer Umstand, auf den 

schon im Eingang dieses Aufsatzes hingewiesen wurde, trägt dazu bei, dass die 

Vorgang- und Nachgangsalze die reichsten an Chlornatrium sind und das ist 

ihre Grobkörnigkeit. Die niedrigere Temperatur zu Anfang und am Ende der 

Sudcampagne gestatten die Bildung grösserer Krystallindividuen, und das Chlor

natrium als wasserfreies Haloidsalz schliesst keine oder nur wenig Mutterlauge 

mechanisch ein. Sicher rührt aber die grössere Menge von Nebensalzen in den 

feinkörnigen Mittelproducten, wie schon hervorgehoben wurde, nur von der 

anhaftenden Mutterlauge her, die von dem feinen Krystallbrei sich schwieriger 

trennt, als von dem grobkrystallisirten Salz. In Wirklichkeit sind daher ohne 

Zweifel alle während der Sudcampagne aus so reinen Soolen auskrystallisirenden 

Producte gleich zusammengesetzt, wenn sie gleich vollständig von der Mutter

lauge befreit würden. Dem was im Anfänge mehr an Gyps sich beimischt ist, das

K. k. geologisohe Re ieh»n«ta lL  i4* Band. 1864. IT. Heft. 37
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sich später an leicht löslichen Salzen mehr abscheidende, quantitativ äqui

valent i).

Vergleicht man den fixen Rückstand der Soole mit dem feinkörnigen Salz 

aus der Mitte der Sudcampagne:

Soo le  K ochsa lz

ChlorDatrium . . . .  94 *68  . . . .  96-74 

Nebensätze................ 5-30 . . .  . 3-2B

so ergibt sich, dass in dem ersteren durch den Siedprocess der Gehalt an 

Chlornatrium um 2'06 indirecte erhöht und die Nebcnsalze um ebenso viel ver

mindert, oder dass I58-7 Pct. derselben abgeschieden werden. Ein Vergleich 

des wasserfreien gedörrten und ungedörrten feinkörnigen Salzes:

Mittelsalz, ungedörrt Mittelsalz, gedörrt

Chlornatrium . . .  96-74 96-87

Nebensätze. . . . 3-25 3*12

ergibt, dass durch den Dörrprocess weitere 0-13 Theile oder 4 Pct. der noch 

vorhandenen Nebensalze ausgeschieden werden. Die ganze Manipulation der 

Saline bewirkt also eine Abscheidung von 4113 Pct. der ursprünglich im fixen 

Rückstand der Soole enthalten gewesenen Nebensalze. Nach allem dem haben 

wir bezüglich der Einfachheit der Manipulation im früheren wohl nicht zu viel 

gesagt; wenigstens die Saline in Ebensee, die mit einem so ausgezeichneten 

Rohproduct zu arbeiten in der Lage ist, hat absolut mit gar keinen Schwierig

keiten in chemischer Reziehung zu kämpfen.

Die Dö r ra u sw üc h se ,  welche beim Trocknen des Salzes aus den Poren 

der Stöcke hervordringen und theils röhrenförmige Ansätze an den Salzstöcken, 

oder an den Tragstangen in den Trockenkammern Krusten bilden, ergaben für 

100 Theile in der Analyse folgende Resultate:

Dörrauswüchse Schwefel«
slure

Chlor Kalk Magnesia Kali Natruo Wasser

1. Von den Tragstangen . .
2. Röhrenförmige.................

5 '40 
3 27

52 08 
53-08 o 

c
IC 

«
0

o 
o 4-50

2-80
2 1 9
1 - 0 0

43-20
43-40

4-00
8 - 0 0

Hieraus berechnen sich für 100 Theile folgende binäre Verbindungen:

Hammer
Schwefelsäuren

Kalk
Schwefelsaures

Kali
Schwpfelsaares

Natron

Chlor-

mag'Desium Cliloroatrium Wasser S u m m e

1.  . . 0-73 4-04 5-33 8 -i8 76-79 4-00 99-27
2 . . . 0-48 1-84 3-8i 6-64 79 29 8 - 0 0 100-06

Das Verhältniss des Chlornatriums zu den Nebensalzen ist daher für 100 

Theile der wasserfreien Substanz folgendes:

*) Das Vor- und Nnchgangsalz, welches, wie die Analysen ergeben, in wasserfreiem Zustande 
97-99 bis 98-43 Pct. Chlornatrium enthält, wird nach Angabe der Gmundoer Salincn- 
Direclion nur als Vieh- oder Fabrikssalz verwendet.



Nr. 1 Nr. 2

Chlornatrium . . . 80*60 86*12,
Nebensalze . . . .  19*39 13*87.

Die Zusammensetzung dieser Dörrtropfsalze ist natürlich eine ziemlich 

variable, je nachdem sie von Salzstöcken sinh abscheiden, die aus mehr im 

Anfang oder gegen das Ende der Campagne ausgehobenen Salz formirt wurden. 

Das Dörrtropfsalz der mehr im Anfang der Sndcampagne erzeugten Salzstöcke 

ist reicher an schwefelsaurem Kalk, jenes von dem später erzeugten enthält 

dagegen mehr schwefelsaures Natron und Chlormagnesium.

D er Pfanns te i n .  Die Zerlegung des nach einer zwölftägigen Siedcam

pagne abgeschiedenen Pfannsteines, ergab folgende Resultate:für 100 Theile:
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Schwefelsäure.....................27*91
C h lo r ................................ 30*02
K alk .....................................11*83
Magnesia.............................0-55

K a li............................. .... . 0*89
Natron.................................33*41

Thon.....................................0 * 13 (unlöslich)
E isenoxyd.........................0*16
Wasser.................................2*09.

Es berechnen sich hieraus folgende Salzcombinafcionen:

Schwefelsaurer K a lk .................................28*73

Schwefelsäure M agnesia .........................1*65

Schwefelsaures K a l i .................................1 *81

Schwefelsaures Natron.............................16*11

ChlorD&trium . . . ................................. 49*S8
T h o n ...................................................................... 0*13

Eisenoxyd................................................. 0*16

Wasser......................................................... 2*09

Summe . 100*26.

Da nicht gut vorausgesetzt werden kann, dass in dem Pfannsteine das 

überaus leicht lösliche Chlarmagnesium vorhanden sei, während aber Magnesia 

doch wirklich gefunden wurde, so ist es sehr wahrscheinlich, das sie als schwe

felsaures Salz und zwar grösstentheils als eine Doppelverbindung mit schwefel

saurem Kali zugegen sei. Die Salzberechnung wurde daher auch in diesem 

Sinne durchgeführt. Und es sind hiefür zwei Fälle denkbar, dass nämlich schwe

felsaure Magnesia schon in den Soolen enthalten ist (denn die Annahme, dass 

nur Chlormagnesium in den Soolen vorhanden sei, ist eine rein hypothetische) 

oder dass solche während desSiedprocesses durch Umsetzung mit schwefelsaurem 

Natron gebildet wird. Auch der Gyps möchte im Pfannsteine theilweise als 

Doppelsalz mit wasserfreien schwefelsaurem Natron enthalten sein.

Die Zusammensetzung der Pfannsteine wechselt nicht unbeträchtlich je nach 

der Dauer der Siedcampagne, insbesonders bezüglich der Menge des Chlornatriums, 

welches in bald grösseren bald kleineren Quantitäten mit aufbrennt und den Werth 

des Pfannsteines zur Verwendung für Viehsalz entsprechend erhöht oder ver
mindert.

In 100 Theilen des wasserfreien Pfannsteines sind enthalten:

Chlorna triam ......................... 60*8
Nebensalze.............................49* S.

37 *
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Jedes Pfund des abgesetzten Pfannsteines entzieht somit den Soolen nahezu 

ein halbes Pfund ihrer Verunreinigungen. Der Pfannstein wie die Dörrauswiicbse 

repräsentiren ferner jenes Hauptquantum von Verunreinigungen (4113  Pct.), 

welches durch den Siedeprocess aus dem fixen Antheile der Soolen abgeschieden 

wird, da dielockeren Vor- und Nachgangsalze, wie gezeigt wurde, eher noch etwas 

ärmer an Nebensalzen, als das zu Stöcken formirte Salz sind. Durch die Mutter

laugen wird wohl auch ein gewisses Quantum von Verunreinigungen abgeführt, 

doch beträgt dies im Ganzen nicht viel, da die Mutterlaugen wieder bei der 

darauf folgenden Campagne in die Pfanne gebracht, und erst nach sehr langem 

Sudbetriebe gänzlich beseitigt werden.

D ie  Mut t er l auge .  Die nach Beendigung einer zwölftägigen Campagne 

resultirende Mutterlauge gab folgende Resultate bei der Untersuchung:

- Specifisches Gewicht =  1*2194, wonach ein Kubikfuss 68*774 Pfunde 
wiegt.

Der Gehalt an fixen Bestandteilen betrug 27*72 Pct., daher in einem 

Kubikfuss 19*064 Pfund Salze enthalten sind.

100 Theile derselben enthielten:

Schwefelsäure.....................1 ■ 22
C h lo r .................................15*68
Brom ................................ 0*03

K a lk .............................• . 00 8
Magnesia.............................1*02
K a l i ..................................... 1 • 00
Natron.................................12-15.

Die Rechnung nach demselben Principe, wie bei den Soolen durchgeführt, 

ergibt folgende Salze:

Schwefelsaurer Kalk . . . . . 0-19
Sehwefelsaures Kali . . . . . 1-84 Summe
Schwefelsaures Natron . . . . 0-48 der Nebensalze
Chlormagnesium................. 4-944.
Brommagnesium.................... . 0034
Chlornatrium......................... . 22-88

Summe . 27-824.

Ein Vergleich der Zusammensetzung des wasserfreien fixen Rückstandes 

der Soole mit dem der Mutterlauge ergibt für je 100 Theile folgendes Ver

hältniss:

Soole Mutterlauge

Chlornatrium................  94-68 82-22
Nebensalze..................... 5-30 17*78.

Die Menge der Nebensalze hat somit binnen einer zwölftägigen Siedcam

pagne in der erübrigenden Lauge um 23*84 Procent derselben zugenommen.

b) IschL
Von den beim hiesigen Betriebe auskrystallisirendem Sa l ze  wurden fol

gende Proben der Analyse unterworfen:
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Gattung des Satzes

10 t Theile en th ie lten

Schwefel«
flSure Chlor Kalk Magoecia Kall Natron Waiser

1. Vorgangsalz vom Kolowrat 
Sudwerk; vom Anfang der 
Sud-Campagne . . . . 0-83 57-60 0-36 0-18 0-01 50*02 3-02

2. Vorgangsalz vom Tiroler 
Sudwerk; vom Anfang der 
Sud-Campagne . . . . 1-48 55-93 0-70 0 1 9 0*04 48 *69 5-45

3. Nachgangsalz vom Kolo- 
wratSudwerk; nach zwei
wöchentlicher Siedezeit; 
Ende der Campagne . . 0-69 56-82 0 1 8 0*20 0 0 2 49*75 4-77

4. Nachgangsalz vom Tiro
ler Sudwerk nach vier
wöchentlicher Siedezeit; 
Ende der Campagne . . 0-40 58-00 0-15 0*18 0 02 50*30 3-44

S. Kochsalz vom Kolowrat 
Sud werk nach einwöchent
licher Siedezeit t Mitte der 
C am pagne ..................... 1*29 58-33 0-48 0*07 0-09 51-00 M B

6 . Kochsalz vom Tiroler Sud
werk nach zweiwöchent
licher Siedezeit; Mitte der 
C am pagne ..................... 1*27 58-89 0-55 0*16 0*08 51-64 0-90

Die Vor- und Nacbgangsalze sind grobkrystallinisch, die Salze aus der 

mittleren Zeit der Siedcampagne hingegen feinkörnig. Diese letzteren Proben 

beziehen sich auf abgedörrtes Kochsalz.

Aus den angeführten Daten berechnen sich nun die folgenden Salze fiir je 

100 Theile dieser Krystallisationsproducte:

Bestandtheile l 2 3 4 5 s

Schwefelsaurer Kalk . . . .  
Schwefelsaures Kali . . . .  
Schwefelsaures Natron . . . 
Chlormagnesium....................

W asse r .................................

0-87 
0 - 0 2  

0 - 8 6  

0-43 
94-39 
3 02

1 -70 
0-07 
0-80 
0-44 

91-62 
5-45

0-43 
0-04 
0-79 
0-47 

93 05 
4-77

0-36
0-04
0-30
0-39

95-09
3-44

1-16
0-16
0-95 
015

95-93
1-15

1*33
0-14
0-76
0*35

96*61
0-90

Summe . 99-59 100-08 99-55 99-62 99-50 100-09

Die mittlere Zusammensetzung des an dieser Saline erzeugten (bereits 

abgedörrten) Kochsalzes ist demnach in 100 Theilen:

Schwefelsaurer Kalk . . . .  1-24 \
Schwefelsaures Kali . . . .  0-15 r Nebensalze:
Sehwefelsaures Natron . . 0-85 | 2-49.
Chlormagnesium.....................0 ’ 25 )
Chlornatrium.........................96*27
W a s se r .................................1*02

Summe . 99*78.

Das relative quantitative Verhältniss dieser Krystallisationsproducte in 
wasserfreiem Zustande ist in 100 Theilen folgendes:
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Bestandtheile
i. Vorgang- 
salz, Kolo- 
wral-Werk

2. Vorgsing- 
galz » Tiroler 

Werk

8. Nachgang- 
salz , Kolo- 
wrat-Werk

Nachging- 
sali, Tiroler 

Werk

S. u. 6. Ge- 
dörrtes 

Kochsalz

Schwefelsaurer Kalk . . . .  
Schwefelsaures Kali . . . .  
Schwefelsaures Natron . . .
Chlormagnesium................
Ch i o rn a tr iu m  . . . .

0-90

0-02

0-89

0-44

97-73

1-79

0-08

0-84

0-46

96-81

0-45
0-04
0-83
0-49

98-17

0*37
0-04
0-31
0-40

98-88

1*26
0 1 5
0 - 8 6

0-25
97-47

Summe der Nebeiisftlze . 2-35 3 1 7 1-81 1 - 1 2 2-52

Die Verhältnisse bezüglich der Reinheit der in den verschiedenen Stadien 

des Siedprocesses auskrystallisirenden Producte sind dieselben, wie bei der 

Saline in Ebensee, was durch den gleichen Charakter der Soolen bedingt ist. 

Auch hier sind die lockeren Nebensätze, insbesonders die grobkrystallinischen 

Nacbgangsalze, in denen schon nur mehr sehr wenig schwefelsaurer Kalk auf- 

tritt, etwas reiner, wiedas eigentliche gewonnene Kochsalz. Auch hier bietet 

die Hüttenmanipulation wenige Schwierigkeiten in der Gewinnung eines guten 

Productes, da die zur Verarbeitung kommenden Soolen an sich schon arm an 

Nebensalzen sind.

Ein Vergleich des fixen Rückstandes der im Ischler Salzbergbau gewon

nenen Soolen mit dem daraus producirten (schon abgedörrten) Kochsalze 

ergibt folgendes:

Frisch erzeugte Soole 3 Jahr alte Soolc Kochsalz

Chlornatrium.........................9S-06 90*57 97-47
Nebensalze............................. 4-93 9-41 2-52.

Die Hüttenmanipulation (Sied- und Dörrprocess) bewirkt also eine Aus

scheidung von 48-8'—73*2 Procent von den im fixem Rückstände der Soolen 

enthalten gewesenen Nebensalzen.

Die Dö r ra uswücb ae ,  welche hier abfallen, gaben in 100 Theilen fol
gende relative Mengeu der yerschiedenen Bestandtheile:

Schw efe lsäu re C h lor K a lk M agnesia K ali N atron W asse r

i .  .  . 2 - 8 6 52-88 0 09 2-33 1*99 43-60 8-59
2 ................. 3-05 52-81 0  2 0 1-87 2*39 43-30 7 1 4

Hieraus berechnen sich im Mittel folgende Salze:

Schwefelsaurer Kalk . . .  0-36
Schwefelseures Kali . . . 4-04
Schwefelsaures Natron . . 1-42

Chlormagnesinm................ 4-99
Chlornatrium.....................80*94
Wasser.................................7-87

Summe . 99*62.

Das Verhältniss des Chlornatriums zu den Nebensalzen ist daher in 

100 Theilen der wasserfreien Substanz folgendes:
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Chlornatrium........................ 8 8 '21
Nebensalze........................ 11*78

und das Darrtropfsalz enthält somit um 9*16 Pct. mehr an verunreinigenden 

Nebensalzen, wie das producjrte abgedörrte Kochsalz, woraus wieder der nicht 

unbeträchtliche Reinigungsprocess, den das Abdörren des Kochsalzes bewirkt, 

ersichtlich wird.

Der P f annens t e i n .  100 Theile dieses Nebenproductes oder vielmehr 

Abfalles enthielten:

Schwefelsäure.................... 37*27
Chlor.....................................18-53
K a lk .....................................11*42
Magnesia.............................0*14
K a l i .....................................0-4B
N atron .................................32 *00

Thon......................... ...  . 0*04 (unlöslich)
Eisenoxyd.............................0*13
Wasser.................................4*49

woraus sich für 100 Theile folgende Salzcombinationen berechnen:

Schwefelsaurer Kalk . . 27*73

Schwefelsäure Magnesia 0-42

Scbwcfelsaurcs Kali . . 0-83

Sehwefelsaurcs Natron . 36*03

Chlornatrium................ 30-55

0 *0 4

Eisenoxyd..................... 0 1 3

W asser......................... 4-49

S D ID in e 100-22.

100 Theile des wasserfreien Pfannkernes enthalten:

Chlornatrium .....................31*91
Nebensalze......................... 68*09.

Dieser Pfanustein war von geringer Dicke, und solche enthalten wenig 

Chlornatrium, dagegen sehr vorwiegend schwefelsaures Natron und Gyps. Diese 

Pfannkerne werden daher weggeworfen. Wenn der Pfannkern eine beträchtlichere 

Dicke erlangt, was wohl auch von der während der Siedcampagne herrschenden 

Temperatur abhängt, steigt der Gehalt an Chlornatrium darin auf 70, 75 Pct. 

und selbst noch etwas mehr. Solche dicke Pfannsteine, von denen es erfahrungs- 

mässig bekannt ist, dass sie reicher an Chlornatrium sind, werden daher als 

Viehlecksalz veräussert. Dasselbe findet auch an den arideren Salinen Statt.

Der Pfannstein setzt sich in dickeren Lagen vorzüglich an jenen Stellen 

des Pfannenbodens an , wo die stärkste Hitze herrscht, dort brennt aber auch 

viel mehr Chlornatrium auf; der in dünnen Lagen sich absetzende Pfannstein, 

ist daher als derjenige zu betrachten, dessen Bildung bezüglich der Reinigung 
der Soole, die günstigste ist.

D ie  Mut t er l augen .  Von jedem der beiden in Ischl befindlichen Sudwerke 

wurde eine der Mutterlaugen untersucht, und zwar:

1. Mutterlauge vom Kolowrat-Sudwerk nach zweiwöchentlicher Siedezeit.

2. Mutterlauge vom Tiroler Sudwerke nach vierwöclientlichw Siedexeit.
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Speoifisches Gewicht..............................................................
Gewicht von einem Kubikfuss Mutterlauge in Pfunden. . . 
Gehalt an fixen Bestand theilen in 100 Theilen der Laugen . 
Ein Kubikfuss Lauge enth Sit darnach fixe Bestandtheile in Pfd.

gefunden wurden in 100 Theilen dieser Mutterlaugen:

l 2

1-2241

69-039

28-23

19-489

1-2204

68-830

27-52

18-942

Bestandtei le l 2

C h lo r ..................................................................................

K a l k ..................................................................................

Kali...........................................................................

woraus sich folgende relative Salzmengen ergeben:

1-34

15-59

0-02

0-08

1-18

0-86

11-99

1-09

15-81

0 0 3

0-09

0-85

0-85

12-80

S a l z e l 2

Summe .

Getändener Abdampfrückstand .

0 1 9

1-58 

0-90

2-76 

0-023

22-29

0 - 2 2

1-57 
0-42

2 - 0 0  

0-034

23-59

27-743

28-23

27-834

27-52

Ein Vergleich des wasserfreien fixen Rückstandes der fschler Soolen mit 
dem der daraus resultirenden Mutterlaugen ergibt:

Junge Soole 3 Jahr alte Soole Mutterlaugen

"7 iT
Chlornatrium. . . 95-06 90 57 80-35 84-76
Nebensalze . . . .  4-93 9-41 19-65 15-24.

Die beträchtliche Verschiedenheit in dem Mischungsverhältnisse des Chlor

natriums zu den Nebensalzen in den Sooleri macht es erklärlich, dass auch die 

resultirenden Mutterlaugen in dieser Beziehung sehr variiren müssen. Die Mutter

lauge Nr. 2 stammt von einer vierwöchentlichen Campagne, gleichwohl enthielt 

sie weniger Nebensalze als die Mutterlauge Nr. 1, welche von einer nur zwei

wöchentlichen Siede herrührt. Es ist daher anzunehmen, dass letztere, das abfal

lende Nebenproduct, vorwiegend älterer Soolen war.

c) Hallstatt.
Das auf der Saline in Hallstatt producirte Kochsalz gab in 100 Theilen 

folgende Kesultate:



SchwefelsSure Chlor Kalk Magnesia Kal! Natron Wasser 

1*10 38-46 0-24 0-44 0 06 50-67 1-41

Die nähere Zusammensetzung desselben in 100 Theilen ist daher folgende:

Gedörrtes Salz Ganz wasserfrei

Schwefelsaurer Kalk . . . 0-58 ) 0-59 )
Schwefelsaures Kali . . . 0-11 / Nebensalze: O ' l l  ( Nebensalze:
Schwefelsaures Natron . . 1-26 | 2-98 1*28 i 3-03
Chlormagnesium................  1-03 ) 1-OS }
Chlornatrium..................... 95 06 96*95
Wasser................................. 1*41 — • —

Summe . 99*45 99*98

Stellen wir wieder den fixen Rückstand der Hallstätter Soolen dem produ- 

cirten Salz gegenüber:

Junge Soole l 1/* Jahre alte Soole Kochsalz

Chlornatrium. . . 94*51 93*38 96*65
Nebensalze. . . . 5*47 6  60 3-03

so ergibt sich, dass in dem letzteren der Gehalt an Chlornatrium durch den 

Siedeproccss um 2-44— 3*57 Theile, das ist um 2-3— 3*6 Pct. desselben indi- 

recte erhöht wird, während 44*6— 54 Pct. der Nebensalze sich abscheiden.

Die Analyse des in den hiesigen Trockenkammern aus den Salzstöcken 

ausschmelzenden Da r r t r op f sa l zes  ergab in 100 Theilen:
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SSuren und Basen: S a lz e :

. 1*54 0 * 2 2

Chlor............................................. . 55 *23 2-49
K a lk ............................................. . 0*09 Schwefelsaures Natron . . . . 0*48

Magnesia..................................... . 2*15 5*10

K a l i ............................................. . 1-35 84-73

. 44*80 6 0 7

6*07
Summe 99*09

Das Verhältniss des Chlornatriums zu den Nebensalzen ist in 100 Theilen 

der wasserfreien Substanz:

Chlornatrium: 91*08. Nebensalze: 8-91.

Das Darrtropfsalz enthält somit um 8*88 Pct. mehr Nebensalze wie das 

gedörrte Kochsalz.

Die Untersuchung einer hier nach 10 monatlichem Betrieb endlich gänzlich 

beseitigten Mutterlauge ‘)  gab folgende Resultate:

Specifisches Gewicht = .............................................................  1*2543
Gewicbt von einem Kubikfuss in P fu n d e n ................................... 69*742'
Fixer Rückstand in 100 T h e ile n ................................................. 30*24
Gehalt an fixem Rückstand in einem Kubikfuss in Pfunden . . . 21*090

In 100 Theilen derselben wurden gefunden:

SchwefelsSure..................... 3*58
C h lo r ................................. 14*81 K a l i .....................
B r o m ................................. 0*05
K alk ..................................... 0 * 2 0

*) Wie erwähnt wurde, werden die Mutterlaugen, die von so langem Sudbetriebe herrühren, 
endlich dem coutinuirlichen Betriebe entzogen und in die sogenannte „wilde Fluth ge
stürzt“, das ist weggeschüttet. Eine Einrichtung zur Verarbeitung solcher Soolen auf 
Nebrnproducte besteht nicht.

K. k. jreologifirhe Reiehaanstill. 14. Band. I9G4. II. Heft. 38
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woraus sich die folgende nähere Gruppirung der Bestandtheile berechnen lässt:

Schwefelsaurer K a l k .........................0*49
Schwefelsaures K a l i .........................3*78
Schwefelsaures N a tro n .....................2*77
Chlormagnesium.................................H - 91
Brommagnesium.................................0 • Ü,i7
Chlornatrium ..................................... 17'12

Summe 
der Nebensalze 

13-007

Sa in me . 30*127.

Gefundener Abdampfrückstand . . . 30*240.

Ein Vergleich des wasserfreien Rückstandes dieser Mutterlauge mit jenem 

der Soolen ergibt für je 100 Theile folgendes Verhältniss:

Hallstätter Soolen
^---^  Mutterlauge von

jung iy a Jahre alt lOmonatl. Campagne

Chlornatrium. . . 94*51 93*38 56*83
Nebensalze. . . .  5*47 6*60 43*17

Die vollständige Beseitigung solcher Mutterlaugen aus dem Betriebe ist 

daher wohl gerechtfertigt, ja es würde sogar angezeigt sein, im Interesse der 

Reinheit des Handelsproductes die Mutterlaugen schon früher zu beseitigen, denn 

das in den letzteren Wochen aus dieser Lauge auskrystallisirte Salz muss jeden

falls schon sehr unrein gewesen sein.

Herr Hüttenmeister von Posch hat speciell an der Hallstätter Saline die 

Beobachtung gemacht, dass verschiedene Soolen, wenn auch von gleicher 

Gradigkeit (vermöge des specifischen Gewichtes), sich dennoch beim Abdam

pfungsbetriebe sehr verschieden verhalten. Ganz junge Soolen geben, wenn sie 

unmittelbar in die Pfanne geleitet werden, grobkörniges Salz, welches zur 

Formirung in Stöcke nicht geeignet ist. Es wird ferner in den Dörrkammern 

porös, weil bei einer Temperatur von circa 100° C. die anhaftende Mutterlauge 

auszufliessen beginnt. Alle diese Eigentümlichkeiten im Verhalten rühren nun, 

wie schon im Vorhergehenden auseinandei gesetzt wurde, daher, dass die jungen 

Soolen ärmer an Nebensalzen sind. Die Bildung grösserer Krystalle von Chlor

natrium wird jedenfalls auch durch die Reinheit der Lauge befördert (ausserdem, 

dass im Anfänge und Ende der Campagne wegen der niedrigeren Temperatur 

vorwiegend solche entstehen). Die Form, welche der Waare auf diesen Salinen 

gegeben wird bedingt, dass dern Salze eine gewisse Quantität bindender Elemente 

(Nebensalze) beigemischt sei, und das führt zu der eigentümlichen Anomalie, 

dass sehr reine Soolen für den Fabriksbetrieb in seiner gegenwärtigen Tendenz 

weniger brauchbar erscheinen.

Die Aufnahme von Nebensalzen in jenem Grade, bei welchem dieSoolen ein 

gut bindendes Kochsalz abwerfen, wird, wie ebenfalls schon gezeigt wurde, durch 

das Abliegenlassen derselben im Berge erreicht. Es liegt nahe, dass wenn man 

einmal durchaus darauf angewiesen ist compacte Salzstöcke in den Handel zu brin

gen, es leicht zu bewerkstelligen wäre, die jungen Soolen unmittelbar für diesen 

Betrieb umzugestalten; es wäre nur nö tig  ihnen jenes Quantum erforderlicher 

Nebensalze beizumengen, wozu die Beimischung einer kleinen Quantität solcher 
von einem langen Sudbetrieb herrührenden Mutterlaugen genügen möchte.

Nach Angabe des Herrn von Posch sollen aber junge Soolen, welche eine 

längere Strecke der Leitungen durchlaufen haben, wie z. B. die frisch erzeugten 

Soolen an den Salinen Ischl und Ebensee jenes eigentümliche Verhalten nicht 

mehr zeigen. Dieser Umstand findet vielleicht darin seinen Grund, dass die Ver

luste, welche die Soole während des langen Laufes erleidet und die, so weit die
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Beobachtungen gehen, nicht unbeträchtlich sind, im Sinne einer Concentration 

der Nebensalze wirken, trotz der Quantitäten, die sich von den letzteren an den 

Röhrenwandungen absetzen. Es ist nämlich denkbar, dass der Verlust der Soole 

mit einem grösseren Verluste an Chlornatrium, als dem der Zusammensetzung 

entsprechenden verbunden ist.
Eine Untersuchung der in den Röhrenleitungen sich absetzenden Aus 

sche i dungen  von den Soolen gab folgende Resultate:

1. Die unter der Flüssigkeit entstehenden Absätze.

2. Die ober dem Niveau der Flüssigkeit durch Efflorescenz sich bildenden 

Ansätze.
1

Schwefelsaurer K a lk .................77*59
Schwefelsaures K a l i ................ 0 -29 4
Schwefelsaures Natron . . . .  l-OOf
Chlormagnesium.........................Spur
Chlornatrium.............................  „
Unlöslich....................................  0-10
W asse r .....................................20-00

2
116

0-33

0-10
92-42

5-76

Summe . 98-98 99-77.

Nr. 1 ist daher vorwiegend wasserhaltiger schwefelsaurer Kalk (Gyps), 

Nr. 2 hauptsächlich Chlornatrium.

Die Untersuchung eines Pfanust  eines von ansehnlicher Stärke, der 

bedeutend ehlornatriumhältig war, gab folgende Resultate:

Unlöslich.............................0-08
E isenoxyd.........................0-09
Wasser................................ 4-00

Summe . 96-37

Schwefelsäuren Kalk . . .  7-70 
Schwefelsaures Kali . . .  1-10 
Sehwefelsaures Natron . . 8-00 
Schwefelsäure Magnesia . 2-00 
Chlornatrium . . • . . . 77-40

100 Theile des wasserfreien Pfannkernes enthalten darnach:

Chlornatrium .................... 80*31
Nebensalze.........................19-68.

d) Auasee.
Von dem an der hiesigen Saline erzeugten Salz wurde untersucht:

Gattung des Salzes
100 T he ile  e n th ie lte n

Schwefel
säure

Chlor Kalk Magnesia Kali Natron Wasser

1. Grobkörn. Vorgangsalz . 1 - 2 0 58-84 0 1 4 0 - 2 1 0 - 2 0 51*75 1 - 0 2

2. Grobkörn. Nachgangsalz. 0-72 58-84 0 - 0 1 0-34 0-29 51-00 1-77
3. Feinkörniges Salz . . . 2 ‘ 6 6 56 00 0 0 5 0-85 0-80 49-20 2-95
4. Gaar gedörrtes Salz . . 1-81 58-73 0 0 4 0-27 0-33 51-90 0-50

Es ergeben sich daraus für 100 Theile folgende Combinationen:

B e s ta n d te ile l 2 3 4

Schwefelsaurer Kalk .........................

Schwefelsaures Natron .....................
Chlormagnesium.................................

W a s s e r .............................................

0-34
0-37
1-47
0-48 

96-36
1 - 0 2

0 - 0 2

0-53
0-83
0-79 

95-94
1-77

0 1 2

1-47 
3-40
2 - 0 1  

89-81
2-95

0 1 0

0-61
2-61
0-63

95-74
0-50

Summe . 100-04 99-88 99-76 100-19

38*
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Nr. 4 repräsentirt die Zusammensetzung und den Zustand der Trocken

heit des yon der Saline producirten und in den Handel gesetzten Salzes.

100 Theile dieser Producte in wasserfreiem Zustande enthalten:

Bestand theile 1. Vorgaog- 

salz

2. Nachgang- 

salz
3, Feinkör

niges Sals

4. Gaar ge

dörrte« Salz

Schwefelsaures Kali . . . . . . . .
Schwefelsaures Natron.........................
Chlormagnesium.....................................

0-34
0-37
1-48 
0-48

97-32

0 - 0 2

0*54
0-84
0-80

97-79

0 1 2

1-51 
3-51
2-07 

92-78

0 - 1 0

0-61
2-62
0-63

96-03

Summe der Nebensalze . 2-67 2 - 2 0 7-21 3-96

Die Soolen vom Bergbau in Aussee sind die unreinsten, es darf daher nicht 

Wunder nehmen, dass hier dem beim Siedprocesse auskrystallisirenden Koch

salze sich mehr von den Nebensalzen beimengt. Indess ist das von der Saline 

erzeugte Endproduct nicht wesentlich von dem der anderen Salinen verschieden. 

Eine sehr ausgiebige Reinigung bewirkt hier der Dörrprocess. Schon für den 

Blick ist es auffällig, dass das aus den Dörrkammern gelangende Salz ganz 

besonders stark mit den Krusten der herausgeschmolzenen Darrtropfsalze über

kleidet ist, die dann beseitigt werden. Das Dörren wird aber hier bei hoher 

Temperatur und mit grösser Sorgfalt bewerkstelligt, wodurch erreicht wird, 

dass die erzeugten Salzstöcke nicht nur ganz besonders compact und zu dem 

Transporte auf der Achse geeignet, sondern auch nahezu so rein wie das Pro

duct der anderen Salinen ausfallen.

Der Vergleich des fixen Rückstandes der Soolen mit dem wasserfreien fein

körnigen Salze ergibt folgende Verhältnisse:

Salz

1. 4 Jahr alte Soole 2. 4 Jabr alte Soole 3. Junge Soole ungedörrt gedörrt

Chlornatrium . . . 82 98 89-98 89*69 92-78 96-03
Nebensalze . . . .  17-0i 10-04 10*30 7-21 3-96

Durch den Siedeprocess werden sonach 28-1 — 87-6 Pct. der Nebensalze 

von dem fixen Soolenrückstande ausgeschieden, durch den Dörrprocess 4*5 Pct. 

von den im feinkörnigen Salze enthaltenen Nebensalzen. Die ganze Manipulation 

der Saline bewirkt somit eine Abscheidung von 60-8 — 76-7 Pct. der Neben

salze im fixen Rückstände der Soolen, je nachdem daran ärmere oder reichere 

zur Verarbeitung kommen. Eine Untersuchung der D ar r t r op f s a l ze ,  deren 

Abfall hier so wesentlich dazu beiträgt das erhaltene Sied?product zu reinigen, 

ergab für 100 Theile:

S a lze :

Schwefelsäuren K a lk ..................... Spur
Schwefelsaures K a l i ..................... 6-28
Schwefelsaures N a tro n ................. 5-62
Chlormagnesium.............................  S-02
Chlornatrium .................................77-30
Wasser.............................................  6-58

Summe . 99-77.

Das Verhältniss des Chlornatriums zu den Nebensalzen ist in der wasser“ 

freien Substanz:

Chlornatrium: 82*04. Nebensalze: 17-98.

S äu ren  und Basen:

Schwefelsäure.................................6-05

C h lo r ............................................. 8 0 - 6 6

Kalk................................................. Spur
Magnesia.........................................
K a li................................................. 3-40
Natron.............................................
Wasser................................. 5* üb.



Dieses Darrtropfsalz enthielt somit um beinahe 14 Pct. mehr Nebensalze 

wie das abgedörrle Kochsalz. Alle diese Verhältnisse sind natürlich ziemlich 

variabel, da ja schon das feinkörnige Salz, welches in verschiedenen Zeiten der 

Campagne auskrystallisirt, bald mehr, bald weniger baigemengte Nebensalze 
enthält. Das abgedörrte Salz, das eigentliche Product der Salinen, hat hingegen 

eine ziemlich constaute Zusammensetzung, da aus unreinerem Salze, welches 

aus den Pfannen in die Dörrkammern gelangt, dort mohr, aus reineren ent

sprechend weniger sich in Form von Dörrauswüchsen abscheidi*t.

Pf anns te i n .  Eine Untersuchung des hier abfallenden Pfannkernes gab 

für 100 Theile:
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S äuren und Basen: S a lze :

Schwefelsäure .  . .  . .  . 20-46 Schwefelsäuren K a lk ................. . 6-77

C h lo r ................ Schwefelsäure Magnesia . . . .  7-08

K alk ..................... Schwefelsaures K a l i ................ .  13-85

Magnesia . . . . . .  .  .  2-36 Schwefelsaures Natron . . . . .  9-60

K a l i ..................... . .  .  . 7-50 Chlornatrium............................. .  60-97

Natron................. .  . . .  36-55 .  0-20

Unlöslich . . . . . . . . 0-20 (Thon) .  0  15

Eisenoxyd .  .  . . . . . 0 1 K .  1-17

Wasser................ . . .  .  1-17 S u iu in e .  99-79

100 Theile des wasserfreien Pfirnnkernes enthalten:

Chlornatrium: 61‘72. Nebensalze: 38'27.

Mut t er l augen  wurden von dieser Saline folgende untersucht:

1 . Von kurzem Sudbetrieb, genommen von einem 9tägigen Sud.

2. Nach langem Sud betrieb, genommen von einem 13tägigen Sud.

1 2

Specifisches G ew ich t..................................................... 1-2605 1-2662
Gewicht von einem Kubikfuss Mutterlauge in Pfunden . 
Gehall an fixen Bestandteilen in 100 TheileD der

71-292 71 *13

Ein Kubikfuss der Laugen enthält darnach fixe Theile
30-44 31-42

i in Pfunden.................................................................. 21-701 22-438

Gefunden wurden in 100 Theilen dieser Mutterlaugen:

Bestandtheile l 2

3-77 4-35
14-79 14 29
0-05 00 7

K a l k .................................................................................. Spur Spur
2-91 2-45
2-27 3-00
9-70 1 0 - 0 0

woraus sich folgende relative Salzmengen ergeben:



2 9 8 Karl Ritter von Hauer. [42]

S a l z e t 2

Schwefelsaurer Kalk 
Schwefelsaures Kali , 
Scliwefelsaures Natron 
Chlormagnesium . . 
Broinmagnesium. . .

Spur
41 9
3-28
6-89
0-057

15-80

Spur
5-54
3-21
5-78
0 0 8

16-63

Summe . 30-217 31-24

Gefundener Abdainpfrückstand . 30-440 31-42

Ein Vergleich des wasserfreien fixen Rückstandes der Ausseer Soolen 

mit jenem dieser daraus resultirenden Mutterlaugen ergibt:

Hutterlauge

1. 4jährige Soole 2. 4jährige Soole 3. junge Soole. 1 2

Chlornatrium . . 82-98 89 -95 89-69 52-28 53-23
Nebensalze. . . 17-01 10-04 10-30 47-71 46-76

Aus allen diesen Verhältnissen ergibt sich, dass die Saline in Aussee mit 

den grössten Schwierigkeiten zu kämpfen bat, um ein reines Salz darzustellen, 

es sind nämlich die zur Verarbeitung kommenden Soolen kaum viel reiner wie 

die Mutterlaugen von einem längeren Sudbetriebe an den anderen Salinen.

Um einen vergleichenden Ueberblick über die Leistung der Fahrication in 

chemischer Beziehung an den vier hier abgehandelten Salinen zu gewinnen, 

dient die folgende Zusammenstellung über die Qualität des producirten Koch

salzes.

Abgedirrtes Kochsalz.

S a l i n e Kbensee Isclil Hallelatt Aus«

Chlornatrium................ 96-30 96-27 93-06 9B-74

Nebensätze..................... 3-11 2-49 2-98 3-95

W a s se r ......................... 0-54 1 0 2 1-41 0-50

Das auf sämmtliclien vier Salinen erzeugte Kochsalz ist mithin als Handels- 

product geradezu als gleichwertig zu betrachten. Die hier angegebene Wasser

menge entspricht dem Grade von Trockenheit, in welchem das Salz von den 

Salinen abgegeben wird. Vermöge der Hygroskopicität der Nebensalze zieht es 

wohl später wieder mehr Wasser an, allein das Gewicht der Stöcke wird unmit

telbar nach dem Trocknen des Salzes bestimmt und verzeichnet. Um was das 

Salz später mehr Wasser enthält, ist nur ein Verlust für alle Käufer im 

Kleinen. Diese Wassermenge beträgt 3, 4 und auch mehr Percent, woraus den 

Zwischenhändlern ein nicht unerheblicher Gewinn erwächst.

Das reinste Salz wird nach den angeführten Analysen bei der Saline in Ischl 

dargestellt, aber die Leistung ist in dieser Beziehung bei der Saline in Aussee 

die höchste, wenn man das Rohmateriale berücksichtigt, welches dort zur Ver

arbeitung kommt.

Dass die Vor- und Nachgangsalze an Werth, vermöge ihres Gehaltes an 

Chlornatrium, dern als Kochsalz in den Handel gesetzten Producte nicht nach

stehen, wurde am betreffenden Orte bereits nachgewiesen.



Durch den Fabricationsprocess (Sieden und Dörren) werden von 100 Thei

len der in den Soolen enthaltenen Nebensalze abgeschieden;

In: Ekensee Ischl Hallstatt Aussce

41-1 Pct. 48-8 — 73-2 Pct. 44-6 — 54-0 Pct. 00 8  —  76-7 Pct.

Für die Beurtheilung der ökonomischen Seite der Fabrication mögen fol

gende Daten als Anhaltspunkte dienen:

Ein Pfund Wasserdampf (von 100° C.) erfordert zu seiner Bildung 650 

Calorien.

Nimmt man den absoluten Wärmeeffect des Holzes zu 3000 Calorien, so 

können durch 1 Pfund Holz 4*6 Pfund Wasser verdampft werden.

Im Durchschnitt sämmtlicher Untersuchungen wiegt 1 Kubikfuss Soole 68-2 

Pfunde, und enthält:

18'2 Pfund fixen Rückstand,
50'0 Wasser.

Mit einer Klafter Holz, wenn man diese zu 20 Centner annimmt, können 

demnach 92 Centner Wasser oder 184 Kubikfuss Soole verdampft und 33*4 

Centner fixer Soolenrückstand erhalten werden.

Der durchschnittliche jährliche Holzverbrauch der vier Salinen betrug in 

den letzten Jahren circa 40*000 Klafter, theoretisch können mit diesen daher 

7,360.000 Kubikfuss Soole verdampft und 1,340.000 Centner fixer Soolenriick- 

stand erhalten werden. Nach den in den Jahren 1858 und 1859 gemachten Erhe

bungen an der Saline in Ebensee1) wurden durch 1 Centner Hol« 373 Pfunde 

Wasser verdampft, was 81 Pct. von der theoretisch eben entwickelten Leistung 

entspricht. Bei der nahezu gleichen Einrichtung, wie sie an den vier Salinen 

herrscht, lassen sich auch die gleichen praktischen Erfolge voraussetzen. Die 

mit 40.000 Klafter Holz erzielte Leistung würde sich darnach auf die Verdampfung 

von 5,961.600 Kubikfuss Soole und die Gewinnung von 1,085.400 Centner fixen 

Soolenrückstand beschränken.

Die wirkliche Ausbeute an Sudsalz beträgt nach den Beobachtungen in Hall

statt per Kubikfuss Soole 17*5 Pfund, indem der Rest des fixen Rückstandes als 

Pfannkern, Darrtropfsalz u.s. w. in Abfall kommt. Die Soolen, welche an den anderen 

Salinen zur Verarbeitung kommen, sind nicht ärmer wie die im Hallstätter Berg

bau gewonnenen, es darf also die gleiche Ausbeute vorausgesetzt werden. Die 

aus der berechneten Soolenmenge resultirende Quantität von Sudsalz würde 

darnach bei einem Aufwande von 40.000 Klafter Holz 1,043.280 Centner Sud

salz und 42.120 Centner an verschiedenen Abfällen betragen.

Zur Beurtheilung in wie ferne die thatsächliche Leistung der Salinen diesen 

Angaben sich nähert oder sie überschreitet, mangeln mir die erforderlichen Daten, 

und ich musste mich daher auf eine mehr theoretische Entwickelung dieser Ver

hältnisse beschränken.

Schliesslich möge noch die Frage über den Werth der Nebenproducte 
berührt werden.

Schon die Zerlegung der Soolen liess erkennen, dass vermöge ihres unbe

deutenden Gehaltes an fremden Salzen in allen daraus abfallenden Nebenproducten 

es nur vorwiegend das Chlornatrium sein könne, welches ihnen hauptsächlich 

einen Werth verleiht. Aber auch das Gesammtquantu n der Nebenproducte ist
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aus demselben Grunde nicht bedeutend. Für eine chemische Verarbeitung kämen 

hier in Betracht die lockeren Vor- und Nachgangsalze, die nicht genug bindende 

Bestandtheile (Nebensalze) besitzen, um sich zur Stöckelbildung zu eignen, ferner 

die Darrtropfsalze, der Pfannstein und die Mutterlaugen. Was die grobkörnigen 

Vor- und Nachgangsalze anbelangt, so hatte die Untersuchung ergeben, dass sie 

im wasserfreien Zustande folgendermassen zusammengesetzt seien:

S a l i n e
V o r g a n g s » l i e Naehgangsalie

ChJoroatriam Nebensalze Chloraalriun Nebenulze

Ebenste ............................ 97-99 2 - 0 0 98-43 1-57
97-73 2-35 9S-17 1-81
96 81 31 7 98*88 1 - 1 2

Aussce ............................. 97-32 2 67 97-79 2 - 2 0

Diese Producte sind fast reicher an Chlornatrium, wie das producirte Koch

salz, es kommt also hier nur das erstere in Betracht. Für die chemische Verar

beitung zu Natronsalzen sind sie daher hochwerthig.

Auch in den Darrlropfsalzen überwiegt quantitativ, wie die folgende Zusam

menstellung zeigt, mich weitaus das Chlornatrium.

S a l i n e Ebensee .Ischl Hallatall lasset

Clilornatrium..................... 80*60 86-12 88-21 91-08 82-04
Nebensätze......................... 19-39 j 13-87 11-78 8-91 17-95

Eine andere Verarbeitung dieser Nebenproducte ausser auf Natronsalze 

erschiene somit nicht lohnend.

In grösserer Menge treten die Nebensalze hingegen in den Pfannsteinen 

auf. Die Untersuchungsresultate dieses Sudabfalles sind in der folgenden Tabelle 

zusammengestellt:

Bestand the ile
Gehalt tod einem Centner in Pfänden

BVeoaec Ischl Blllslnlt Aussce

Schwefelsaurer K a lk ............................. 28-73 27-73 7-70 6-77
Schwefelsäure Magnesia..................... 1-65 0-42 2-00 7-08
Sehwefelsaures K a li............................. 1-81 0-83 1-10 13-85
Sehwefelsaures Natron......................... 16-11 36-03 8-00 9-60
Chlornatrium......................................... 49-58 30-55 77-40 60-97

Diese Tabelle zeigt zugleich wie sehr variabel die Zusammensetzung der 

Pfannsteine je nach der Dauer der Campagne und der Temperatur während des 

Verdampfungsprocesses ist. Die Kalisalze, deren Gewinnung jetzt an mehreren 

ausländischen Salinen eine gi osse Rolle spielt, sind mit Ausnahme des Pfannkernes 

von der Saline in Aussee, nur in sehr geringer Menge vorhanden, da schon die 

Soolen selbst daran sehr arm sind. In dun Soolen vom Salzbergbau in Aussee 

sind Kalisalze etwas reichlicher vertreten, und concentriren sich daher auch in 

grösserer Menge in den Abfällen. DerGyps ist geradezu als werthlos zu betrachten 

mit Rücksicht auf eine chemische Verarbeitung, und käme nur in Betracht bei 

Verwendung der daran reichen Pfannsteine als Düngmittel, wozu sie namentlich 

gemischt mit der abfallenden Holzasche benützbar erscheinen. Natronsalze sind



endlich ziemlich reichlich vorhanden, wenigstens in solcher Menge, um ihre 

Isolirung zu ermöglichen. Es scheint indessen, dass der Gesammtabfall an Pfann- 

kern, mit Ausnahme der Saline in Aussee, welche unreinere Soolen verarbeitet, 

nicht sehr hoch sein dürfte. Es liegen keine Angaben vor, wie hoch der Abfall au 

Pfannstein sich bei den einzelnen Salinen belauft, was natürlich entscheidend 

für die Frage ist, ob sie das Materiale für eine chemische Fabrication von 
nennenswerther Erzeugung liefern könnten.

In der folgenden Tabelle ist endlich noch die Zusammensetzung der unter

suchten Mutterlaugen übersichtlich dargestellt, und zwar ist der Gehalt in Pfunden 

für je 1 Kubikfuss Soole angegeben:
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Mutterlauge von der Saline
Schw efe lsäure  Sa lze Brom- Chlor-

K a lk K a li Natron M agnesium
Mag’nesinm N atriu m

Ebensee, von einer zwölftägi
gen Campagne................ 0-131 1-265 0-330 0-023 1-650 15-735

Ischl, nach zweiwöchentlicher 
Siedezeit . . . .  . . . . 0-131 1-090 0-621 0-016 1-905 15-388

Ischl, von einer vierwöchent
lichen Siedezeit . . . 0-151 1-080 0-289 0-023 1-376 16-237

Hallstatt, von einem zehnmo
natlichen Sudbetrieb . . 0-342 2-636 1-932 0-040 4-122 11-939

Aussee, von kürzerem Sudbe
trieb .................................... Spur 2-987 2-338 0-040 4-912 11-264

Aussee, von längerem Sudbe
trieb . Spar 3-956 2-292 0-037 4-127 11-876

Wie aus dieser Zusammenstellung hervorgeht, ist es wohl gerechtfertigt, 

dass die von einem nur wenige Wochen dauernden Sudbetriebe herstammenden 

Mutterlaugen, nicht allsogleich entfernt sondern weiter versotten werden, nament

lich gilt dies für die in Ebensee und Ischl aus kurzem Sudhetriebe abfal

lenden Laugen. Wie zur Entscheidung der Siedewürdigkeit der Soolen würde 

auch zur raschen Beurtheilung des Grades von Unreinheit der Mutterlaugen die 

Bestimmung des specifischen Gewichtes den besten Maassstab zur Hand geben. 

Aus den vorliegenden Untersuchungen ergibt sich folgendes relative Verhältniss 

bei den Mutterlaugen zwischen ihrem specifischen Gewichte, dem Gehalte an 

Chlornatrium und den Nebensalzen:

S a l i n e
Specifiiches

G ew ich t

F i ie r  nuck sland  in 

einem K ub ik fus« . 

Pfunde

In 100 Theilen S u n  Rückstandes
C lilo rnatrinm Nebensalze

Ebensee 1-2194 19-064 82-22 17-78
Ischl. 1-2204 18-942 84-76 15-24
Ischl- . 1-2241 19-489 80-35 19-65
Ballstatt 1-2543 21090 56-83 43-17
Aussee . 1-2605 21-701 52-28 47-71
Aussec . 1■2662 22-438 53-23 46-76

Man kann darnach annehmen, dass die Mutterlaugen mit einem specifischen 

Gewichte von 1 23 angefangen, schon so unrein werden (etwa 25— 30 Pct. 

Nebensalze vom gesammten fixen Rückstände enthalten), dass ihre Entfernung 

aus dem Sudbetriebe geboten erscheint. In den älteren Mutterlaugen ist der 

Gehalt an Magnesia, Kali- und Natronsalzen nicht unerheblich, und hier {gesellen
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sich noch Bromsalze hinzu, daher eine chemische Verarbeitung derselben einige 

Rücksicht verdient. Indessen tritt auch hier der Fall ein, dass es vor Allem nöthig 
wäre zu wissen, wie hoch sich der Abfall an Mutterlaugen (mit einem specifischen 

Gewichte von mindestens l a23) all jährig hei den in Rede stehenden Salinen 

beläuft.

Oekonomische Folgerungen irgend einer Art können nur auf Basis detail- 

lirter Betriebsrelationen entworfen werden, die aus neuerer Zeit in der heimi

schen Literatur gänzlich mangeln. Die analytischen Resultate, wie sie hier vor

liegen und die Würdigung der localen Verhältnisse sind der eine Factor dazu; 

der andere, der im Vereine damit am einfachsten und unwiderleglichsten den 

Beweis herstellt, auf welcher Höhe der Perfection sich der Salinenbetrieb 

befindet, concentrirt sich streng genommen in einer einzigen Frage, und die 

lautet: was kostet thatsächlich, inclusive aller darauf lastenden Regie- und 

Gestehungsauslagen, die Erzeugung von einem Centner Sudsalz?

Indessen die Beantwortung dieser Frage, wozu mir ohnedies auch die 

Behelfe fehlen, lag nicht in dem Kreis der mir übertragenen Aufgabe, die sich 

wesentlich nur auf die chemische Seite des Salinenbetriebes bezog. Nach Allem 

was in der letzteren Richtung erprobt wurde, ist die Leistung der Salinen (die Er

zeugung eines möglichst reinen Salzes) eine vorzügliche. Nach allen empfangenen 

Eindrücken scheint auch der Betrieb in anderen rein technischen Beziehungen, 

wie z. B. in Hinsicht des aus den Soolen ausgebrachten Quantums von Salz, der 

nutzbar gemachten Wärmemenge des Brennstoffes u. s. w. auf einer aner- 

kennenswerthen Höhe zu stehen. Sicher ist es mindestens, dass bei der localen 

Leitung und Verwaltung an den einzelnen Salinen ein unverkennbares Streben 

herrscht die technische Seite des Betriebes zu heben, und dieses Bestreben hat 

eine Reihe localer Einrichtungen, Verbesserungen, Manipulationsänderungen u. s. w. 

an jeder einzelnen der vier Salinen im Gefolge gehabt, deren Auseinandersetzung 

hier zu weit führen würde, die aber wenigstens des Principes wegen das ihrer 

Anbahnung zu Grunde lag, angedeutet werden müssen. Um wie viel günstiger 

würden sich erst aber unter diesen Prämissen manche Verhältnisse gestalten 

können, wenn der Wirkungskreis der Leitung jeder einzelnen Saline ein erwei

terter würde, wenn sie im Sinne isolirter Staatsfabriken bestünden.

3 0 2  K. Ritter v. Kauer, Der Salinenbel. im österr. u. sleicrm. Salzkamm. in ehem. Bezieh. [46]
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VIII. Arbeiten, ausgefiihrt im chemischen Laboratorium der 

k. k. geologischen Reichsanstalt. 

Von Karl Ritter v. II a u e r.

1) Paterait von Joachimsthal in Böhmen. Untersucht von Herrn Dr. Gustav 

Laube.  Gibt im Kolben Wasserj ein Sublimat von Molybdänsäure und Dämpfe 

von schwefeliger Säure. Auf Kohle schmilzt das Mineral leicht zu einer schwar

zen Kugel und bildet einen grossen weissen Beschlag. Die Boraxperle färbt es 

heiss grün (Eisen), kalt blau (Kobalt), leicht löslich in Säuren.

100 Theile enthalten:

Unlöslichen Rückstand.........................................................3*8
Schwefel.................................................................................12'0
Wismuthoxyd...................................................................... 2 - 0
Kobaltoxydul.........................................................................27-0
E isenoxyd.............................................................................16-6
Molybdänsäure.....................................................................30*0
W a s s e r .......................................................................... . 8 6

Bemerkung .  Das schwarze amorphe Mineral erscheint mit Pyrit innig 

gemengt und lässt sich mit der grössten Vorsicht nicht vollständig ausscheiden. 

Die gefundenen Mengen Schwefel, Wismuth und Eisen als Wismuthglanz und 

Pyrit abgerechnet, dürfte der Paterait im reinsten Zustande als molybdänsaures 

Kobaltoxydul betrachtet werden.

2) Turmalin im Glimmer von Prevali in Kärnthen. Eingesendet von Herrn 

Ant. v. W e b e r n ,  zur Untersuchung mitgetheilt von Herrn Bergrath M. V. 

L i po i d ,  analysirt von Herrn Dr. Gustav Laube.

a) Magnesia-Turmalin von braungelber Farbe. Specifisches Gewicht 3-04.
K ieselsäure .....................................................................38*2
Thonerde .........................................................................36-2

K a l k .................................................................................  3-6
Magnesia . . .................................................................11-5
E is e n .................................................................................Spur

Borsäure)
Kali V .........................................................................10-0

Natron j
G lühverlust.....................................................................  0 -S

100-0

b) Kaliglimmer von grünlicher Farbe, ziemlich spröde.
Kieselsäure.........................................................................48-0
T honerde .........................................................................36-0

K a l k ................................................................................. 4-3
M ag ne s ia ......................................................................... 1-2
Borsäure )
Kali V.........................................................................10-5

Natron )
Glühverlust........................................................................  1' 0

100-0

3) Grüne Hornblendeschiefer von Reichenau. Zur Untersuchung mitgetheilt 

von Herrn Sectionsgeologen H. Wo l f ,  analysirt von Herrn Dr. Gustav Laube .

39’



Specilisches Gewicht 2-78.

Glühverlust ..................................................................... 2-6
Kieselsäure....................................................................53-7
Tlionerde....................................................................... l'<-8

Eisenoxydul.................................................................... 13.2
K a lk ...............................................................................  9-«
Mugnesiu................................................. . ..................  6 ‘5

100-4

4) Pbyllit von Neustadt an der Mettau. Zur Untersuchung mitgetheilt von 

Herrn Sectionsgeologen H. W o l f ,  analysirt von Herrn Dr. Gustav Laube .

Specifiscfoes Gewicht 2 67.

Glühverlust....................................................................  2-l
Kielselsäure....................................................................64-0
TLooerde und Eisenoxid..............................................28-5
K alk ...............................................................................  11
Magnesia........................................................................  2'8
A lk a l i ...........................................................................  1-S

100 0

5) Lithographischer Schiefer von Ravrije, Valjevaer Kreise in Serbien. Zur 

Untersuchung cingesendet vou Herrn Professor P a n c i c  in Belgrad, analysirt 

von Herrn Dr. Gustav Laube .

Unlöslich Thonerde)
Kieselerde >......................................................... 5‘3
Eisenoxyd )
Löslicher kohlensaurer K a lk ............................................ 90'4

Eisenoxyd........................................................................  l ’O
Verlust, Wasser................................................................. 3'3

100-0

6) Kupferkies von Feistritz in Steiermark, neuer Anbruch, untersucht von 

Herrn Ludwig K u s c h e I . .

Die Probe enthielt 32-8 Pct. Kupfermelall.

Zur Aufarbeitung dieser Kiese werden soeben Kupferschmelzöfen gebaut.

7 ) Hydraulischer Kalk von Woergel in Tirol. Zur Untersuchung eingesen

det von Herrn Karl Z ach.

iOU Theile enthielten:

Kieselsäuren T h o n ..........................................24'S
Eisenoxyd......................................................... 1' 5
Koblensauren K a l k ..........................................42-2
Kohlensäure Magnesia...................................... 31'S

8) Kaolin von Buretic im Bezirke Mühlhausen, zur Untersuchung einge

sendet von Herrn Nobak.

100 Theile enthielten:

Kieselerde.................................. 74-2
Thonerde ..................................  9-7 (mit wenig Eisenoxyd)
M agnesia..................................  2-8
Alkalien......................................Spur
W asser......................................12*6

99-3

9) Kohlensorten, zur Untersuchung eingesendet vom k. k. Verpflegsmagazin 

in Wien.
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a) Lankowitzer Kohle, Grube von Pendel,
b) „ „■ » Piohlinger,

c) „ „ Satter,
d) Rosenthalei-Kohl**, „ „ Hoehegger,

^  ̂ Obergmeiner,

J f)  .  n r, Fischer,
lg ) „ „ Perisutti,
\h) „ „ „ Joseph Otto,

i)  Kohle vom Radnilzer Berkeu io Böhmen, 
k) „ vod Gloggnitz io Oesterreich.

Aequiralent einer

Wasaer Asche Reduoirte Wärme- 3 0 "  K lafter weU

io 10U in m  Gewichts- Einheiten eben Holzes id
Theilen Theilen theile B lei Ceotoer

a) 16-9 4-2 15 10 3412 15 3
b) 11-5 3 0 17 00 3842 13-6
c) 16-4 9-0 13 10 2960 17-7
d) 15 1 3 0 16 40 3706 14 1
e) 4-5 3-6 15-25 3446 15-2
f) 14-2 2-2 16-60 3751 13-9
0) 12-9 3-0 17-20 3887 13-5 
h) 10-9 2 1 19-50 4407 11 9
1) 7-7 2-4 23-60 5333 9-8 
k) 7-4 8-0 15-60 3823 14-8

10) Kohlen aus der Militärgrenze. Zur Untersuchung übergeben von Herrn 

Professor Peters.

1. Schürf des Herrn Del i a  in Gibenthal (Steinkohlenformation), Orsowa 

SW. Bersaska SO., roman-banater Militärgrenze.

2. Eibenthal, Bau von Popovics und Marianovics.

3. Braunkohle von Mehadia.

4. Schurfbau des Herrn De l i a  im Eibenthal.

5. Bau von Popovics im Eibenthal.

6. Braunkohle von Bakna im Thale von Vecerova Orsowa 0.

7. Schurfbau von Popovics im Eibenthal.

8. Alter Bau von Popovics im Eibenthal Orsowa SW.

Arbeiten im chemischen Laboratorium. 3 0 5

Wasser Asche Reducirle Warine-

Aeqnivalenl eioer 

3 0 "  Klafter wei-
in 100 in 100 Gewichts- Einheiten oheo Holzes in
Theilen Theilen theile Blei Centoer

1 . 0-7 2 0 o 25-20 5695 9-2

2. 0-5 3-4 29-30 6611 7-9

3. 12-9 3-7 19-10 4316 1 2 1

4 . 0-4 19*4 25 10 5672 9-2

5. 0-5 6-9 28-15 6362 8-2

6. 4-9 9-6 15-20 3435 1 5 - i

7. 1 - 1 20-4 23-80 5378 9-7

8. 0-5 3-8 30 00 6780 7-7

11. Braunkohle aus der Umgebung von Agram zu St. Helena, neuer An

bruch des Freiherrn von He l l enbach ,  die Kohle liegt nur einen Fuss unter der 

Dammerde.

Wasser io 100 Theilen................ 11-4 Wärme-Einheiten.......................... 45-20
Asche „ 100 „ ................ 2*6 Aequivalenl einer 30" Klafter
Reducirle GewichtsLheile Blei . 20-00 weichen Holzes in Centner .11-6
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IX. Verzeichniss der an die k. k. geologische Reichsanstalt 

gelangten Einsendungen von Mineralien, Gebirgsarten, Petre- 

faeten u. s. w.

Vom 16. März bis 15. Juni 1864.

1) 16. März. 1 Packet, 8 Pfund. Von der k. k. Eisenwerksverwaltung in 

Kudsir. Feuerfester Thon zur chemischen Untersuchung.

2) 28. März, 1 Kiste, 120 Pfund. Geschenk von Herrn Bergmeister M. 

S ime t t i nger  in Aspang. Pflanzenabdriicke von Königsberg bei Aspang. (Ver
handlungen, Sitzung am 19. April.)

3) 10. April. 1 Kiste, 40 Pfund. Geschenk von Herrn k. k. Verwalter 

Fr. B i nna  in Hall. Mineralien und Gebirgsarten vom Salzberge zu Hall. (Ver

handlungen, Sitzung am 19. April.)

4) 13. April. 1 Schachtel. 6 Pfund. Von Herrn k. k. Ober-Bergcummissär 

Franz W e i n e k  in Klagenfnrt. Wölcbit und andere Mineralien von Olsa bei 

Friesach. (Verhandlungen, Sitzung am 19. April.)

5) 14. April. 1 Kiste, 60 Pfund. Geschenk von Herrn Kammerrath Herrn. 

Gro t r i an  in Braunschweig. Petrefactcn. (Verhandlungen, Sitzung am 19. April.)

6)  15. April. 1 Kiste, 143 Pfund. Von Herrn Verpflegsverwalter St rnad 

in Ofen. Braunkohlen von Szapar nächst Bodaik zur Untersuchung.

7) 21. April. 1 Kiste, 96 Pfund. Von Herrn Nobnck in Prag. Brunnen

wasser aus Prag zur chemischen Untersuchung.

8) 10. Mai. 1 Packet, 8 Loth. Von Herrn Noback in Prag. Kaolin-Muster 

von Boretic bei Mühlhausen zur chemischen Untersuchung.

9) 14. Mai. 1 Kiste, 59 Pfund. Geschenk von dem k. k. Statthalterei- 

Präsidium in Triest. Bausteinmuster.

10) 17. Mai, 1 Kiste, 40 Pfund. Geschenk von Herrn Apotheker Al. 

S t o r ch  in Rokitzan. Petrefacten aus der silurischen Formation. (Verhandlungen, 

Sitzung am 19. April.)

11) 24. Mai. 1 Kiste, 03 Pfund. Geschenk von Herrn Karl Ka c zv i ns zky  

in Radoboj. Pflanzenabdrücke. (Verhandlungen, Sitzung vom 21. Juni.)

12) 24. Mai. 1 Kiste, 28 Pfund. Geschenk von Herrn Director L. Hohen 

egg er in Teschen, Gebirgsarten aus dan schlesischen Karpathen. (Verhand

lungen, Sitzung am 21. Juni.)

13) 4. Juni. 5 Kisten, 182 Pfund. Von Herrn D. S t u r  (Section I. 

der k. k. geologischen Reichsanstalt). Petrefacten aus der Umgegend von 

Enzesfeld.

14) 13. Juni 1 Kiste, 8 */4 Pfund. Durch freundliche Vermittlung des 

Herrn L i ebene r  in Innsbruck. Petrefacten von St. Cassian. Angekauft.

15) 13. Juni. 2 Kistchen, 25 Pfund. Geschenk von Herrn k. k. Berg

verwalter Andreas J u renak  in Herrngrund. Petrefacten aus der Umgegend 
von Herrengrund.

16) 14. Juni. 2 Kisten, 79 Pfund. Von Herrn D. St u r  (Section I. 

der k. k. geologischen Reichsanstalt). Petrefacten aus der Umgegend von 
Piesting.
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X. Verzeichniss der an die k. k. geologische Reichsanstalt 

eingelangten Bücher, Karten u. s. w.

Vom 16. März bis 15. Juni 1864.
D e  B e a u m o a t ,  Elie L., Paris. Tableau des donnees num^riques, qui fixent les362 pointes 

principaux du reseau pentagonal. Paris 1864.
B er lin . K. H ande ls-M in is te rium . Zeitschrift fiir das Berg-, Hütten- und Saliuen* 

wesen in dem preussischen Staate. XII, 1. 1864.
„ G ese llscha ft für E rdkunde . Zeitschrift für allgemeine Erdkunde. XVI. 1,2. 1864. 

B ianconi, Joseph, Professor an der h. Universität in Bologna. On Meteorites. (Proc. Brit.
Meteor. Soc. 1863.)

B o logna . A ccudem ia  d e lle  scienze. Memorie. S. II. T. UI. f. 2. 1864.
B o n n . N a tu rh is to r is c h e r  Verein. VerhandlungenXX, 1863.
B r o d y . H ande lskam m er. Bericht über die am 10. Februar 1864 stattgehabte Ver

handlung.
B r ü n n .  K. k. m. schles. G ese llscha ft für A ckerbau  u. s. w. Mittheilungen. 1864. 

Nr. 11—24.
C a e n . S o e i^ te  L inneenne  de N orm and ie . Bulletin.Vol.il, III, V, VI, VIII. An.

1856/63. — Memoires XI-X1II. 1860-64.
Beiesse« Professor in Paris. Exposition universelle de 1862. Materialix de construction. 

Paris 1863. — Revue de Geologie pour l'annee 1861, par M. Delesse et iM. Laugel.
II. Paris 1862.

Dresden. N a tu rw is se n sch a ft lic h e  G ese llscha ft „ Is is“. Sitzungsberichte. Jahr
gang 1863.

D ub lin . Ro ya I S o eiet y. Journal Nr. XXX. Juli 1863.
v. K ichw a ld . E., Excell. Kais. russ. w. Staatsrath, St. Petersburg. Beitrag zur näheren 

Kenntniss der in meiner „Lethaea rossiea“ beschriebenen lllaenen und über einige 
Isopoden aus anderen Formationen Russlands. Moscau 1864. (Bull. soc. des natur.) 

Eisleben. B ergschule . Jahresbericht den Cursus von 1862—1863 umfassend. 
Erdmann« 0. L., Professor in Leipzig. Journal für praktische Chemie 1863. 90. Bd. 7.-8.

Hft. 1864. 91. Bd. 1.— 8 . Hft.
St. Etienne. S oc ie te  d e l’in d u s tr ie  m inerale . Bulletin. T. IX. 1. Livr. 1863/64. 
Fe ldk irch . K. k. Gym nasium . Programm für das Schuljahr 1857. 1861,1862, 

1862/1863.
Florenz. A ccadem ia  dei G e o rg o f i l i .  Rendiconti. Trien. V. Anno I. disp. 2—7. 
F rank fu rt a/M. P hys ik a lis che r Verein. Jahresbericht für 1862/1863.
F re iberg . K. B e rgh au p tm ann sch a ft . Jahrbuch für den Berg- und Hüttenmann auf 

1864.
B ergm Snn ischer Verein. Verhandlungen. (1. Dec. 1863 bis 2. Febr. 1864.) 
(Berg- und Hüttenm. Ztg. 1. Apr.)

St. G allen . N a tu rw is sen sch a ft lic h e  G ese llscha ft. Bericht 1862/1863.
Gotha. J. Pe rthes ’ G eograph ische  A ns ta lt. Mittheilungen über wichtige neue Erfor

schungen u. s. w. Von Dr. A. Peterm ann. 1864, Hft. 2—5. Ergänzgshft Nr. 12. 
G ratz . S tand , landsch. Jo anneum . 62. Jahresbericht über das Jahr 1863.

„ G eognostisch-m ontan . Verein. Hypsometrische Karte der Steiermark, bear
beitet von Th. v. Z o ll ik o fe r  und Dr. J.G obanz.— HShenbestimmungen in Steiermark 
u. s. w. zusammengestellt von Th. v. Z o ll ik o fe r  und Dr. J. Gobanz. Gratz 1864.

„ K. k. s te ie rm ärk . Landw irthscha.fts-  Gese 11 schaft. Wochenblatt 1864. 
Nr. 10—16.
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bosch. Twcnthe. Bargerveen.

■■alle. N ftturforschendc G e se lls c h a ft . Abhandlungen VII. 3. 1863.
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K. k. Lan d wi rthscha fts-G  esellsch af t. Mittheilungen. 1863. Nr. 1—4 .6— 12; 
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K lu g e ,  Dr. Emil, Professor in Chemnitz. Ueber Synchronismus und Antagonismus von vul- 
canischen Eruptionen u. s. w. Leipzig 1863.

K ö ln . R edac tio n  des „Berggeist“, Zeitung für Berg', Hüttenwesen und Industrie. 1864, 
Hft. 22-49.

K ön ig sb e rg «  K. U n ive rs itä t. Index lectionum . . , . per aestatem anni 1864 a.D .
11. Apr. — Verzeichniss . . . .  im Sommer-Halbjahre vom 11. April 1864 an zu haltenden 
Vorlesungen. —  Amtliches Verzeichnis« des Personales und der Studirenden für das 
Sommer-Semester 1864.

„ K. phys. ökon. G ese llscha ft. Schriften, IV. Jahrg. 1863. 2. Abth.
K re jc i'. Joh., Professor in Prag. Bericht über die bisherige Wirksamkeit des vereinigten 

Comite’s für die naturwissenschaftliche Durchforschung von Böhmen.
Lemberg. Sparcasse. Rechnungs-Abschluss mit 31. Dec. 1863.
Leonhard* G., Professor in Heidelberg. Neues Jahrbuch für Mineralogie u. s. w. Jahrg. 

1864. Hft. 1—3.
Lissabon. K. Akadem ie der W issenscha ften . Historia e Memorias. Classe de 

sciencias moraes etc. N. S. T. II. P. 11. 1861.
L udw ig . Rudolf, in Darmstadt. Unio pachyodon, Un. Kirnensis. Anodonta compressa. An. 

fabaeformis. (Palaeontograph. Bd. XI.) — Germanische Alterthümer und römische 
Münzen in den Stahlquellen von Pyrmont. (Pyrmont. Wochenbl. 1863. Nr 93.) — Modell 
des bei Dorheim in der Wetterau seit 1812 abgebauten Braunkohlenflötzes. Nach den 
Grubenrissen construirt. (Notiz darüber.)

L ü n e b u r g .  N a t u rw i s sen sch a f t l i c h e r  Verein. 13. Jahresbericht. 1863/4. — Zur 
wissenschaftlichen Bodenkunde des Fürstenthums Lüneburg. Von H. S te invorth .  
Lüneburg 1864.

Lüttich . K. Gese l l s cha f t  der Wissenschaften.  Mämoires XVIII. 1863.
M adrid . K. Akad  emie der W issenschaf ten .  Libros del saber de Astronomia del 

Rey D. A I fonso X de Castilla copiltados, anotados y comentados por Don Manuel 
R ico  y S inabas  etc. Madrid 1862. 2 Bde.

M a i la n d .  R. I s t i tu to  lomb. di scienze e lettere.  Atti. Vol. III, f. 19, 20.1864.— 
Rendiconti, classe di scienze matematiche e naturali. Vol. I, f. 1, 2. 1864.

„ S oc i e t ä  i ta l i a na  di  sc ienze  natural i .  Atti. Vol. V, fase. 5, 6 . 1863/64.
M anz, Friedrich, Buchhändler in Wien. Oesterr. Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen.

Red. von 0. Freih. v. Hin gen au. 1864, Hft. 12—25.
M id d e lb u r g .  Gese l l schaf t  der Wissenschaften.  Verslag van liet Verhandelde in 

de algemcenc Vergadering. 4. Nov. 1863.
M ontreal. Natura l  HistorY Society.  The Canadian Naturalist and Geologist 

Vol. I—VI (1- 6 ), VH, VIII.' (Hft. 6 .) 1857-1863.
M oskau. Kais. Gese l l s chaf t  der Natur forscher .  Bulletin, 1863, Nr. 4; 1864, Nr. 1. 
München. K. S ternwarte.  Annalen. IV. Suppl.-Band. 1863.
N e a p e l.  R. Societä.  Rendiconto dell’ Accademia delle scienze fisiche e matematiche.

Anno II, f. 4— 10. Aprile—Oltobre, 1863.
Oberscliützen. Oeffent l .  evang. Schu lans ta l t .  Programm 1856—1858. 1860. — 

Schulnachrichten, 1863.
Oppe l. Dr. Albert, Professor in München. Paläontologische MittheilungeD. (Fortsetzung.) 

München 1863.
Palerm o. Soc ie t ä  d’ accl imaz ione . Atti. T. IV. No. 1, 2. 1864.
P a r is .  Ecole imp. des mines. Carte genlogiqueduDep.de la Haute-Marne par M. A. 

Duhamel  publiee par MM. E. de B eaumont et de Chancour tois.  — E tu des 
stratigraphiques sur le Dep. de la Haute-Marne fait par MM. E. de Beaumon t  et de 
Chancour tois.  pendant la publication de la carte geologique de M. Duhamel .  
Paris 1862.
Soc ie te  geo log ique .  Bullet, in XXI, f. 1—5. (Nov. 1863—Decembre 1863.) — Notice 
sur Paul Dal imi  er, Vice-Secretair, par M. Hebert.
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Saa tfe ld . Rea lschu le .  Progamm 1864. •— Zu einer Weihnachtsgabe u. s. w. Saalfeld

1863. (Saalfeld’s Feld- und Gartenbau in alter Zeit.)
S c a r p e l l in l ,  F., in Rom. Correspondenza scientifica. 1864. Vol. VII, Nr. 4—7. — Bulletino 

nautico e geografico, Vol. III. I. 1864.
Schw artz  r. Mohrenstern, Gustav, in Wien. Ueber die Familie der Rissoiden, II. Rissoa.

(Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss. XIX.) Wien 1864.
Seguenza. Joseph, Professor in Messina. Intorno ulla fluorina siciliana. Nota. (Atti soc.

ital. di scienze d. st. nat. Milano 1864.)
S i l l im a n ,  B., Professor in New-Haven. American Journal of Science and arls. No. 109 
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Sim ettinger, M., Bergmeister in Aspang. Geognostische Karte der Catastral-Gemeinde 
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Skofitz . Dr. Alex., Wien. Oesterreichische botanische Zeitschrift. 1864. Nr. 1— 6 . 
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(Bull. soc. des Nat.)
Xriest. Civico Museo Ferd i nando Massimi 1 iano. Continuazione dei cenni storici 

pubblicati nell'anno 1886. Triestc 1863.
Venedig. I. R. I s t i tu to  ven. di scienze,  le t tere  et arti. Atti. T. IX, S. III, Disp. 

2— 5. 1864.
„ Ateneo veneto. Atti. Ser. II, Vol. I, Punt. 1. 1864.

W eber, H. C., Forst-Inspector in Brünn. Verhandlungen der Forstsection für Mähren und 
Schlesien. 1862. Hft. 1—2.

W o ld r ic h , Dr. J. N., Professor in Salzburg. Beiträge zur Meteorologie Salzburgs.
(Sehr. d. Ges. f. Salzburg. Landeskunde.) 1863.

W ie n .  K. k. Staa tsmin ister ium.  Die allgemeine Industrie-Ausstellung zu London im 
Jahre 1862. Kurze Mittheilungen über die Berg- und Hüttenwesens-Maschinen und Berg- 
baugegenslände. Von P. R i t t inger .  Wien 1862. Reichsgesetzblatt für das Kaiserthum 
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„ K. k. Hande lsminister ium.  Der Bergwerksbetrieb im Kaiserthume Oesterreich. 
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fuhr des allgemeinen österr. Zollgebietes u. Dalmatiens u. s. w. im Sonnen-Jahre 1863.

„ K. k. ös terr .  Museum für Kuns t  und Indust r ie .  Mittheilungen, I. Jahrg.
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K. k. Po ly techn i  c um. Entwurf eines Organisations-Statutes für das k. k. polytech
nische Institut in Wien sammt Motiven u. s. w. Wien 1864.
Kais. Akade mie der Wissenschaf t en .  Denkschriften. Mathem.-naturw. CI. XXII. 
1864. —  Sitzungsberichte. Mathem.-naturw. CI. 48. Bd., 4. Hft., Jahrg. 1863. 1. und.
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KAIS. KÖN. GEOLOGISCHEN REICHS-ANSTALT.

I. Beitrag zur Kenntniss des Zinnerzvorkommens bei 

Sch laggenw ald . 

Von Anton Rücker ,
k . k . Dergexspeclan tea .

Vorgelegt in der Sitzung der b. k. geologischen Reioh.sanstnlt am 16. Felmiar 1664.

Ich war in den Jahren 1859 bis Anfang 1863 bei dem k. k. Zinnbergbau 

in Schlaggcnwald bedienstet, wo ich Gelegenheit batte, mehrere Beobachtungen 

über das dortige Erzvorkommen, namentlich auf den, zu der Zeit in Abbau 

begriffenen Gängen zu machen. Ich erlaube mir dieselben nebst einem gedrängten 
Ueberblicke über das GesammtaufTtruten der dortigen Zinnformation zu veröffent

lichen, um wo möglich Einiges zur Klärung der geognostischen Verhältnisse 

daselbst beizutragen; was mir gegenwärtig um so nothwendiger und wichtiger 

erscheint, als der Schlaggenwalder k. k. Bergbau einer von denjenigen ist, die 

zur Ueberlassung an die Privatindustrie bestimmt sind, der Gangbergbau wenig, 

ja man kann sagen, keine HofTnung bietet, zur Wiederaufnahme des Stockwerks

baues aber namhafte Anlagecapitalien erforderlich sind, welche ohne möglichst 

vollkommene Klarheit des geognostischen Verhältnisses wohl von Niemandem 

riskirt werden. Das Wiederbelelien dieses einst so namhaften und berühmten 

Bergbaues ist aber von Wichtigkeit. Das Zinnerzvorkommen auf dem europäischen 

Continente ist ein äusserst beschränktes; in Oesterreich ist nur einTheil des böh

mischen und in Sachsen ein Theil des sächsischen Erzgebirges damit gesegnet, 

und liefert dieser District nur eine verhältnissmässig geringe Quute des Bedarfes 

der einheimischen Industrie. Schlaggenwald war unstreitig in früheren Zeiten 

die Hauptfundgrube des Zinnerzes vom ganzen Revier, und birgt v i e l l e i ch t  

noch heutzutage unberechenbare Quantitäten hievon, welche bei dem Eingehen 

des dortigen Bergbaues für den Nationalreichthum gänzlich verloren gehen. 

Ausserdem ist die Armuth der Bevölkerung dieses Districtes zu berücksichtigen. 

Es hat sich zwar in neuerer Zeit in Schlaggenwald und seiner Umgebung eine 

namhafte anderweitige Industrie entwickelt; es ist aber trotzdem noch immer ein 

sehr bedeutender Theil der Bevölkerung auf den Bergbau angewiesen, die durch 

das gänzliche Eingehen desselben nothwendig in’s Elend gerathen würde. Die 

Arbeitskraft ist daselbst eine billige, der Absatz ein gesicherter, es fragt sich 

daher nur: „Sind die geognostischen Verhältnisse derart, dass gewissenhaft zu 

einer bedeutenderen Capitalsanlage gerathen werden kann, sind sie günstig, 

oder nicht?“.
Viele hochachtbare Männer haben über Schlaggenwald sehr schätzenswerthe 

Daten geliefert, und ich habe Melireres hievon bei dieser kleinen Arbeit benützt.

K. k. geologiiclie ReichsanUalt. 14. Band. 1864. I II . Heft. .41
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Wesentliche Anhaltspunkte findet man namentlich in folgenden Werken und 
Schriften:

Kurze Uebersiclit der geognoslischen Verhältnisse von Böhmen von Prof. Dr. 
A. E. Heuss.

Geognos tische Schilderung der einzelnen Kreise in Sommer ' s  Topographie 

vun Böhmen, von F. X. M. Zippe.

Umrisse einer Geschichte der böhmischen Bergwerke, von Gf. S te rnberg .

Gump re ch t ,  Beiträge zur geognostischen Kenntniss von Sachsen und 
Böhmen.

Gangstudien von Cotta.

Vorkommen des Zinnsteins in Schlaggenwald, von Nov i ck i ,  in der Zeit

schrift „Lotos“ 1857, S. 106.

Tamnau ,  violeter Flussspath von Schlaggenwald; in den Abhandlungen der 

deutschen geologischen Gesellschaft. Bd. 10, 1858, S. 227.

K. S t e ruberger  in v. Hinge »aus  Zeitschrift für Berg- und Hütten

wesen vom Jahre 1857. Abhandlungen über Kuffberg, Schlaggenwald u. s. w.

Hornberg ,  Desmin von Schlaggenwald, Correspondenzblatt des zoologisch

mineralogischen Vereins zu Regensburg, XIV, S. 153.

Dr. G l ü ckse l i g ,  monographische Skizze von Schlaggenwald, in der 

Halle'schen Zeitschrift für die gesammten Naturwissenschaften 1854, III. Bd. 

S: 257.

Bre i t haup t ,  „Paragenesis der Mineralien“.

Cz j zek  und J a n t s c h ,  im Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt 

1853, 4. Bd. S. 190.

Kenngot t ,  Karpholith von Schlaggenwald, H a i d i n g e r ’s Berichte. 

Bd. VII. S. 190.

L i n d a ck e r ,  Topase vom Schlaggenwalder Zinnstock; Abhandlungen der 

k. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. Bd. I, S. 105.

J an t sch ,  über den Schlaggenwalder Bergbau, in der Zeitschrift des monta

nistischen Vereins des Erzgebirges, Nr. 9, 10, 11.

Franz Ritter v. Hauer  und F. Foe t t e r l e ,  geologische Übersicht der 

Bergbaue der österreichischen Monarchie, Seite 27.

W a l a c h ,  über eine Gangverwerfung in Schlaggenwald, Jahrbuch der k. k. 

geologischen Reichsanstalt. Bd. VII, S. 172.

Hochste t t er ,  Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt. Bd. VII. S. 316.

J o k e l y ,  Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt. Bd. VI, S. 8, 

Bd. VII.

Auch habe ich mehrere mir gütigst gemachte mündliche Mittheilungen von 

den Herren Ministerialconcipisten W a l a c h  und Bergmeister Vogl  in Schlaggen

wald, hier aufgenommen.

Die Zinnformation des Karlsbader Gebirges tritt in dem mächtigen Granit

zuge, welcher von Buclian über Karlsbad bis Königs warth und Sandau sich hin

zieht, in einer ziemlich geraden Linie von SW. nach NO. auf, und kann als ihr 

äusserster südwestlicher Ausgangspunkt der Zinngranit a jf dem sogenannten 

Glatzberge bei Königswarth, als nordöstlichster der des Dreikreuzberges 

bei Karlsbad bezeichnet werden. Zwischen diesen beiden Endpunkten tritt 

hei Schlaggenwald, Schönfeld und Lauterhach ihre Centralmasse auf, und 

zwar mitten in dem ausgedehnten Gneissgebiete, welches Dr. H o chste t ter  

in seinem Berichte über die geologischen Aufnahmen des nordwestlichen Böhmens 

als eine, mit senkrechter Schichtenstellung mitten im Granit gebettete riesige 

Gueissscholle bezeichnet, und diese Centralmasse ist es, welche nach Graf
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S t e r n b e r g ’9 Geschichte der böhmischen Bergwerke seit dem zwölften bis zum 

gegenwärtigen Jahrhunderte, und zwar mitunter mit glänzendem Erfolge Gegen

stand bergmännischer Ausbeute war. Beispielsweise sei hier nur kurz erwähnt, 

dass in den Jahren 1557, 1558 und 1559 die Zinnerzeugung von Schlaggen- 

wald, Schönfeld und Lauterbach 22.307 Ctr. betrug; dass ferner in den Jahren 

1602— 1608 Schlaggenwald 14.220 Ctr., Schönfeld 6.707 Ctr. und Laiiterbach 
330 Ctr. Zinn lieferten.

Von keiner besonderen Bedeutung war der Bergbau auf dem Glatzberge 

bei Königswarth und bei Karlsbad bestand meines Wissens gar keiner.

Das Zinnerz findet sich in der zuvor angedeuteten Richtung nur im Bereichs 

der Z i nng r an i t e  auf Stockwerken und auf Gängen, nie aber in dem Gebirgs- 

oder Massengranit vor, und unterscheiden sich auch beide Varietäten sehr 

wesentlich von einander. In seinem vortrefflichen Werke über Karlsbad beschreibt 

Dr. Hochstet t er  den Gebirgsgranit wie folgt: „Gelblich weisser Orthokla?, 

grauer Quarz und schwarzer Glimmer (Magnesiaglimmer) bilden ein mehr oder 

weniger gleichmässig grobkörniges Gemenge, in welchem einzelne grössere Ortho

klaszwillinge (sogen. Karlsbader Zwillinge), oft sehr reichlich eingebettet 

liegen. Or thokIas  wi eg t  an Menge vor. Oligoklas und weisser Glimmer 

(Kaliglimmer) sind nur selten und sehr sparsam eingesprengt, fehlen gewöhnlich 

ganz. Charak ter i s t i sch  ist der Mangel  an accessor i schen Bes tand

t he i l e  n“. —  „Er ist der Verwitterung im hohen Grade unterworfen, wiril 

münhe, und zerfällt zu grobem Grus. Die Orthoklaskrystalle wiederstehen aber 

der Zersetzung, so dass man sie unversehrt und lose im Grus findet.“

Der Z i n ng r an i t  hingegen besteht vorwiegend aus grauem Quarz, lichtem, 

weissem, oft grünlichem Glimmer, röthlichem Feldspath, der l e i ch t  verwittert 

und häufig zersetzt angetroffen wird. Als accessorische Bestandtheile treten vor

züglich Schörl, Zinnerz, Flussspath, Eisen- und Kupferkiese u. a. auf. Er ist 

ausserordentlich f e i n kö rn i g ,  krystallinisch, so, dass seine Bestandtheile oft 

schwer von einander zu unterscheiden sind. Nicht selten zeigen sich auch Eisen

oxydfärbungen. Er constituirt die sogenannten „ Z i n n s t ö c k e “ oder „Z i nn 

s t o ckwer ke“, deren wichtigste bei Schlaggenwald und Schönfeld auftreten, 

und die ich hier kurz erwähnen will.

Z i nns t öcke :  Der wichtigste war und ist wohl noch heutzutage der soge

nannte Hubers tock  oder .Huberhauptwerkstock.  Er ist ringsum vom Gneiss 

umgeben, b'esitzt in der Tiefe von 60 Klafter einen Umfang von 300 Klafter, 

also einen Durchmesser von 95*55 Klafter. Die auf demselben gebildete Riesen- 

pinge, dieses imposante Denkmal bergmännischer Thätigkeit, umfasst einen 

Flächenraum von nahezu 12 Joch, und hat eine durchschnittliche Tiefe von 

15 Klafter. Aus ihren mächtigen Halden werden seit Jahren enorme Mengen 

Quarz für die umliegenden Porccllanfabriken gewonnen. Die Baue reichen auf 

demselben bis auf eine Tiefe von circa 118 Klafter, welche verhältnissmässig 

gering genannt werden muss. Er besteht der Hauptsache nach aus dem vorbe

schriebenen Zinngranit, welcher meist sehr mächtige Greisenputzen (kleine 

Stöcke im Hauptstock) einschliesst, welcher Greisen sich von dem Zinngranit 

durch seinen gänzlichen Mangel an Feldspath, und durch das vonvaltendc Auf

treten von Quarz, und einer grossen Anzahl von Mineralien unterscheidet ');

')  Bis jetzt sind von Schlagifenwald folgende Mineralien bekannt: Nach R. v. Z ep tinro~ 
v ich : Albit, Apatit, Azurit (Kupferlasur), Beryll, Blende (Zinkblende), Bnmil (Bmit- 
kupfererz), Chalkopyrit (Kupferkies), Chrysokoll a (Kupfergrün), Cuprit (Rothkupfererz), 
Desmin, Dolomit (sehr selten), Erythrin (nach Breithaupt), Fluorit, Gilbertit, Granat,

41*
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oft tritt auch der Glimmer nahezu gänzlich zurück, und der Greisen bildet dann 

eine dichte feinkörnige krystailinische Masse aus Quarz (meist grau), Zinnstein, 

Wolfram, Flussspatli u. a. in., ferner durchschwärmen den ganzen Stock eine 

grosse Anzahl von Quarzgängen, welche in Bezug auf Einführung jedoch nicht 

besonders „artig“ in den abgebauten Horizonten gewesen zu sein scheinen, indem 

die Alten enorme Massen hievon auf die Halde stürzten, aus denen wolil gegen

wärtig alljährig einige Centner Zinn hei der Quarzkuttung gewonnen werden.

Abbauwürdig waren und sind wohl noch heutzutage nur die vorerwähnten 

Greisenpartien (ohne Zweifel nebst einigen Gängen), nicht aber der eigentliche 

Zinngranit. Wie der Aufschluss derselben bewerkstelligt wurde, darüber fehlen 

alle Anhaltspunkte; doch dürfte er eben so vollführt worden sein, wie es bei der 

am Schnödenstock noch heute bauenden Gewerkschaft der Fall ist, welche die 

Strecke auf einem Gang bis zu einer Greisenpartie treibt, welche dann stein- 

hruchmässig herausgenommen wird. Die Gewinnung war und ist daher eine 

verhältnissmässig billige.

Das Zinnerz (so wie auch die übrigen aultretenden Mineralien) ist in den 

Massen in der Regel fein eingesprengt, so dass eu mit freiem Auge oft gar nicht 

wahrgenommen werden kann; doch concentrirt es sich oft in Schnüren, Nestern 

und Putzen (local Drusen genannt), von denen einige ausserordentlich reich 

waren. So wurde in der letzten Zeit des Betriebes des k. Huberhauptwerkes eine 

aufgeschlossen, die nahezu an 100 Ctr. Zinn lieferte. Der durchschnittliche 

Halt der Erzmassen (Zinnzwitter) ist 0’2— 0*4 Percent, oder in einem so'ge- 

nannten Rost =  1000 Ctr. Zwitter 2— 4 Ctr. Zinn. Nach einem Aufsatze in der 

Zeitschrift de* montanistischen Vereins des Erzgebirges von Herrn A. J a n t s c h ,  

ehemals k. k. Bergmeister in Schlaggenwald, betrug der Halt in früheren Zeiten 

bis l -0 Percent, ja er soll in den Jahren 1525— 1530, 3 0— 6-0 Percent betragen 

haben, welche abnorme Höhe wohl nur durch die Auffindung einiger reichen 

Drusen erreicht worden sein mag.

Südwestlich vom Huberstock liegt in etwa 45 Klafter Entfernung der 

nächstwicbtigste, der sogenannte Schnödens t ock .  Derselbe hat die gleiche 

Zusammensetzung mit Ersterem, ist aber beiläufig um die Hälfte kleiner. Auch er 

besitzt eine bedeutende Pinge, und wird noch gegenwärtig von einer Gewerk

schaft mit ziemlich günstigen Resultaten abgebaut, er ist wie der frühere ringsum 

von Gneiss umgeben.

Der dritte endlich, der sogenannte Kl i ngens tock  liegt in der weiteren 

südwestlichen Richtung unmittelbar an der Contaclgrenze vom Gneiss und Gebirgs- 

granit. Über den ehemaligen, hier bestandenen Bau meint Herr J a n t s c h ,  dass 

er eben nur an der Gneissscheidung, nicht lothrecht, sondern verflachend wie sie 

selbst in die Teufe niedergegangen sein dürfte; indem ein gegen den Senkel-

Gyps, Kaolin (Sleinmark), Karpholith, Kassiteril, Kupfer (gediegen), Kupfermanganerz 
(Seltenhrit in früheren Zeiten), Malachit, Millerit (selten), Mispickcl (Arsenkies), 
Mnlybdänit, Muskoicit (Kaligliimner) , Nakril, Olivenit, Opal (Halbop;il) , Ortho
klas, Pyrit, Quarz (ßergkrystall und Kappenquarz). Redrnthit (Kupferglanz), Rutil 
(seilen), Scheelit, Siderit (Eisenspath), tikorodit, Smaltit, Sleatit, Topas, Triplit, 
Uranit (UiRnglirnuier), Wismuth (gediegenes), Wütiehenit (Kupferwismutli^hinz), Wolf- 
ramit. Ferner nach Dr. G lü c k se lig : Adular, Biotit, Digenit, Motybdänocher, 
Wolframocher. Ausser diesen kommen vor Uranocher (Wolfshofzeche), Schwerspath. 
Endlich (heilte mir Herr G. W al a eh gütigst mit, dass zu seiner zeit auf einer über
setzenden Kluft Uranpecherz in ausgezeichneten Exemplaren, dann Kobalt und A'ickelerz 
eiiigebroclien sind.
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punkt der K l i nge  gerichteter Feldort durch 91 Klafter im Granitinittel betrie

ben, sich vollständig taub erwies; erst nach Ueherlegung an die verfahrene, 

unwichtig gehaltene Stelle der Scheidung wurde selbes wieder fündig, und lie

ferte, wenn auch arme, doch abbauwürdige Zwitter. Es ist mit ziemlicher Sicher

heit anzunehmen, dass dieser Stock die geringsten Erzmassen lieferte, während 

der Huberstock unstreitig der wichtigste und ergiebigste war. Er bildet gleichsam 

den Mittelpunkt der ganzen Formation, in ihm war, und ist vielleicht noch die 

Hauptmasse des Erzreichthums concentrirt, welcher nach beiden Richtungen der 

Fortsetzung der Formation allmälig abnimmt. Ich werde auf diese Erscheinung 

bei Betrachtung der Gänge nochmals zurückkommen.
Z i n ngänge .  Südöstlich von dem früher beschriebenen Stockwerkszuge 

treten im Gneiss eine Anzahl Quarzgänge auf, von denen die wichtigsten sind: 

der Gellnauergang, Mariengang, Kluftgang und Antonigang. Von diesen ist der 

Gellnauer in drei mächtige, von einander in den oberen Horizonten mehrere 

Klafter abslebende Trümmer getheilt, das sogenannte Liegendmittel uud Hangend

trum, welche sich unter der sogenannten Pflugenstollensohle wieder vereinigen. 

Die drei erst genannten Gänge streichen parallel unter sich, und parallel zu dem 

Stockwerkszuge von SW. nach NO. Stunde 3— 18, nur der Antonigang schaart 

ihnen in SW. in einem spitzen Winkel zu. Sie fallen sämmtlich nach NW . gegen 

den Granit, unter ziemlich, namentlich in den tieferen Horizonten variirender 

Neigung von 25— 55 Grad. Der Gellnauer und der Mariengang sind die Haupt
gänge, sie sind diejenigen, welche die meisten Mittel des Gangbergbaues lieferten, 

die auch noch jetzt abgebaut werden, und von denen meine wenigen Erfahrungen 

über die Erzführung herrühren. Der Kluftgang und der Antonigang wurden zwar 

streckenweise aufgeschlossen, auch ihr Abbau versucht, jedoch wegen zu armer 

Mittel wieder aufgegeben. Im Hangenden vom Antonigang wurden noch mehrere 

Gänge bei Abteufung des Neuschachtes angefahren, aber weiter nicht aufge

schlossen. Ausser diesem Gangsysteme tritt ein anderes in der unmittelbaren 

Nähe des Huberstockes auf, dessen Gänge sich von den früheren durch ein sehr 

flaches Einfallen, 10— 20 Grad, dann durch eine geringere Mächtigkeit 

(2— 3 Zoll) wesentlich unterscheiden. Es sind dies die sogenannten Fälle. In 

ihnen ist das Z i nne r z  mehr als in den anderen Gängen concentrirt, und häufig 

bildet es mit Wolfram, Eisen und Kupferkiesen im innigen Gemenge die ganze 

Ausfüllung. Es baut sie eine Gewerkschaft mit ziemlich günstigem Erfolge ab.

Ein drittes Gangsystem endlich tritt nordwestlich vom Huberstockwerke in 

dem sogenannten Hahnengebirge auf, auf dessen ehemalige bergmännische Wich

tigkeit sein ausgedehnter Pingen- und Haldenzug schliessen lässt. Der Bau auf 

diesen Gängen ist schon seit langen Zeiten verlassen; er hat keine grosse Tiefe 

erreicht, ohne Zweifel wegen zu beschwerlicher Bewältigung der zusitzenden 

Wässer, welcher Umstand in früheren Zeiten sehr häufig wohl die Hauptursache 

des Unterganges von oft ergiebigen Bergbauen war.

Nach dieser kurzen allgemeinen Schilderung des Auftreteris der Schlag- 

genwalder Gänge gehe ich nun zur ausführlicheren Beschreibung der schon früher 

genannten Hauptgänge, des Ge l l nauer  und Mar ienganges  über. Ihr 

Streichen und Verflachen wurde bereits früher angegeben. I h r e  Aus f ü l l u ng  

ist eine grobkrystallinische, oder vielleicht besser bezeichnet, eine krystallinisch- 

massige, und besteht vorwaltend aus Quarz, der manchmal durch Steatit (Speck

stein), seltener durch Steinmark mehr weniger verdrängt wird. Ausser diesen 

drei Hauptbestandteilen treten die meisten der Mineralien untergeordnet auf, 

welche früher bei den Stockwerken genannt wurden; namentlich Flussspath, 

Wolframit,Kupfer, Eisen- und Arsenkiese, Zinnstein, Molybdän, Apatit, Topas u. s. w.
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Von diesen letztgenannten ist cs nur der Zinnstein und der Flussspath, 

welche stellenweise in der Gangmasse prävaliren; die übrigen sind immer zer

streut. In Bezug auf ihr Zusammen verkommen hat Bre i t h aup t  in seiner 

„Paragenesis der Mineralien“ pag. 143 vorzügliche Daten geliefert, obschon die 

Zusammenstellung für die Stockwerksgänge zu gelten scheint, indem als Neben

gestein „Granit“ angeführt ist. während die hier angeführten Gänge sämmllich 

im Gneiss aufsitzen. Ich erlaube mir, diesen Daten einige aus meinen Beob

achtungen hinzuzufügen. Häufig und zumeist treten zusammen auf: 

t Quarz, 2 Rinnstein,

1 „ 2 „ 3 Ferro-Wolframit,

1 „ 2 „ 3 Topas,

1 „ 2 „ 3 Eisen und Kupferkiese,

1 „ 2 Wismuthglanz, 3 gediegen Wismuth,
1 „ 2 Beryll 3 Zinnstein,

t „ 2 Apatit 3
1 „ 2 Desmin 3

1 Steatit 2 Zinnstein,

1 Quarz 2 Scbeelit,

1 „ 2 Flussspath 3 Zinnstein,

1 „ 2 Zinkblende,

i  „ 2 Ferro-Wolframit,

1 „ 2 Malachit, 3 gediegen Kupfer, 4 Zinnstein,

1 Flussspath 2 Zinnstein, Eisen- und Kupferkiese.

1 Quarz 2 Molybdän.

1 Steinmark 2 Zinnstein.

Die Mächtigkeit dieser Gänge ist ziemlichen Schwankungen unterworfen; 

sie beträgt beim Mariengang 2— 5 Zoll, während sie beim Gellnauer Gang 

namentlich am sogenannten gemeinschaftlichen Ort bis 15 Zoll VV. M. erreicht.

Erz führ u ng. Das Zinnerz (Zinnstein, Kassiterit, pyramidales Zinnerz) 

kommt theils krystallisirt, theils derb in Drusen, kleinen Putzen und Nestern im 

Gang selbst, ferner als Saalband (local „Borden“ genannt), und im Nebengestein 

vor. Der Adel tritt immer mit bestimmten Charakteren des Nebengesteines und 
der Gangmasse auf, und geben diese allein einen sicheren Fingerzeig für die 

Abbauwürdigkeit der einzelnen Gangpartien nach erfolgtem Streckenaufschlusse, 

was bei dem geringen Halte der Zinnzwitter (0 3— 0-5 Perc. in der neuern 

Zeit) und den verhältnissmässig hohen Gewinnungskosten sorgfältig beachtet 
werden muss.

Das Ne benges t e i n  zeigt sich für die Erzfuhrung immer dann ungünstig, 

wenn es fr isch,  d. h. vollkommen unzersetzt ist, wenn der Feldspath (Orthoklas) 

in deutlich wahrnehmbaren Individuen auftrilt; dabei ist es immer fest, lässt sich 

demnach auch schwer bearbeiten, und seine sonst sehr deutliche Schichtung 

verschwindet beinahe gänzlich. Die dortigen Bergleute nennen diesen Gneiss 

sehr passend „Räuber“, weil in ihm immer das Erz verschwindet. In dem Maasse 

als der Feldspath entweder nahezu gänzlich verschwindet oder für ihn ein 

Zersetzungsproduct des Gesteins, nämlich Ta lk  oder S t e i nmark  auftritt, 

die Schichtung deutlich wird, seine Festigkeit nachlässt, und nebstdem häufig 

sogenannte Ablösungsflächen, d. h. feine, die Schichtung in verschiedener Rich

tung kreuzende Spalten sich zeigen, in dem Maasse tritt auch der Zinnstein 
wieder auf.

Bemerkenswerth ist* dass in dem südwestlichen Revier (gegen den Klingen

stock zu) der frische Feldspath am häufigsten, ja man kann sagen, stetig vor
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kommt, und dass auch da die Gänge immer ärmer werden, je weiter mau vor

dringt. Es wurden hier bedeutende Strecken aufgeschlossen, ohne dass eine 

abbauwürdige Partie angefahreu worden wäre. Es ist auf diesen Umstand haupt

sächlich desshalb Gewicht zu legen, weil sich eine Analogie mit dem Auftreten 

der Zinnerze in den Stückwerken herausstellt. Ich habe bei der kurzen Schilde

rung .des Klingenstockes erwähnt, dass er unter den drei Zinnstöcken als süd

westlichster die geringsten Erzquantitäten geliefert zu haben scheint, dass vom 

Huberstockwerke aus nach beiden Richtungen der Fortsetzung der Formation 

die Erzführung allmälig abnehme. Dies bestätigt sich auffällig bei den Gängen; 

während sie in südwestlicher Richtung allmählig vertauben, waren sie in der 

nordöstlichen gegen den Huberstock zu nicht nur abbauwürdig, sondern mitunter 

sehr reich; sie sind auch hier von den Alten zumeist bis auf die Pflugenstollens- 

sohle pressgehauen; nordöstlich vom Huberstocke wurden die früher erwähnten 

H a h n e n g ä n g e  in früheren Zeiten abgebaut, und waren auch diese gewiss 

edel; während weiter nach NO. das Auftreten der Zinnerze wieder ver

schwindet.

Bei der Gangmasse ist zunächst das Auftreten von Mineralien, dann der 

Aggregationszustand des Quarzes zu berücksichtigen. Erstere erscheinen immer, 

wenn man einer edlen Partie nahe kommt, sie bilden gleichsam die Vorposten 

des Adels und lassen sich nur vom Zinnstein selbst verdrängen, welcher nament

lich in Partien, wo der Gang nicht mächtig ist ( 2 ^ 3  Zoll), manchmal selbst den 

Quarz verdrängt und ihn nur in dünnen Lagen einschliesst. Der Zinnstein tritt 

in diesen Fällen selbstverständlich als Saalband auf. Zumeist findet er sich aber 

in Putzen und Drusen von verschiedener Ausdehnung, und zwar in letzteren in 

aufsitzenden oder auch losen Krystallen, manchmal in sandiger Form, und begleitet 

von anderen Mineralien. In der letzten Zeit meines Dortseins wurden einige Drusen 

angefahren, in denen Quarz- und Zinnsteinkrystalle zunächst Yon einem Feldspath 

(Albit) überzogen waren, auf welchem wieder Flussspath, Apatit und Quarz in 

prachtvollen Individuen ausgebildet erschienen. Der Qtiarz ist in diesen Zonen 

immer vom Nebengestein gut getrennt, feinkörnig, von splittrigem Bruch, und 

bildet häufig Drusen, während er in unedlen Gangpartien immer dicht und fest, 

und mit dem Nebengestein meist innig verwachsen ist; bildet er in letzterem 

hie und da Drusen, so sind sie sehr klein, und enthalten nur Quarzkrystalle und 

manchmal Wasser; selten finden sich einige wenige Exemplare anderer Mine

ralien vor.

Das Auftreten des Zinnsteines in vorerwähnter Weise, nämlich in Putzen, 

Drusen im Gang und als Saalband findet wohl zumeist, aber nicht immer Statt. 

Es kommt vor, dass in einer edlen Erzzone das Nebengestein durchaus keineVer- 

änderung in seinem Charakter zeigt, und der Zinnstein sich dennoeh im Gang 

gänzlich verliert. In diesen Fällen erscheinen dann meist im Hangenden oder 

Liegenden des Ganges G r e i senpu t zen  von verschiedener Ausdehnung, die oft 

sehr reich sind. Der Greisen ist die analoge Bildung wie der Stockwerksgreisen; 

er besitzt immer eine ausgezeichnet krystallinisch-körnige Zusammensetzung von 

meist grauem Quarz und Glimmer (häufig licht oder grünlich), und führt viele der 
früher genannten Mineralien; namentlich nebst fein eingesprengtem Zinnstein, Wolf

ram, Flussspath, Topas, Eisen- und Kupferkiese u. s. w. Im Hangenden des Marien

ganges kam ein Greisenputzen vor, welcher mit freiem Auge nur Topas und Zinn

stein (letzterer als vorherrschender Bestandtheil) erkennen liess. Manchmal zeigt 

sich jedoch bei gleichem Gesteinscharakter weder der Gang hältig, noch erscheint 

der Adel in den erwähnten Greisenpartien concentrirt. Untersucht man in solchen 

Fällen das, sorgfältig vom Grubensclimand gesäjberte Hangende und Liegende,
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so findet man mit geübtem Auge ganz dünne Schnürchen von Zinnstein, welche, 

wenn sie aufgeschossen und verfolgt werden, meist den Adel im Nebengesteine 

eoncentrirt finden lassen. Oft 4 — 5 Fuss im Hangenden oder Liegenden 

wurden auf diese Art ganz schöne Nester von Zinnstein gefunden. Oft findet man 

jedoch trotz aller sorgfältigen Untersuchung auch diesen letzlen Fingerzeig zum 

Aufschluss des Adels, die Erzschnürchen, nicht mehr, theils wegen ihrer Feinheit, 

theils wegen der dunklen Farbe des Zinnsteines, dann wird ohne weiters in's 

Nebengestein eingebrochen und, wenige Fälle ausgenommen, wurde zu meiner 

Zeit auch immer der Adel erreicht. Diese Beobachtungen führen nothwendiger- 

weise vor Allem zu dem Schlüsse, dass in den, durch Nebengestein- und Gang

ausfüllung als edel charakterisirten Erzzonen der Adel auch immer vorhanden 

ist, wenn sich in demselben der Gang manchmal auch nahezu ganz taub zeigt. 

Der Umstand, dass er einigemal nicht erreicht wurde, beweist keinesfalls, dass 

ihn nicht der nächste Schuss aufgeschlossen halte, welcher jedoch der schwie

rigen Betriebsverhältnisse wegen nicht abgethan werden konnte.
Vielseitigen Beobachtungen zufolge dehnt sich der Adel auf den Gängen 

dem Verflachen nach aus. Man kann dies sowohl im Grossen mit Zuhilfenahme der 

Gruhenkarte, nach dem Erzvorkommen auf den einzelnen Horizonten, und auch 

im Kleinen beim Abbau ziemlich sicher verfolgen.
Ich gehe nun zu jenem Theile der Erscheinungen über, welche beim Gang

bergbau so häufig einen Einfluss auf die Erzführung üben. Es sind dies die Ver

werfungen, Schaarungen, das steilere oder flachere Einfallen und die Mäch

tigkeit. Ich muss gleich im Vorhinein erwähnen, dass alle diese Erscheinungen 

keinen sicheren Anhaltspunkt bei den Schlaggenwalder Gängen geben, dass ihnen 

sonach bei Beurtheilung der Abbauwürdigkeit einzelner Partien kein Gewicht 

beizulegen ist.

Ve r we r f u nge n :  Auf dem Mariengange sollte im südwestlichen Felde 

ein Abteufen yom Pflugenstollen niedergeschlagen werden. Es durchsetzt in 

dieser Gegend den Gang ein sogenannter Fall (ein Gang mit einem sehr gerin

gen Verflächen) und es wurde, in der Hoffnung der Schaarungspunkt könne gute 

Erzmittel führen, das Abteufen an demselben angelegt. Beiläufig 3 Klafter setzte 

derGang in seinem regelmässigen Verflächen von ungefähr 45 Grad fort; plötzlich 

legte er sich bis 18 Grad flach, hielt so gegen 2 Klafter an, und fiel dann ganz 

abnorm steil mit ungefähr 65 Grad ein. Kaum war man von da ungefähr 3 Decimal- 

Fuss niedergekommmen, als ihn eine 

Hangendkluft; verw arf, er wurde ausge

richtet, hielt jedoch nur wieder 3 Dec.- 

Fuss an, und wurde von einer zweiten 

Hangendkluft abermals verworfen; der

selbe Fall wiederholte sich ganz ähnlich 

noch zweimal, worauf derGang mit dem 

abnormen Verflächen von 18 Grad noch 

eine Klafter fortsetzte, dann aber wie

der sein gewöhnliches Fallen von 

45 Grad annahm. Das Abteufen wurde 

hierauf, nachdem die Regulirung mit 

zu grossen Schwierigkeiten und Kosten 

verbunden gewesen wäre, und nachdem 

trotz vierfacher Verwerfung undSchaa- Ao8icht d„  rechlen ÜIms im Ableilr„ . .  . . . «

rung sich keine guten Erzmittel zeigten, <■*>■ pflnrenstoiicnsohie.

ganz eingestellt. Auch bei einer, von “ G‘"»- b verwerf-puan«.
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Herrn G. W a l ach der k. k. geologischen Reiehsanstalt mitgetheilt en, und im 

Jahrbuche VII, S. 172 beschriebenen ausgezeichneten Verwerfung des Gellnauer 

Ganges blieb die Erzführung unverändert; eben so bei dem grossen Verwürfe 

des Marienganges. Ausser diesen> bedeutenden Verwerfungen hatte ich Gelegen

heit, eine Unzahl kleinerer zu beobachten, habe aber nirgends eine merkliche 

Veränderung in der ErzfGhrung wahrgenommen.

So wenig als Verwerfungen, zeigen sich Schaarungen günstig. Ausser dem 

zuvor erwähnten Fal l  schaart in demselben Revier weiter mit dem Mariengang 

ein anderer bedeutender Gang, der Antonigang. Obschon das Nebengestein zur 

Eröffnung des Abbaues an diesem Orte nicht einladend war, wurde dennoch ein 

Ueberliöhen im Schaarungspunkte in der Hoffnung angelegt, es könne daselbst 

doch eine Veredlung vorhanden sein, da dies bei Erzgängen doch so häufig vor

kommt; allein das Nebengestein wahrte seinen Charakter, und das Ueberhöhen 

wurde wieder eingestellt. Auch an einem dritten ausgezeichneten Schaarungs

punkte von zwei Haupttrümmern des Gellnauer Ganges auf dem nächst höheren 

Horizonte, dem sogenannten We t t e r l a u f  wurde keine Veredlung wahr

genommen.

Das Ver f l a chen  der Gänge bietet auch keinen sicheren Anhaltspunkt, 

der dort häufig ausgesprochene Grundsatz: „Je flacher desto besser der Gang“ 

dürfte sich nur auf das flache Einfallen der früher erwähnten „Fälle“, in denen 

factisch das Zinnerz immer concentrirter auftritt, nicht aber auf die hier 

beschriebenen Gänge beziehen, wenigstens sprechen die von mir beobachteten 

Thatsachen durchaus nicht dafür. Ich führe nur zwei der hauptsächlichsten an:

Bei dem, bei der früher angeführten Verwerfung des Marieuganges im Ab

teufen in SW. unter dem Pflugenstollen, bereits erwähnten, für die dortigen 

Verhältnisse gewiss sehr abnormen Verflachen von 18 Grad, war der Gang kei

nesfalls edel, sondern mittelgut. Bei einem ändern Abteufen auf demselben Gange 

in dem nordöstlichen Revier ergab die Vermessung ein Verflachen von 47 Grad 

IS  Minuten, und der Gang war ebenfalls mittelgut. Die während meiner dortigen 

Dienstzeit abgebaute edelste Gangpartie am Gellnauer unter dein Pflugenstollen 

hatte ein Verflachen von 51 Grad, wornach man den Adel daselbst gewiss nicht 

vermuthet hätte.
Von einiger, wenn auch untergeordneter Bedeutung ist die Mäch t i gke i t  

der Gänge, wobei jedoch immer ein grösser Spielraum gestattet werden muss, 

indem nur die abnorm grosse und geringe Mächtigkeit sich als einigemassen 

maassgebend anführen lassen. Erreicht der Gang 12 Zoll und darüber, so kann man 

ihn beruhigt als höchstens m i t t e l gu t  taxiren. Der Zinnstein tritt da nie als 

Saalband, sondern stets in derben Putzen in der Gangmasse auf, und selbst diese 

zeigen sich zumeist in grösseren Absätzen. Die grossen tauben Ausfüllungsmassen 

wirken natürlich äusserst drückend auf den Halt der Zwitter, und sind desshalb 

so mächtige Gangpartien oft selbst dann nicht abbauwürdig, wenn sich auch 

ziemlich häufig Zinnsteinputzen zeigen. Als Beispiel nenne ich den Gellnauer- 

gang in der sogenannten geme i n scha f t l i c hen  S t r ecke ,  welcher bis IS Zoll

11 Linien mächtig ist, und in gar nicht grossen Absätzen den Zinnstein beleuchten 

liess; er erreichte aber kaum den Ilalt von 0-3 Procent. Ausgezeichnet wird 

eine so mächtige Gangpartie nur dann, wenn sie sich zertrümmert; dann zeigen 

sich oft nicht nur dieTrümmer seihst edel, sondern sie schliessen häufig Greisen- 

partieu ein, die bedeutende Mengen von Zinnstein führen. In Bezug auf die zu 

geringe Mächtigkeit führe ich nur an, dass ich von 3 Zoll abwärts höchst selten 

edle Partien angetroffen habe; am artigsten zeigt sich der Gang bei einer Mäch

tigkeit von 3—6 Zoll, wie selbe auch der Ge l l nauer  in der angeführten edlen 

Zone unter dem Pflugenstollen consequent behauptete.

K k. geologische noichsunsult. 14. Baml. I8Ü4. III. lie ft. 4 2
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B i l dung  der Zinnstöcke.  Um das mir bei d ie se r kleinen Arbeit vor

gesteckte Ziel zu erreichen, welches hauptsächlich darin besteht, möglichst viel 

Anhaltspunkte zu sammeln, die eine Beurtheilung der Möglichkeit für die Wie

deraufnahme des Schlaggenwalder Stockwerksbaues zulassen, will ich noch ver

suchen, das schwierige Gebiet der Bildung der Schlaggenwalder Zinnerzstöcke 

und Zinnerzgänge zu betreten, und erlaube mir vor Allem, die hierüber im All

gemeinen bekannten hauptsächlichen Ansichten anzuführeo.
ßl i e  de Beaumon t  hat in seiner vortrefflichen Arbeit über vulcanische 

und metallische Ausströmungen (Co tta ’s Gangstudien B d . I )  eine Tabelle über 

die Vertheilung der einfachen Körper in der Natur zusammengestellt, und con- 

statirt, dass die Granite 42, die zinnfiihrenden Gänge 48 Grundstoffe oder Ele

mente enthalten, also bei weitem die grösste Anzahl unter den Gesteinsarten; 

dagegen die vulcanischen Gesteine der Jetztzeit die wenigsten, nämlich nur 14. 

Ergibt an, dass sich von diesen jüngsten vulcanischen Gesteinen bis zu den 

Graniten eine ununterbrochene Kette von Gesteinen verfolgen lässt, in denen 

nach und nach alle Elemente erscheinen, und dass die meisten in den ältesten 

krystallinischen Gesteinen sich vorfinden, in welchen sie bei de ren  Erstarrung 

fixirt, und aus der Circulation gebracht wurden. Nachdem nun die Zinnerzlager

stätten den verschiedenartigsten Mineralreichthum enthalten, so kann daraus 

gefolgert werden, dass der Granit der ursprüngliche Träger des Zinnerzes ist, 

welche Annahme sich auch durch vielfache Beobachtungen bei den Zinnbergbauen 

des Erzgebirges bestätigt; dass ferner die Bildung der Zinnerzlagerstätten zu 

den ältesten Bildungen zu rechnen ist.
Die Erzanhäufung in mehreren, bei der Erstarrung durch verschiedene 

Ursachen gebildete Granitgipfeln, schreibt El i e de Beaumon t  ausser dem 

Dampfe, und der grossen Affinität der Grundstoffe, hauptsächlich der Wirkung 

elektrischen Strömungen zu, welche sich besonders da sehr stark entwickelten, 

wo die Berührungspunkte der Granitmasse mit anderen Felsarten die schnellste 

Temperaturveränderung hervorbrachten; dass aber die Elektricität wirklich bei 

der Bildung vieler Metalllagerstätten eine grosse Rolle gespielt zu haben scheint, 

dafür führt er mehrere Thatsachen an, und sagt dann wörtlich: „Wenn nun die 

auf diese Weise entwickelte Elektricität auf die Vertheilung der Metalle in der 

Dicke der Erdrinde Einfluss gehabt hat, so ist es ganz natürlich, dass dieselben 

vorzugsweise nach der erwähnten Berührungsoberfläche geführt werden mussten, 
und dass sie dadurch hauptsächlich in den Gipfeln oder Spitzen concentrirt wur

den, welche diese Oberfläche darbot“ . Nach E l i e  de Beaumon t  also fällt die 

Bildung der Zinngranitstöcke mit jener des Ur-Granits zusammen.

Daubree  bemerkt nach derselben Abhandlung S. 397, dass alle Zinnstock

werke, besteht das sie umschliessende Gestein aus Granit, Porphyr, Gneiss oder 

Glimmerschiefer, stets in der Nähe der Contactflächen mit einem ändern Gesteine 

Vorkommen, dass sich keines der Stockwerke über S00 Meter von der Grenze 

beider Gebirgsarten entferne. Auch er ist der Ansicht, dass die Gebilde der 

Zinnformation aus dem heissflüssigen Erdinnern emporgedrungen sind. So 

sagt er in seiner vortrefflichen Arbeit über die Zinnerzgebilde in den Annales 
des mines, III. Serie, Bd. 20, S. 109: „Die Verbindungen, zu denen die Bespre

chung der (Zinnerz-) Lager uos geführt hat ]) ,  und deren ältestes Dasein 

wir zugeben müssen, sind flüchtig und unzerlegbar durch die Hitze, daher 

können sie leicht in Tiefen Vorkommen, von wo aus die metallischen D6pdts 

bis in die oberen Partien der Erdrinde auszufliessen scheinen“.

9  Namentlich Metallverbindungen.
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J o t e l y  erklärt in seinem Berichte über die geologische Beschaffenheit des 

Eger Kreises in Böhmen *), d ie  Z i n n g r an i t e  i nnerha l b  des Gebi rgs- 

grani ts als concretionäre Massen, die nur mit dem Gebirgsgranit entstanden 

sein können, weil sie durch Uebergänge aufs Innigste mit einander verknüpft, und 

nirgends durch schärfere Grenzen von einander geschieden sind. Dr. Ferd. 

v. Ho ehstet ter  spricht in seinem Werke über Karlsbad und seine geognostischen 

Verhältnisse S. 24 ebenfalls die Ansicht aus, dass die beiden Granitvarietäten, 

nämlich der Gebirgs- und Dreikreuzberggranit, welch letzteren er mit den 

Ziongraniten bei Schlaggenwald und Schönfeld identisch erklärt, g l e i c h ze i 

t i ge Bildung seien, und stützt diese Ansicht vorzüglich darauf, dass er bei 

Karlsbad eine dritte Granitvarietät, den sogenannten Kar l s bader  Granit auf

stellt, welcher den unmittelbaren Uebergang zwischen den erstgenannten Varie

täten bildet.

Betrachten wir nun die Verhältnisse, wie sie sich bei Schlaggenwald und 

Schönfeld darbieten. Ich babe bereits angeführt, dass der Huber* und Schnöden- 

stock im Gneiss, und der Klingenstock an der Conlactgrenze von Gneiss und 

Granit auftritt. Die Entfernung des Huberstockes von der Contactgrenze des 

Granits mit dem Gneiss beträgt bei 600 Klafter. So viel nach bisherigen Auf

schlüssen bekannt ist, erweitern sich die zwei erstgenannten in der Tiefe, und 

ich habe aus mehreren Aufschlusspunkten ein Profil zusammenzustellen versucht.

Fig. 2.

Profil durch die Zinnstücke bei Schlaggenwald. Maassstab 1 Zoll =  200 Klafter.

Uiagenstock Nenschacht Scbotfdenstock Huberstock

Die Abgrenzung des Stockwerksgranits mit dem Gneiss ist zumeist eine deut

liche, nur an manchen Stellen übergehen beide Gesteine allmählich in einander. 

Der Einfluss des Contactes auf die Erzführung ist ein vielfach beobachteter, 

jedoch nur beim Z i nng r an i t .  Der G eb i r g sg r an i t  zeigt sich nirgends an der 

sehr ausgedehnten Scheidungsgrenze erzführend, wenigstens nicht in der Art, 

dass darin Zinnerz mit freiem Auge wahrgenommen werden könnte; selbst an 

solchen Stellen, wo seine Apophysen in schmalen Zungen auf bedeutende 

Strecken in den Gneiss reichen, wie südöstlich von Lauterbach, oder wo sie 

selbst ganz vom Gneiss umschlossen sind, wie bei Stirn, sind keine Erze in ihm 

wahrzunehmen. Diese Thatsachen berechtigen nun zu einigen Folgerungen. Vor 

allem können der Huber- und Schnödenstock als keine conc r e t i o n ä r en  

Massen angesehen werden, denn sie durchbrechen den Gneiss, welcher nebenbei 

vollkommen taub ist. Noch nie ist in seiner Masse eine Spur von Erz gefunden 

worden, ausser unmittelbar in der Nähe der Gänge in Schnüren und Putzen, wo 

es gewiss vom Gange eingeführt worden ist; auch müsste sich an der Scheidung 

d ur chaus  ein allraähliger Übergang der beiden Gesteinsarten zeigen, was nicht  

der Fall ist. Nach der Lagerung könnte nur der Klingenstock als Concretion

' )  Jahrbuch der k. k. geologischen Reicbsanstalt 1857. VI. p. 8.
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sich gebildet haben, allein sein Zusammenhang mit den beiden erstgenannten ist 

durch das Anfahren des Zinngranits unter dem Pflugenstollen am Mariengange 

mehr als wahrscheinlich gemacht, daher auch dieser auf dieselbe Weise wie die 

beiden ersten entstanden sein dürfte. Auch muss der Einfluss des Contactes 

jedenfalls als ein relativer angesehen werden; er konnte nur da eine grössere 

Erzconcentration bewirken, wo es eben in der Masse in grösserer Menge vor

handen war; wo es aber in äusserst untergeordneter Menge in der Gesteins

masse sich vorfand, konnte auch keine besonders bemerkenswerte Veredlung 

erzielt werden. Die Massen der genannten Zinnstöcke mussten bei ihrem Durch

bruch den Adel schon mit sich führen, er kann nicht erst während der Erstarrung 

aus der grossen Gebirgs - Granitmasse eingewandert sein, sonst müssten sich 

unter den gleichen Verhältnissen mehrere ähnliche Ablagerungen zeigen.

Ich bin daher der Ansicht, dass d ie  Schl  aggen wal der Z i n ne r z 

s t öcke einer ,  wenn auch  geo l og i sch  n i ch t  un t e r sche i dba ren ,  

aber f ac t i sch  j ü n ge r e n  erup t i ven  B i l dung  angehören ,  und führe 

noch eine Stelle von Cotta aus seinen Gangstudien Dd. I, Seite 89 an, welche 

ziemlich vollständig* meine Idee über diese Bildung enthält. Er sagt:

„Nehmen wir eine ursprüngliche Vertheilung der Bestandtheile der Erzgänge 

in den krystallinischen Massengestcinen, d. h. in dem eruptiv gewordenen feurig

flüssigen Erdkern an, und sehen wir, wie diese Annahme zu dem Thatsächlichen 

passt. Wo die Massengesteine in grossen Massivs zu Tage traten, da erkalteten 

sie mit Ausnahme der äussersten Ränder und oberen Krusten nur sehr langsam. 

In Folge davon hatten die nicht chemisch verbundenen, in Vergleich zu der 

übrigen Masse schwereren, und leichtflüssigeren Metalle Zeit, in die Tiefe zu 

sinken, etwa so, wie in unseren Hochöfen und Stichherden, und das mag der 

Grund sein, warum die grossen Massivs der Eruptivgesteine höchstens in ihren 

schnell erkaltenden Contacträndern und oberen Krusten zuweilen ergiebige 

metallische Beimengungen enthalten.“

Man ist in neuester Zeit durch vielfache Beobachtungen zu der Annahme 

gelangt, dass unter den, den Granit zusammensetzenden Bestandteilen, der Quarz 

derjenige war, welcher zuletzt erstarrte, welcher also am längsten flüssig blieb, 

ferner, dass in der fraglichen Gegend der Gebirgsgranit der ursprüngliche Träger 

des Zinnerzes ist, und ist daher erklärlich, dass bei Erstarrung des Granits sich 

in den tieferen Regionen eine Masse bildete, die vorzüglich reich an Quarz und 

Metallen war, welche vielleicht noch während der Zeit, als die Erstarrungsrinde 

des Gehirgsgranits noch eine sehr schwache, so zu sagen primitive war, nach 

einer Eruptionsspalte zum Ausbruch gelangte. Dabei scheint der Huberstock der 

Centralpunkt der Eruption gewesen zu sein, denn er ist der mächtigste und 

reichste, und nimmt, wie schon erwähnt, das Auftreten der Zinnerze von ihm 

aus nach SW . und NO. allmählig ab. Das Alter der beiden Granite dürfte daher 

geologisch jedenfalls nicht verschieden sein. Die Stockwerke können als ein wäh

rend der Erstarrung des Gebirgsgranits. gebildete# Product von nur relativ jün

gerem Alter angesehen werden.

B i l dung  der Gänge.  Diese ist jedenfalls eine äusserst complicirte und 

schwer zu erklärende, wesshalb ich mich auch darauf beschränke, die beobach

teten Thatsachen in der Art zu gruppiren, dass ich die für die verschiedenen 

Bildungsarten sprechenden zusammenstelle. Betrachten wir vor Allem die Art und 

Weise des Erzvorkommens. Der Zinnstein tritt (zumeist mit Wolfram) als Saal

band im Hangenden und Liegenden des Ganges, ferner in Drusen und Putzen im 

Quarz, in Greisenpulzen zu beiden Seiten des Ganges, in Schnüren und Nestern, 

unmittelbar mit dem Gange zusammenhängend im Nebengesteine derb und kry-
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stallisirt auf. Io den Drusen finden sich häufig neben Zinnstein verschiedene 

andere Mineralien der eingangs angeführten Species, namentlich Flussspath, 

Apatit, Topas, u. s. w. In edlen Zonen ist immer die Gangmasse vom Nebenge

steine gut getrennt, in unedlen hingegen mit demselben innig verwachsen; ferner 

ist letzteres in edlen Partien, ob jetzt der Adel in Saalbändern, oder in einer 

ändern Form abgelagert ist, immer wesentlich angegriffen und verändert, während 

es in unedlen Partien frisch, fest und feldspathführend ist. Der Adel dehnt sich 

dem Verflachen nach aus, und finden sich vor und nach demselben stets Mine

ralien. Das Nebengestein, der graue Gneiss ist absolut taub; die erwähnten Erz

schnürchen und Erznester sind mit dem Gange zusammenhängend, und der 

Zinnstein von demselben eingewandert. Alle diese Thatsachen sprechen vor

züglich dafür, dass die Schlaggenwalder Gänge ihr Material der Hauptsache 

nach aus der Teufe erhalten haben, besonders wenn man berücksichtigt, dass mit 

dem Zinnatein sehr häufig Flussspath auftritt, und dass Dauh r  äe durch Versuche 

nachgewiesen hat, dass Zinnfluorür eine, allen Temperaturen widerstehende, 

und dabei sehr flüchtige, leicht verdampfende Verbindung ist, die sich bei Hin

zutritt mit Wasserdämpfen zersetzt, und auf Kosten des Sauerstoffes der letzteren 

in Zinnoxyd, also in jene Verbindung umwandelt, in welchen'es auf den Gängen 

vorkommt. Eben so wie Zinn, verhält sich nach Daubr£e  in dieser Beziehung 

W o l f r a m  und Molybdän.  E r 1) hat sogar künstlich Zinnoxydkrystalle er

zeugt, indem er in eine rothglühende Porcellanröhre Zinn-Cblorür und einen 

Wasserdampfstrom eintreten liess, worauf sich die Zinnsäure an den Röhren

wänden krystallinisch ansetzte. Es ist daher eine Sublimation wohl für die vor- 

koramenden Metallverbindungen denkbar, aber gewiss nicht für die Hauptaus- 

füllungsmasse, den Quarz, welcher nur durch Injection aus der Tiefe in die Gang

spalten gekommen sein könnte, und dabei die Metallverbindungen in Dampfform 

in Blasenräumen eingeschlossen enthielt, welche dann bei der Erstarrung durch 

Zutritt von Wasser auskrystallisirten, ein ähnlicher Vorgang, wie er bei den 

heutigen Laven beobachtet wird. W ir hätten also schon bei der ersten Annahme 

zwei Bildungsarten, die Sublimation und Injection, übergehen wir non zu einer 

zweiten Gruppe von Erscheinungen.

Ich habe bereits angeführt, dass in unedlen Partien der Quarz des Ganges 

mit dem Nebengestein innig verwachsen und dass der Feldspath frisch, unzersetzt 

ist. In zwei Skizzen von Feldörtern, die ich hier mit anführe, ist der Quarz 

in dünnen Schnüren dem Gang zugewendet sichtbar, gleichsam auf der Einwan

derung begriffen. Es scheint daher auch die Late r a l s ec r e t i on  thätig gewesen 

zu sein, wofür auch der Umstand spricht, dass der Gang in solchen Partien

Fig. 3.

II. Gellnauer Mittelort am 29. März 1861. Gang mit 

grauem Quarz und Spuren von Zinnstein; Gneiss glim

merreich, weniger Feldspath führend, in der Hangend

kluft Spur von Zinnstein.

I. Gellnauer Mittelort in SW. am 13. März 1861. 

Gang unedel, Gneiss undeutlich geschichtet, fest, 

reich an Feldspath von Quarzschnüren durchschwärmt.

' )  C o 11a’s Gaugstudien. Band 2, p. 466.
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immer unedel ist, und dass in manchcn edleren Zonen Zersetzungsproducte des 

Feldspathes und Glimmers, des Gneiss angetroffen werden.

Endlich tritt eine dritte Gruppe von Erscheinungen auf, die für die I n f i l 

t r a t i on  sprechen. Es sind dies namentlich die Kappenquarze und die Nieder

schläge, welche die einzelnen Kappen trennen. Dieser ist zumeist der Nakrit; 

nach gütigen Mittheilungen von Herrn W al ach fand derselbe aber auch Kap

penquarze, wo statt des Nakrits Z i nns te i n  und Kiese auftraten, ferner sprechen 

hierfür die Ueberzüge von Mineralien mit anderen Species, endlich die FIuss- 

späthe mit den dunklen blauen Kernen, wasAlles auf eine Wiederholung der Kry- 

stallisation schliessen lässt.

Obschon alle diese letzteren Gebilde secundärer Natur sind, so muss ihrem 

Auftreten doch Rechnung getragen werden, und wir haben daher Erscheinungen 

für eine ganze Reihe von Bildungsarten, Sublimation, Injection, Lateralsecretion 

und Infiltration- Schliesslich muss ich noch erwähnen, dass mehrere, die Zinn

gänge durchsetzende nach h. 10 streichende Klüfte Vorkommen, welche der 

Zinnformation vollkommen fremde Mineralien führen, als Uranpecherz, wovon 

von Herrn W a l a ch  ein ausgezeichnetes Exemplar gefunden wurde, ferner von 

Kobalt und Nickelerze; diese gehören jedenfalls einer ändern Bildungsperiode an. 

Sei übrigens die Bildungsweise, welche inmer, so steht der Umstand fest, dass 

das Material der Gänge ganz dasselbe ist, welches die Stockwerke constituirt, 

denn bis auf einige wenige Species sind alle Mineralien der Letzteren auf den 

Gängen gefunden worden. Sie verdanken daher dem Zinngranit ihre Entstehung, 

und nachdem sie demselben zufallen, ist auch nicht leicht anzunebinen, das sie 

in ihm fortsetzen. Da sie ferner bis an die PflugenstoIIenssohle grösstentheils 

verhaut sind, wäre dem Schlaggenwalder Gangbergbau auf der Schönfeldzeche 

auch dann keine Zukunft zu prognosticiren, wenn die Gänge auch viel edler 

wären, als sie es leider sind. Anders ist es mit dem Stockwerksbau. Ich habe 

darzuthun versucht, dass die Zinn-Stockwerke bei S c h l a gge nwa l d  und 

Schön f e l d  eigener Bildung sind, dass sie untereinander Z usam m enhängen; es 

ist daher ein Ausbleiben der Erze in der Teufe nicht leicht zu befürchten, 

obschon man sich andererseits durchaus keinen sanguinischen Hoffnungen hin

geben darf, indem das Volum des Stockwerksgranits in der Teufe zunimmt, 

daher derselbe in dem Verhältnisse auch ärmer werden dürfte. Bei einem anfäl

ligen Voranschlage zur Wiederaufnahme dürfte daher der Halt, meiner Meinung 

nach höchstens mit 0*3 Procent bei der Berechnung angesetzt werden; bei diesem 

Halte kann man aber nur dann ein halbwegs günstiges Resultat anhoffen, wenn 

eine Massenerzeugung eingeleitet wird, wenn die Production an Zinnmetall eine 

namhafte Ziffer erreicht, dies aber erfordert ein bedeutendes Anlagscapital, 

und ob dieses von irgend einer Gesellschaft bei dem gegenwärtig so theuren 

Gelde riskirt wird, ist leider wohl die grosse Frage.
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II. Die geologischen Verhältnisse der kleinen Karpathen und 

der angrenzenden Landgebiete im nordwestlichen Ungarn. 

Von Ferdinand Freiherrn v. A n d r i a n  und Karl M. P a u  1.

M ifg e th e ilt  in  d e r  S itzung* d e r  k . k . g e o lo g is c h e n  R e ic h s a n s ta lt  am  15 M ärz  1864 .

Den Verfassern vorliegender Mittheilung war als Sectionsgeologen der 

k. k. geologischen Reichsanstalt im Sommer 1863 derjenige Theil des nordwest

lichen Ungarns zur geologischen Detailaufnahme zugewiesen worden, welcher 

im Westen durch die March, im Süden durch die Donau, im Osten durch die 

W aag, im Norden durch die von den Ortschaften Holic, Jablonic, Nädas, Kosto- 

lany gebildete Linie begrenzt wird, und zwar in der Weise, dass Freiherr 

v. A ndr i an  den südlichen Theil des genannten Gebietes bis an die Orte Malaczka, 

Kuchel, Dubowa, Tyrnau, K. Paul  den nördlichen Theil desselben bearbeitete. 

Herr k. k. Bergrath F. Foe t t e r l e  leitete als Chefgeologe die Aufnahmen der 

ganzen Section (zu der auch noch das nördlich an das in Rede stehende Terrain 

sich anschliessende Untersuchungsgebiet gehörte) und nahm als solcher auf 

die Entwickelung der im Folgenden mitgetheilten Resultate ebenfalls wesent

lichen Einfluss.

Das Gebiet wird durch das in der Mitte desselben sich erhebende Gebirge 

der kleinen Karpathen in zwei Theile getheilt, so dass die Beschreibung des

selben in drei Abschnitte zerfallen muss, von denen der erste die kleinen Karpathen, 

der zweite das ebene und hügelige Land zwischen dem Marchflusse und den kleinen 

Karpathen, der dritte die Ebene zwischen dem genannten Gebirge und der Waag 

behandeln wird.

I. Di e k l e i n e n  Karpar t hen.

L i t e r a t u r u n d  Vorarbe i ten :

D. Stur :  Geologische Uebersichtsaufnahme des Wassergebietes der Waag und 

Neutra, Jahrb. der k. k. geologischen Reichsanstalt, XI. Band, 1. Heft.

F. Foe t t e r l e :  Aufnahmsbericht, Jahrb. der k. k. geologischen Reichsanstalt,

IV. Band, Seite 850. 4
—  geognostische Verhältnisse von Bösing, Jahrb. der k. k. geologischen 

Reichsanstalt, V. Band, Seite 204.

— Bericht über die Aufnahme der II. Section im Jahre 1863, Jahrb. der 

k. k. geologischen Reichsanstalt, XIV. Band, 1. Heft. Si’zung am 1. März.

— Durchschnitte durch die kleinen Karpathen. Jahrb. der k. k. geologischen 

Reichsanstalt, XIII. Band, Verhandlungen S. 50.
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Prof. Dr. G. Kornhuber :  Geologische Verhältnisse der Porta Hungariae bei 

Theben. Verhandl. des Vereins für Naturkunde zuPressburg 18S6.1. Bd., S. 40.

— Die geologischen Verhältnisse der nächsten Umgebung von Pressburg. 
L. c. S. 1.

—  Granit und Diorit bei Pressburg. L. c. 1857, II. Bd. Sitzungsberichte S. 7.

—  Das Thonschieferlager von Mariathal beiPressburg. L. c. 1856,1. Bd., S. 25.

— Naturhistorische Verhältnisse der Umgebung von Bösing. L. c. 1857,

II. Bd. Sitzungsberichte S. 61.

—  Die geognostischen Verhältnisse der Umgebung von Ballenstein. L. c. 1859, 

IV. Bd. Sitzungsberichte S. 71.

V. S t re f f l eur :  Donauprofil und Alpendurchbruch bei Theben. Sitzungsberichte 

der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Bd. VIII, S. 427.

J. v. Pet tko:  Bericht über die geologische Aufnahme des westlichen Theiles 

von Ungarn an der March, Arbeiten der geologischen Gesellschaft für 

Ungarn, Pesth 1856, S. 53.

Dr. A. Kenngo t t :  Ueber die Gemengtheile eines Granites aus der Gegend von 

Pressburg. Jahrb. der k. k. geolog. Reichsanslalt, II. Jahrg. III. Heft, S. 42. 

Ausser diesem erschienen von den Verfassern selbst vorläufige berichtliche 

Mittheilungen über das in Rede stehende Terrain im Jahrbuche der k. k. geologi

schen Reichsanstalt 1863, XIII. Band. Verhandlungen S. 52, 53, 59, 60, 62, 72, 

73, 134, 135, und im XIV. Rande in den Sitzungsberichten vom 1. Februar,

1. März und 10. Mai 1864. Als kartographische Vorarbeit lag die geologische 

Uebersichtskarte vor, welche von Herrn 1). S tu r  im Jahre 1859 nach älteren 

Aufnahmen von F. Foe t t e r l e  und I. v. Pettko,  und nach eigenen Beobach

tungen zusammengestellt worden war.

Allgemeine Uebcrsichl.

Mit dem Namen der kleinen Karpathen bezeichnen wir dasjenige Gebirge, 

welches sich am nördlichen Ufer der Donau zwischen Theben und Pressburg 

erhebt, und von hier in einer Breite von l*/a— 2 Meilen, und einer Länge von 

6 */3 Meilen in nordöstlicher Richtung zwischen den Orten Ratzersdorf, 

St. Georgen, Bösing, Modern, Schatlmansdorf, Ottenthal, Smolenitz und Nadas 

östlich, und den Orten Theben, Stampfen, Schandorf, Jablonic westlich fort- 

sefzt. Den südlichsten Punkt des Gebirges bezeichnen die westlichen höher 

gelegenen Theile der Stadt Pressburg, den westlichsten der halbinselförmig in 

die Ebene vorgeschobene Thebnerkogl. Im Norden ist das Gebirge zwischen 

Schandorf, Jablonic und Nadas durch eine, mit Miocengebilden angefüllte Niede

rung abgeschlossen, und von seiner nördlichen Fortsetzung, demBrezowa-Gebirge 

getrennt, welches in seinem geologischen Baue mit den nördlicheren Partien 

der kleinen Karpathen (dem sogenannten weissen Gebirge) sehr nahe überein

stimmt. Der inselförmig aus den Tertiärschichten der erwähnten Einsenkung hervor

ragende Dolomitberg Cerowa (nordwestlich vonNahac) stellt auch äusserlich eine 

Verbindung zwischen den beiden Gebirgen her. Noch weiter nördlich verhält 

sich das Nedze-Gebirge in ähnlicher Weise zum Brezowa-Gebirge, wie dieses 

zu den kleinen Karpathen, und bildet somit deren äusserste nordöstliche Fort

setzung. Diese drei genannten Gebirge und die am südlichen Ufer der Donau 

sich erhebenden Berge von Hamburg und Wolfsberg bilden einen geologisch 

und geographisch zusammengehörigen Gebirgszug, von denen jedoch nur der 

oben abgegrenzte, unter dem Namen der kleinen Karpathen im engern Sinne 

bekannte Theil Gegenstand der vorliegenden Mittheilung sein soll, nachdem die



Hainburger Berge bereits von Czjzek1)  behandelt wurden, das Brezowa und 

Nedze-Gebirge jedoch dem Untersuchungsgebiete des Herrn W o l f  angehörte 

und von diesem näher beschrieben werden wird.

Die kleinen Karpathen zerfallen in zwei geologische Haupttheile, von 

denen der eine, den Süden und Osten des Gebirges von Pressburg bis Ober

Nussdorf einnehmend, aus krystallinischen Massengesteinen und Schiefern, der 

zweite, den Westen und Norden des Gebirges zusammensetzend, aus Sedimentär

gesteinen der paläozoischen, mesozoischen und neozoischen Epoche besteht. 

Von den letzteren (den neozoischen Bildungen) rechnen wir nur die eocenen 

Gebilde zum Gebirge, die miocenen Randbildungen jedoch, welche namentlich 

den Westrand des Gebirges in einer ununterbrochenen Zone umsäumen, ob

wohl sie stellenweise (z. B. am Thebner Kogel) eine ziemlich bedeutende See- 

h&he erreichen, zu den Bildungen der Ebene.

Wie sich aus dem Gesagten bereits ergibt, bildet der krystallinische 

Stock der kleinen Karpathen keinen Centialstock, denn nur an der Westseite 

erscheinen die Sedimentärgebilde als eigentliche Kalkzone emporgnhoben, 

während auf der Ostseite die krystallinischen Gesteine und Schiefer in der 

ganzen Erstreckung des Stockes von Pressburg his Ober-Nussdorf ausnahmslos 

sich unmittelbar aus den Diluvial- und Neogen-Bildungen der Waag-Ebene 

erheben.

Nähere Detaillirungen der einzelnen Höhenzüge des Gebirges sollen bei 

der geognostischen Beschreibung der beiden Haupttheile folgen, wir fügen daher 

hier nur noch eine Zusammenstellung der bekannten Höhenmessungen des 

Gebirges hei. Dieselben sind zum grössten Theile schon von Herrn Stur  *) auf

geführt, wir scheiden von seiner AufzähJung nur diejenigen aus, welche sich 

nach der oben angegebenen Abgrenzung nicht auf das Gebirge, sondern auf 

die Ebene und das Hügelland beziehen , und vervollständigen sie durch die

jenigen Messungen, welche im Sommer 1863 von der II. Section der k. k. geolo

gischen Reichsanstalt ausgeführt, von Herrn k. k. Bergexspectanten A. R ü c k e r  

nach der Vergleichungsstation Pressburg berechnet, und uns von diesem freund

lichst zur Verfügung gestellt wurden »).

W ie ne r  K lafter.
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„ Seehöhe der meteorolog. Station im k .  k. Telegraphenamte . . . .  76'76

Calvarienberg von Pressburg................................................................................. 97 • 86
Schloss Pressburg................................................................................................. H i  *45
Neue Welt bei Pres9burg.....................................................................................  122*81
Spitze westlich von der J&germühle nordwestlich von Pressburg . . . . . .  91*34
Garten am Eisenbriindel im WeidritzLhale nordwestlich von Pressburg . . . . 100-60
Gamsenberg nördlich von Pres9burg..................................................................... 185-93
Einsattlung zwischen Dirndl und Gamsenberg..................................................... 158-28
Dirndlborg nördlich von Pressburg..................................................................... 169-37
Einsattlung nördlich von Dirndlberg, nördlich von Pre9sburg, westsüdwestlich

von Ratzersdorf............................................................................................. 180*49
Spitze nördlich von Dirndlberg, nördlich von Pressburg, westsüdwestlich von

Ratzersdorf..................................................................................................... 193-62
Wasserscheide zwischen Rafzersdorf und Weidritzbach, nördlich von Press

burg, nordwestlich von Ratzersdorf............................................................  214-16
Spitze, westlich vom Meierhofe in Ratzersdorf'....................................................  213*06

*) Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt. III. a. 177. d. 32. 
s) Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt. Bd. XI. S. 5.
3) Die Autoren der übrigen Messungen sind schon bei S tur angegeben, daher wir dieselben 

nur dort, wo sich bedeutendere Differenzen ergeben, wieder anführen zu müssen glauben.
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Sohle des Ferdinandstollens westlich von Bad B ö s in g ....................................  115-02
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Einsattlung südwestlich von Schmallenberg, westnordwestlich von Modern . . 256*27
Steinernes Thor nordwestlich von M odern ......................................................... 263-78
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Geldeckberg, nordnordwestlich von Pila ............................................................. 348-04
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Einsattlung östlich bei Glashütten, nordwestlich von Ottenthal.........................  236*66
Kaikspitze östlich von Glashütten, nordwestlich von O ttenthal........................  250-78
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Berg Havrana skala bei Smolenitz (nach P e ttk o ) ................................................. 360*2
„ „ » » » (nach W o l f ) ..................................................... 354*86
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„ „ „ (nach R ü c k e r ) ......................................................................... 177*2
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Einsattlung zwischen den Ausläufern des Wettcrling- und Hurki-Berges südlich
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Einsattlung zwischen Mali skala und Cernä skala (nach W o lf ) ........................ .... 235' 35

„ (nach Pettko)..........................................................................................225*9
Cerna skala, ostsüdöstlich von Sz. Miklos, südlich von Schandorf (nach Wolf) 335*08

» n » r> » » u v » (nach Pettko) • 323*0
Einsattlung nordwestlich bei der Cerna skala, östlich von Sz. Miklos . . . .  295*21
Sattel zwischen Stary plast und Cernä s k a la ..................................................... 282*6
Einsattlung bei den Holzhauerhäusern, westlich von Losonz, südlich von Sz.
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Starv blacht, südlich von Sz. Miklos (nach W o l f ) ............................................ ....333*10

„ ’ „ » „ „ »r (nach Pettko).................................................318*0.
Pass zwischen Jankowy und Stary p l a s t .................................................................237*5
Sattel zwischen Klokoäava und Jankow y ............................................................. ....294*3

„ » „ » StarJ p lä l t .............................................................254*3
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Melaphyrkuppc des K lokocava.................................................................................344*44
Kalkplateau bei Klokocava .....................................................................................266*2
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Einsattlung nordöstlich von Podhrad.........................................................................184*50
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Einsattlung zwischen Klokocava und Rachstun)................................................ ....292*78
Berg Rachsturn (nach P e ttk o ).................................................................................385*0
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Einsattlung zwischen Holind und G e ld e c k .................... ■ ............................... ....252*90
Hollindberg (nach W o l f ) .................................................................................... ....272*20

„ (nach Pe ttko ).................................................................................... ....279 • 5
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Kralowiberg, südlich von Rohrbach.........................................................................137*05
Visokaberg.................... ............................................................................................381*63

„ (nach P e t tk o ) ............................................................................ ....390*4
Panske, uhliska bei Kuchel.................................................................................... ....310*5
Pass von Biebersburg nach K u c h e l......................................................................... 502*6
Kreutz am ßababerg, ostsüdöstlich von K u c h e l.....................................................299*02
Einsattlung südwestlich bei Bababerg, östlich von Kuchcl................................ ....259‘78
Skalnataberg südöstlich, von Kuchel.................................................................... ....326*99
Jahodrisko Javorina, südöstlich von Kuchel............................................................346*31
Waikowa Uhots, östlich von K uchel.........................................................................249*68
Reberlinberg östlich von P e rn ek ........................................................................ ....300*18
Stary vrch, östlich von Pernek............................................................................ ....346*54
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Die Hutyen südöstlich von Aplelsbach................................................................. .....245'6
Höhe des Strmohy nordnordöstlich von S tam pfen ........................ .........................186*10
Koroneez, nordöstlich von Stampfen..........................................................................320-81
Vrchne fislo nordnoitdöstlich von Stampfen..............................................................248*82
Kupferhammer bei Ballenstein, Höhe der Schleuse ........................................ .... 131'8
Wohnhaus iin Thale bei Kupferhammer................................................................ .... 181 ‘2
Höchster Punkt des Steiges von Lozorn nach L im bach .................................... .... 287*0
Ruine Ballenstein.................................... ................................................................ .....199*42
Szekileberg, südöstlich von B isternitz................................................................ .... 204*84
Hruby pless, südlich von B iste rn itz ......................................................................... 198*16
Thebner Kogel......................................................................................................... .... 275*17
Burg Theben................................................................................................................. 117*52
Theben, Burg, höchstes Plateau des Felsens............................................................. 118-02
Calvarienberg bei Smolenitz................................................................................. .....135’5
Kopanica, südlich von Rozbehy............................................................................ .....191-1

Ein Ueberblick über vorstehendes Verzeichniss ergibt für die Berg

gipfel dm* kleinen Karpathen eine mittlere Seehöhe von 200— 300 Klafter, 

während die Hölie von 350 Klifter nur von wenigen Spitzen überschritten wird, 

nämlich von einer Spitze westlich vom Gross-Mitterberg, dem grossen Mode- 

reiner Kogel, dem Wetterling, dem Burian, der Havrana skala, dem Rachsturn 

und der Visoka. Welche der beiden letztgenannten Höhen den höchsten Punkt 

des Gebirges darstellt, ist nicht sicher ermittelt.

1. Der südös t l i che  (krys ta l l i n i sche)  Thei l  der k l e i nen Kar

pathen.

Der südöstliche krystallinische Theil der kleinen Karpathen stellt sich als 

ein zusammenhängender Höhenzug dar, dessen Streichungsrichtung von SW. 

nach NO. geht und dessen Erhebung vom SO.-Ende bei Pressburg gegen 

Norden im Ganzen stetig zunimmt. Es beträgt die Seehöhe von Pressburg 

76 Klafter, der Schlossberg erhebt sich dagegen schon zu 111, der Gamsen

berg zu 185 Klafter. Ueber den Dirndlberg (193 Klafter), den Ahorn und 

Erdödybi'i’g (192 Klafter) gelangt man nach NO. fortschreitend zur Ja- 

vorina (329 Klafter), welche die umliegenden St. Georgener und Limbacher 

Berge, deren durchschnittliche Höhe zwischen 280 und 380 Klafter beträgt, 

beherrscht. Die höchste Spitze des zur Gegend von Bösing gehörigen Theiles 

der krystallinischen Kette bildet der grosse -Mitterberg mit 390 Klafter; die 

Berge der Umgegend von Modern erreichen eine durchschnittliche Höhe von 

280— 290 Klafter. Die Niveauverhältnisse unseres Gebirges stellen sich dem

nach durchaus höher als jene der Hainburgerberge, deren Fortsetzung sie 

sind, und deren höchste Spilzen nur 1200 und 1508 Fuss messen i). 

Ein Gleiches gilt von dem Verhältnisse der fraglichen Kette zu der Höhe ihrer 

nördlichen Fortsetzung, des Brezowagebirges, dessen höchste Kuppe (Velka pec) 

nicht mehr als 255 Klafter erreicht s). Es steht dagegen der südliche krystal

linische Theil der kleinen Karpathen dem nördlichen sedimentären an Höhe nach, 

welcher überhaupt die höchste Erhebung des ganzen Gebirges bildet.

Eine Vergleichung der llöhenverhältnissc des krystallinischen Gebietes der 

kleinen Karpathen unter einander ergibt die Thatsache, dass die grössten Höhen

')  Czj zek: Geologische Verb. der Umgebung von Hainburg. Jahrbuch der k. k. geologischen 
Reichsanstalt. 1852. S. 36. 

ä) S tu r , J. c. d. 8.
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meistens von Granit und Gneiss gebildet werden. Der höchste Thonschiefer

berg ist der Jahodrisko mit 345 Klafter, dagegen sind die übrigen von dieser 

Gesteinsart zusammengesetzten Höhen (Hruby ples, Santo, Kostolna Javorina, 

Pita, Kukla, Kalchberg) bedeutend niedriger als die an sie angrenzenden Gra

nit* und Gneissberge, wenn sie auch an dem allgemeinen Ansteigen der krystal- 

linischen Kette gegen Norden Antheil nehmen. Dagegen bilden die Thonschie

ferhöhen einen deutlich genug erkennbaren Contrast zu denen des Kalkes und 

der tertiären Vorhügel, so dass im Allgemeinen ein allinähliges Ansteigen des 

Gebirges sich bemerken lässt, so weit man es der Länge als'der Breite nach 

durchschneidet. Seinem landschaftlichen Charakter nach stellt sich der vor

liegende Theil der kleinen Karpathen als ein grösser vorwiegend aus Laubholz 

gebildeter (an einzelnen Stellen stark gelichteter) Wald dar, dessen Ränder 

bewohnt sind, während im Innern des Gebirges nur vereinzelte Holzschläger- 

hütten angetroffen werden. Die üppigste Vegetation bedeckt auf grossen Stre

cken selbst in den meisten Thaleinschnitten das Gestein, dessen Studium dadurch 

auf besondere Weise erschwert wird. Doch sind die vorhandenen Aufschlüsse 

im Ganzen des krystallinischen Theiles besser als in den anliegenden Kalk- und 

Tertiärzonen, in denen die flachere Oberflächengestaltung und die leichtere Ver

witterbarkeit noch die Schwierigkeit in die Zusammensetzung Einsicht zu 

erhalten, erhöhen.

Wie bereits in der Einleitung bemerkt wurde, und auch von Herrn S t u r  

erkannt worden ist, stellt sich das krystallinische Gebiet als ein stumpfwinke

liges Dreieck dar, dessen kürzester Schenkel durch die Linie Pressburg- 

Theben dargestellt wird, während die beiden anderen von diesen Punkten aus

laufenden Grenzlinien beim Orte Obernussdorf convergiren. Die ganze dem 

stumpfen Winkel gegenüberliegende Seite dieses hauptsächlich aus Granit und 

Gneiss gebildeten Dreieckes erscheint durch eine nahezu paralleleZone von Chlo

ritschiefer, Urthonschiefer, Quarziten und Liaskalken eingefasst, während die 

jenem Winkel anliegende Seite (Pressburg-Ratzersdorf-Nussdorf) mit Ausnahme 

der Nussdorf-Duboraer Thonschieferpartie durchaus von solchen Anlagerungen 

frei ist. Es trägt somit dieses Gebirge analog den meisten krystallinischen 

Rücken, welche nördlich der Donau auftreten, den Charakter einer einseitigen He

bung, während der Bau der Alpen als „centraler“ bezeichnet zu werden pflegt. 

Die Frage nach der Zeit und der Anzahl der hier stattgefundenen Hebungen 

lässt sich aus dem Beobachtungsmateriale des krystallinischen Gebietes nicht 

weiter beleuchten, und es fällt die Besprechung der aus der Betrachtung des 

sedimentären Theiles der kleinen Karpathen sich ergebenden Schlüsse diesem 

Theile zu. Nur so viel lässt eine Vergleichung des Verbreitungsgebietes und der 

Schichtenverhältnisse der krystallinischen Gesteine erkennen, dass der Granit, 

welcher den grössten Theil des Gebietes bildet, jüngerer Entstehung ist, als 

das Schiefergebiet. Schon eine flüchtige Betrachtung der Karte, aus welcher 

die vom Hauptstreichen des Gebirges unabhängige Vertheilung der Bösing-Pern- 

ecker Thonschieferzone, so wie eine Andeutung einer centralen Structur (durch 

die Nussdorf-Dubovaer Partie) hervorgeht, scheint dies deutlich zu beweisen. 
Unsere Belege für diese Thatsache sollen bei der Beschreibung der einzelnen 

Gesteine gegeben werden. Ohne nun gerade entscheiden zu wollen, ob es die 

Erhebung des Granits war, welche die Structur des vorliegenden Gebirges 

bedingt oder nur parallel seiner Längserstreckung wirkende Kräfte, scheint uns 

doch aus der Berücksichtigung der allgemeinen Vertheilungsverhältnisse der 

Formation nun der Schluss gerechtfertigt-, dass das krystallinische Gebiet mit 

seinen dazu gehörigen Quarzit- und Kalkzonen ein geschlossenes, durch dieselben
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verändernden Kräfte hervorgebrachtes Ganze bilde, während die daran angren

zenden Massen des Rachsturn-Wetterling-Gebirges davon durch die Niederung, 

in welcher die rothen Sandsteine mit den Melaphyren auftreten, welche also 

einen getrennten Aufbruch den früher erwähnten Massen gegenüber repräsen- 

tirt, getrennt ist.

Die Gesteine, aus welchen vorliegendes Gebiet zusammengesetzt ist, sind 

Granit, Gneiss, Urthonschiefer in vorwiegender Masse, während Diorit und 

Hornblendeschiefer nur untergeordnet auftreten.

Granit und Granitgneiss, Chloritschiefer.

Wie erwähnt, bilden diese Gesteine den Kern des Gebirges. Sie treten in 

zwei von einander getrennten Partien auf, von denen die südliche die bedeu

tendere ist. Von dem linken Donauufer angefangen erstreckt sich dieselbe in 

fast ununterbrochenem Zusammenhange über den Gamsen, den Dirndl, Erdödi, 

Ahorn, Königsberg bis an den grossen Mitlerberg, durch welchen sie gegen 

Norden abgeschlossen erscheint. Von Pressburg gegen Westen erstreckt sie 

sich ungefähr bis zur Mühlhofner Mühle; Kaltenbrunn, Blumenau, der Szekile, 

der Heiduk und Javorinaberg sind die Begrenzungspunkte dieses Granitzuges 

gegen Westen, gegen Osten fällt die Begrenzungslinie mit der des ganzen Ge

birges (Pressburg-Ratzersdoif-St. Georgen, Limbach) in dem grössten Theile 

ihrer Erstreckung zusammen. An diese Partie sehliessen sich die Thonschiefer 

und Chloritschiefermassen der Moderner Gebirge an, und erst in deren nordöst

licher Verlängerung erscheint der Granit am Baba sakosona und Geldeckberge 

als die vorwaltende Gesteinsart. Vom B;ibaberge angefangen gegen Norder» 

nimmt die Breite des Granitstockes rasch ab, eine Holzschlägershütte im obern 

Pilathale steht in der Nähe der Grenze gegen den Thonschiefer, anderseits 

bildet der Okruchlistulberg die letzte Ausbauchung dieser Gebirgsart.

Scharfe Begrenzungslinien zwischen Granit und Granitgneiss innerhalb des 

bezeichneten Gebietes anzugeben, ist ziemlich schwierig, theils wegen der man

gelhaften Aufschlussverhältnisse, theils wegen des Umstandes, der auf die mit 
den Verhältnissen anderer krystallinischer Gebiete wie z.B. der böhmischen Vertrau

ten befremdend einwirkt, dass beide Gesteine hier im innigen Zusammenhange 

stehen und sich geologisch und petrographisch nicht gut von einander trennen 

lassen. Schon die Begehung der unmittelbar um Pressburg gelegenen zahlrei

chen Aufschlüsse mit dem ausgezeichneten Profil zwischen Pressburg und 

Theben liefert dieses Resultat. So ausgezeichnete Granitvarietäten auch innerhalb 

der früher angegebenen Grenzen auf der Linie Pressburg, Gamsenberg-Erdödi- 

berg angetroffen werden, so kann man doch kaum mehrere hundert Schritte 

gehen, ohne auf zahlreiche Rruchstücke von Gesteinen, welche eine ziemlich 

deutlich ausgesprochene schiefrige Textur zeigen, zu stossen. Die zahlreichen 

zur Beschützung der Weinberge aufgethürmten Steinhaufen zwischen Pressburg 

und Bösing zeigen denselben Charakter. In dem nördlichen Theile der grössern 

Granitpartie (Kl. Ahorn, Lozorn und Mitterberg u. s. w.) herrscht das körnige 

Gefüge entschieden vor, und es lässt sich, wenn man die Erscheinungen im 

Ganzen zusammenfasst, der fragliche Gebirgstheil als ein Granitmassiv betrach

ten, dessen beide Ränder von schiefrigen Bildungen eingefasst werden, in dessen 

Innern jedoch ebenfalls viele kleine schiefrige Partien steckeD. Wie erwähnt, sind 

es vorzüglich die südlichen Theile des Granitmassivs, welche ganz davon 

erfüllt sind, wenn auch die besseren Aufschlüsse in demselben im Vergleiche zum 

nördlichen Theile etwas zu dieser Erscheinung beitrugen mögen. In den wenigen
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Fällen, wo die Grenze zwischen beiden Gesteinen direct sich beobachten lässt, 

wie dies am linken Donauufer bei Pressburg der Fall ist, kann man eine scharfe 

Gesteinsscheide nicht finden. Eine Ausnahme hievon bildet nur die später zu 

beschreibende Gneisszone im Norden des Gebietes, welche durchaus selbststän

dig auftritt.

Die normale Varietät des Pressburger Granits ist ein feinkörniges Gemenge 

von ziemlich weissem Feldspath, schwarzem und weissein Glimmer, und grauem 

Quarz. Feldspath und Quarz bilden eine ziemlich homogene gemischte Grund

masse, in welche der Glimmer eingesprengt ist. Der Feldspath scheint unge

streift zu sein. Er ist sehr leicht verwitterbar und bildet in diesem Zustande 

gelbe Massen, welche in unregelmässiger Anordnung das Gestein durchziehen. 

Der grösste Theil des Glimmers ist schwarzer Magnesiaglimmer, der weisse ist 

weit sparsamer eingemengt. Eine gewisse Verknüpfung im Auftreten des weissen 

Glimmers mit den verwitterten gelben Feldspathpartien lässt sich öfters beob

achten. Das Gestein verwittert im Allgemeinen sehr leicht; man beobachtet in 

den Steinbrüchen bei Pressburg 6zöllige Vewilterungsränder an den meisten 

der zahlreichen Klüfte, welche das Gestein nach allen Richtungen durchkreu

zen. Die Hauptentwickelungssphäre desselben ist die Umgegend von Pressburg.

Weiter nördlich sind die Gesteine im Ganzen grobkörniger — dies ist schon 

am Gamsenberge der Fall. Die Farbe des Feldspathes wechselt zwischen weiss 

und rölhlich, der Glimmer ist vorherrschend schwarz. In dem langen Tbale, 

welches in einer der Richtung des Gebirges parallelen Erstreckung bis in die 

Nähe des kleinen Ahornberges führt, sind die Aufschlüsse so mangelhaft, dass 

man nur approximative Beschreibungen des Gesteins liefern kann.

Beim Eisenbrünndel ist eine bedeutende Einlagerung von schiefrigen Gestei

nen. Weit homogener erscheint der Granit im N. des Terrains am Haiduk, 

Ahorn. Das Gestein besteht aus röthlichem Feldspath und ist noch ziemlich 

frisch; dazwischen findet man grosse Blöcke einer Granitvarietät mit weissem 

Feldspath, schwarzem Glimmer und wenig Quar/, bei welchem der Feldspath 

porphyrartig ausgebildet ist. Der weisse Glimmer fehlt auch hier nicht ganz. 

Dazwischen scheinen auch grössere Quarzausscheidungen aufzutreten; man 

trifft auf dem Wege von Ratzersdorf nach St. Georgen auf der südöstlichen 

Seite des Gebirges Blöcke von weissem Quarze. Ausser den erwähnten Wech

seln im Korne ist auch bei den Graniten der Modreiner Berge keine bemerkens- 

werthe Abänderung der Gesteine wahrzunehmen, und wir unterlassen daher die 

Wiederholung der petrographischen Merkmale, welche durch die ganze Ge

birgskette identisch sind. Nur der ausgezeichneten Varietäten bei Glashütten 

gegen das Ende derselben zu sei noch gedacht, welche ein höchst gleichför

miges durchaus körniges Gemenge aus gclblich weissem Glimmer, schwarzem 

Glimmer und Quarz darstellen.

Aus dem Gesagten erhellt, dass in dem fraglichen Gebiete von einem ver

schiedenen Alter der eben beobachtbaren Varietäten keine Rede sein kann. Sie 

sind sämmtlich innig verbunden und lassen, so weit man aus den mangelhaften 

Aufschlüssen zu folgern berechtigt ist, keine scharfe Abgrenzung zu. Das einzige 

Gebilde, welches innerhalb des Granits auftritt, und dem etwa eine der Ent

stehungszeit des Hauptgranitmassivs verschiedene Bildungsepoche zugeschrie

ben werden kann, sind die Ganggranite, welche theils in regelmässiger Gang

bildung, theils in unregelmässigen Massen den fein- und mittelkörnigen Granit 

durchschwärmen. Es sind Gesteine von sehr grobkörniger Textur mit weissem 

und graublauem Feldspath welche nach den Untersuchungen von Dr. Kenngot t ,  

Jahrb. der k. k. geol. Reichsanstalt s. Jalirg. III, S. 42, nur Abänderungen 

derselben Species repräsentiren, und Quarz, Wdlclier nicht selten mit dem
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Feldspath Schriftgranit ähnliche Varietäten bildet, ferner mit Glimmer, während 

der braune nur sehr sparsam vertreten ist. Sie sind, um nur einige Bei

spiele anzuführen, in grösser Menge am Südostabhange des Gebirges zwischen 

Mariathal und Ratzersdorf entwickelt. Sie treten dort im Zusammenhange mit 

schiefei'igen Bildungen und einer feinkörnigen ziemlich quarzreichen weissen 

Glimmer enthaltenden Granitvarietät auf. Als charakteristische Eigenschaft die

ser Gangbildungen, welche auch an anderen Punkten entwickelt ist, bemerkt 

man eine strahlenförmige Ausbildung des weissen Glimmers. Sie füllt Spalten 

im grobkörnigen Ganggestein aus, welche eine Mächtigkeit von 6— 8 Zollen 

erreichen. Neben diesen ein blumenartiges Ansehen gewährenden Partien 

liegen ziemlich scharf abgesondert derbe Knollen von Feldspath und Quarz mit 

einzelnen (weissen) Glimmerblättchen, an welchen keine Spur dieser Anord

nung zu bemerken ist. Der gegen Ratzersdorf abfallende Rand des Gebirges ist 

mit grösseren Blöcken dieses Gesteines bedeckt. Dasselbe findet sich gleichhäufig 

mit denselben Eigenschaften in den vielen Steinbrüchen der Umgegend von 

Pressburg. Weniger häufig sind die Einlagerungen der Ganggranite in der 

Mitte des Gebirges sowie an dessen Nordostabbange, in den nördlichen Theilen 

des krystallinischen Theiles der kleinen Karpathen wurden sie gar nicht beob

achtet, und es scheint somit ihre Verbreitung auf eine bestimmte Region des 

Granitgebietes — auf den südöstlichen zwischen Pressburg und St. Georgen 

gelegenen Theil — beschränkt zu sein. Von accessorischen Bestandteilen, 

welche in den Ganggraniten auftreten, sind rother gemeiner Granat in wohlaus- 

gebildeten Krystallen, ferner jene neue Glimmerspecies zu erwähnen, welche 

von Herrn Dr. Kenngo t t  früher als Chlorit (I. c. S. 45) und später als Eukamp- 

tit beschrieben, von Herrn Karl Ritter v. Hauer  (Wien, Akad. XI, 609) 

analysirt worden ist. Er lässt sich als ein Zersetzungsproduct des schwarzen 

Glimmers, der hier in grossen strahlenförmigen Aggregaten auftritt, und auf 

dessen Oberfläche er in ganz unregelmässigen Partien vorkommt, ansehen. 

R a m me l s be rg  betrachtet ihn (Handb. der Mineralchemie S. 671) als einen 

wasserhaltigen alkalifreien Maguesiaglimmer. Der weisse Glimmer ist in der 

Feldspath-Quarzmasse unregelmässig vertheilf, und auch in scharf abgesonder

ten Verwachsungen mit dem braunen verbunden. Um ein Bild von dem Auf

treten dieser Massen im Grossen zu geben, möge hier noch ein Durchschnitt 

aus der unmittelbaren Nähe von Pressburg neben der Staatseisenbahn folgen:

Durchschnitt 1.

a is t de r  gew öhn liche  P ressb iirg e r  G ra n it , w e lcher h ie r in b lä tte r ig e r  m itte lkö rn ig er  T e ito r , m it  ru lh lie hem  Folrl- 

spa th  und schw arzem  G lim m or a u f tr it t . h l)e r  g rob k ö rn ig e  S c h r if tg ran it  m it weiasem F ch lspa th , weissen* G lim m er 

und  sehr v iel Q uarz , Iherls in  L insen , the ils  in rege lm äss igen K lu ftaua fü llu ngen  ausgeb ild e t, c E in e  fe inkörn ige  

weisse Fe ldspa tlim a6se , w ole lu  bunt <lurcb die Masse b v m h e i l t  is t.

An fremden Masseneinlagerungen ist, wenn wir die später zu beschreiben

den Schieferbildungen ausnehmen, das Granitgebirge arm. Es sind nur zwei 

Vorkommen von Diorit aus der unmittelbaren Nähe von Pressburg bekannt. Das 

wichtigste von ihnen befindet sich westlich von Pressburg, es ist am sogenann

ten tiefen Wege vortrefflich aufgeschlossen. Der Granit ist hier mittel- bis grob

körnig, mit röthlichem Feldspath, schwarzem Glimmer, an den meisten Stellen 

ganz zu Grus verwittert. Die Grenze vom Diorit, welcher mit grossen Horn-



blendekrystallen und zahlreichen schwarzen Glimmerblättchen ausgebildet ist, 

lässt sich gut verfolgen. Innerhalb des durch die weissliche Farbe des Feld- 

spathes bezeichneten Diorits treten jedoch wieder röthliche Partien von Granit 

und zahlreiche grössere und kleinere Gangbildungen von weissen feldspath- 

reichen Ganggraniten auf. Au manchen Stellen sind beide Gesteine in com- 

plicirten Begrenzungslinien durcheinander verschlungen. Gegen das Ende der 

Partie zu treten schiefrige Bildungen auf.

Ein allgemeines Bild davon gibt die folgende Figur:
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Noch weniger einfach sind die gegenseitigen Begrenzungslinien beider 

Gesteine bei der zweiten, übrigens nur wenig aufgeschlossenen Dioritpartie, 

welche sich in der Nähe der sogenannten Batzenhäuseln befindet. Granit un d 

Diorit erscheinen hier in unregelmässigen Kugeln und Streifen auf das Innigste 

mit einander verbunden. Ganggranite wurden hier nicht beobachtet.

Durchschnitt 3.

Herr Dr. Ko r nhube r  bat durch Aufschlüsse, aus einer nördlich vom 

tiefen Weg ausgeführten Brunnengrabung, die Fortsetzung des Diorits unter 

dem Granit des Calvarienberges bis zum Eisenbahntunnel nachgewiesen, und 

es wahrscheinlich gemacht, dass die beiden Partien von Diorit, vom neuen 

Weg und den Batzenhäuseln, miteinander in Verbindung stehen. (Sitzungsbericht 

des Vereines für Naturkunde in Pressburg, II. Jahrgang 18S7, 2. Heft, S. 7.)

Es dürfte wohl keinem Zweifel unterliegen, dass in den vorliegenden 

Fällen der Diorit als eine gleichzeitige Messenausscheidung von Hornblende

substanz, wobei die Natur des Feldspathes sich sehr wohl modificiren konnte, 

während des Festwerdens der Hauptmasse des Granits zu deuten ist. Es spricht 

hierfür nicht blos die Art der gegenseitigen Begrenzung beider Gesteine, son«

K. k . geologische Re ichsuaU lt. 14. Baad. 1664. 111. Heft. 44-
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dern auch eine gewiss« petrographische durch die Häufigkeit des Glimmers her

vorgerufene Aehnlichkeit derselben.

Wenn auch die angeführten Erscheinungen nicht gerade der Annahme 

von einer späteren Eruption des Diorits widersprechen, wobei die Granit

partien innerhalb der Dioritmasse als Bruchstücke des durchbrochenen 

Gesteines sich deuten Hessen, so scheint doch die vom chemischen Standpunkt 

aus vorgebrachte Theorie der Differenzirung einer ursprünglich homogenen 

Masse in verschiedene Gruppen von ungleicher Sättigungsstufe ‘)  besser auf 

dieselben zu passen. Desto schärfer wird aber dadurch auch das spätere Alter 

der Ganggranite festgestellt. Sie haben ganz dieselbe petrographische Beschaffen

heit wie die, welche auf der Strecke Pressburg, Ratzersdorf Vorkommen. Der 

Glimmergehalt tritt sehr zurück und an mehreren Strecken ist anstatt des 

weissen Glimmers ein hellgrüner entwickelt. Ihre Mächtigkeit wechselt zwischen 

11/2 Fuss und mehreren Zollen. Die in der Zeichnung dargestellte Verwerfung 

ist sehr deutlich zu sehen.

Der Typus der Gran i t gne i sse  ist schwerer festzustellen, als der des 

Granits. Es ist absolut dieselbe Gesteinsmasse wie beim Granit, nur dass durch 

eine parallele Anordnung des Glimmers, und zwar stets des braunen Magnesia

glimmers, eine mehr oder minder deutliche Schieferung eintritt. Am besten 

lässt sich das allmähligc Uebergehen beider Gesteine in dem oft angeführten 

Theben - Pressburger Profile verfolgen. Es ist ein grünliches, mittelkör

niges Gestein von dickschiefriger Structur und von grauen, talkigen Blättern 

durchzogcn. Wo die Masse grobkörniger wird, sieht man ein regelmässiges Alter- 

niren von fleischrothem Feldspalh mit Quarz- und Glimmerlagen. Sie wird 

häufig von schmalen, scharf abgesonderten Gruppirungen mit weissein Glimmer 

durchsetzt. Auch Gänge von Pegmatit und Granit sind häufig zu beobachten. 

Letztere enthalten oft bedeutende Ausscheidungen von grauem Quarze. Wäh

rend die Gegend von Pressburg meistens so eine fortwährende Oscillation von 

Granit und Gneissgranit aufweist, wobei auch parallele Alternationen beider Ge

steine (auf dem Wege von den Batzenhäuselri gegen Pressburg) Vorkommen, 

ist in den Moderner Gebirgen ein Complex von Gesteinen entwickelt, welche 

wohl hieher zu rechnen sein dürften, bei denen aber die gneissartige Structur 

in der Regel weit schärfer ausgeprägt ist. Der Drei-Reitter-, der Pfefferberg, der 

kleine Kogel sind von ihnen gebildet. Sie bestehen aus einer mehr oder weniger 

grobkörnigen Grundmasse von weissemFeldspath und Quarz, welche in der Regel 

in sehr schiefriger Anordnung entwickelt sind. Bei den frischesten Varietäten 

ist der Glimmer , welcher in geringerer Menge als die beiden anderen Bestand- 

theile vorhanden ist, in braunen und grünen Blättchen ausgebildet oder er 

durchzieht in dünnen, parallelen Lagen die Grundmasse. Der weisse Glimmer 

fehlt manchmal ganz und ist, wenn dies nicht der Fall ist, in einzelnen abge

sonderten Blättchen durch die Masse vertheilt. Abänderungen von diesem Nor

maltypus werden durch eine Neigung zu porphyrartiger Ausbildung des feld- 

spathigen Bestandteiles hergestellt (Pfefferberg). Am k l e i nen  Kogel  (nord

westlich Modern) hat man eine vorwiegend aus weissem Feldspath bestehende 

Grundmasse, in welcher einzelne Quarzkörncr unregelmässig vei theilt sind, 

nebst sehr wenig dunkelgrauem Glimmer. Gesteine mit granitischem Habitus 

kommen in den Moderner Gebirgen an mehreren Stellen am sogenannten Kapuziner 

Mainz (nordwestlich Modern), am Radoki- und Vierriegelberg (nördlich Modern)

*) R o  th , Gesteinsanalysen, Einleitung S. 21.



vor, wegen Mangels an entscheidenden Aufschlüssen ist es schwer über ihr Ver- 

hältniss zum Granitglieiss ein Bild zu bekommen. Die einzige bekannt gewordene 

fremdartige Einlagerung in letzterem Gesteine ist das Vorkommen von kryslallini- 

schem Kalk am Südabhange des Pfefferberges, welches von der Stadt Modern zu 
technischen Zwecken ausgebeutet wird.

Chloritschiefer bilden das dritte Glied der krystallinischen Formation. 

Sie sind mit den Granitgneissen und dadurch mit den Graniten eng ver

bunden. Eine Begehung der Eisenbahndurchschnilte zwischen Pressburg und 

Blumenau zeigt dies schon sehr deutlich. Mit dem Tunnel, der sich ganz in 

der Nähe von Pressburg befindet, sind, wie die Halden desselben beweisen, 

Gesteine durchfahren, welche alle möglichen Zwischenstadien zwischen Gneiss 

und Chloritschiefer wahrnehmen lassen. Da an dieser chloritischen Einlage

rung die Gegend zimlich gut aufgeschlossen ist, lässt sich das lagerförmige Auf

treten dieses Gesteines innerhalb desGranitgneisses sicher beurtheilen. Grössere 

zusammenhängende Zonen desselben sind aus der Gegend von Ballenstein bekannt, 

wo sie unmittelbar den NO.-Rand des Granitgebirges umsäumen, während in 

ihrem Hangenden der krystallinische Kalk und die Urthonschiefer von Ballen

stein folgen. Südlich vom Ballensteiner Thale scheint sich diese Zone auszu

keilen, denn man gewahrt hier stets Gneisse und Urthonschiefer als die Be

grenzung des Granitgebirges. Am SO.-Rande des Gebirges sind sie besonders 

in dem Moderner Gebirge bekannt geworden. Aus der Art ihrer Verbreitung 

lässt sich schliessen, dass diese Gesteine nicht als Aequivalente der Urthonschie

fer zu betrachten sind, da sie nur auf der angedeuteten kurzen Strecke in einem 

Zusammenhange mit ihnen stehen. In den übrigen Fällen erscheinen die Chlorit

schiefer stets von den Urthonschiefern, welche die ausgezeichnetsten Gruppen 

bilden, getrennt, mit den Graniten und Granitgneissen, in welchen sie als Ein

lagerungen von zwar kleinen Dimensionen, aber ziemlich häufig auftreten, 

eng verbunden. Besonders der nördliche Theil der südlichen Granitpartie 

zwischen Limbach und Bösing ist reich au solchen Partien, deren Grenzen 

wegen ihrer Kleinheit sich auch auf der Karte nicht bemerkbar machen lassen.

Die Chloritschiefer bilden ein dickschiefriges Gemenge von Quarz, der in 

dünnen Streifen ausgebildet ist und von hellgrünem Chlorit, der den Hauptbe

standteil der Masse ausmacht. Der Habitus des Chlorits ist ziemlich wechselnd, 

seine Farbe schwankt zwischen verschiedenen Nuancen von Grün, so dass man 

ihn wohl schwerlich als eine scharf begrenzte Mineralspecies betrachten kann. 

Dabei kommen mit den unregelmässig schiefrigen Chloritpartien dunkelgrüne 

talkige Linsen Yor, welche die letzten Umwandlungsproducte dieser Gesteins

gruppe dai stellen dürften. Weisser Glimmer ist an den Varietäten von Kupfer

hammer nur höchst sporadisch, in winzig kleinen BlättcheD ausgebildet zu beob

achten. Feldspathbeimengung scheint nicht ganz ausgeschlossen zu sein, man 

findet wenigstens an Ilandstücken vom kleinen Kogel zwischen den hellgrünen 

Chloritlagen und den Quarzstreifen eine weisse, ziemlich weiche Masse, 

welche sich als zersetzter Feldspath deuten lässt. An Stücken von Limbach, 

welche den erwähnten Habitus der Chloritschiefer in jeder Beziehung an sich 

tragen, ist die streifige Anordnung der Feldspathmassc neben dem Quarze unter 

der Loupe noch ganz gut zu erkennen, während die überaus geringe Härte 

deutlich den Zustand von Zersetzung anzeigt, in dem sich dieselbe befindet. 

Am prägnantesten aber zeigen dieselbe Erscheinung die Stücke auf der Halde des 

Pressburger Eisenbahntunnels; es ist eine grobkörnige Masse aus weissen und 

hellgrünen, ganz weichen Talkpartien mit Quarz bestehend. In Milte derselben 

liegen noch zahlreiche kleine Partien des weissen Feldspathes; weisser Glimmer
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in unregelmässigen Blättchen, au Menge aber ganz untergeordnet, ist der dritle 

Bestandtheil, wobei bemerkt werden muss, dass die Structur des Ganzen ent

schieden fiir dessen Entstellung aus dem Gneisse spricht. Auch in den Gestei

nen der Zone von Kupferhammer, welche weit weniger zersetzt sind, sind Bei

mengungen von Feldspath, wenn auch nur untergeordnet, nachzuweisen, und 

somit scheint auch vom petrographischen Standpunkt der Versuch, die frag

lichen Gesteine als ein Glied der Granit- und Granitgneissformation zu betrachten, 

gerechtfertigt.
Sucht man aus den zahllosen Reihen von Zwischengliedern dieser drei Ge

steine jene Erscheinungen zusammenzufassen, welche in irgend einerWeise eine 

allgemeine Uebersicht zu bieten vermöchten, so Hesse sich etwa folgendes Bild 

entwerfen, dessen schärfere Bezeichnung freilich noch gar mancher ergänzenden 

Beobachtung bedürfen wird. Als Ausgangspunkt bietet sich der normale, fein

körnige Pressburger Granit dar, wie er in einigen zur Gewinnung von Pflaster

steinen angelegten, grossen Steinbrüchen bei Pressburg aufgeschlossen ist. Die 

erste Veränderung, welche er erleidet, ist eine unregelmässige Zerklüftung, 

wobei die Klüfte durch graue, talkige Ablösungsflächen ausgefüllt sind. Dass 

diese grauliche, talkige Masse aus der Zersetzung des Feldspathes hervorgeht, 
scheint das häufige Alterniren von zersetzten mit untersetzten Feldspathlagen 

zu beweisen. Die Richtung dieser Klüfte ist verschieden, wenn auch viele unter 

steilen Winkeln geneigt sind, so ist an manchen Punkten eine horizontale Lage 

und eine Art schalenförmiger Structur in Folge davon nicht zu verkennen, wie dies 

in einem Steinbruehe des Maurermeisters Fe ig ler ,  westlich von Pressburg, zu 

beobachten ist; die schiefrige Anordnung scheint durch den Glimmer bedingt, 

und man sieht körnige und schiefrige Modificationcn derselben Masse in scha

lenförmiger Alternation mit einander vermengt. Die durch talkige Klüfte angezeigte 

Veränderung des Gesteines durchzieht dabei nicht gleichförmig dasselbe, son

dern scheint sich auf bestimmte Niveaus oder Schichten desselben zu beschrän

ken. Man beobachtet sogar unregelmässige Verzweigungen der verschiedenen 

hiedurch sich ergebenden Abänderungen, wie aus dem nachfolgenden, einem 

Durchschnitte der Staatseisenbahn, nördlich von Pressburg, entnommenen Auf

schlüsse zu ersehen ist. a) ist dabei die durch die röthliche Farbe des Feld

spathes als normaler Granit bezeichnete Varietät, während in V) die Färbung 

des Feldspathes graulich ist. Die Form derselben lässt sich wohl nur als unre- 

gelmässige Apophysen, aber nicht als Gänge deuten.

Durchschnitt 4.

Das Gestein, in welchem die Goldgänge von Limbach aufsetzen, gehört, 

soweit man aus der Beschaffenheit der Halden urtheilen kann, diesem Stadium 

der Zersetzung an. Auch die friscfyaus demTheresienstollen geförderten Massen 

zeigen dieselbe Beschaffenheit. Ueber die Natur der Gänge Näheres zu erfahren, 

war mir trotz aller Bemühungen nicht möglich. Auf den Halden findet man



halbzöllige Gangstücke von Quarz, welche das Gold eingesprengt enthalten 

sollen. Die Mächtigkeit soll bis auf zwei Fuss zunehmen und dabei der Gold
gehalt abnehmen.

In einem noch vorgeschritteneren Stadium der Umwandlung erblickt man 

ein häufigeres Auftreten von weissein Glim mer in zerstreuten Blättchen neben 

dem schwarzen, der mehr compacte Massen bildet, so wie selbstständige grüne 

chloritische Partien innerhalb des Feldspathes ausgeschieden. Die Häufigkeit 

der letzteren ist sehr wechselnd. Man beobachtet Gesteine, in denen nur 

schwache Andeutungen in einzelnen Reihen vorhanden sind, neben anderen in 

denen diezersetzte und die unzersetzte Masse sich nahezu das Gleichgewicht halten, 

wobei der gneissartige Charakter des Gesteines noch ganz deutlich ist. An 

diese schliessen sich Gesteine mit ausgesprochenem chloritischem Charakter und 

reichlichem weissem Glimmergehalte an, welche aber noch sämmtlich unzer- 

setzten Feldspath in jedem Handstück wahrnehmen lassen; das letzte Glied der 

ganzen Reihe sind die bereits beschriebenen Chloritschiefer, in denen daher 

Chlorit, aber wenig Quarz und noch weniger Feldspath zu finden sind.

Zur Bezeichnung der talkigen Massen, welche hier auftreten, wurde der 

Ausdruck Chlorit gewählt, obwohl es durchaus wahrscheinlich ist, dass eine 

genauere mineralogisch-chemische Untersuchung mancherlei Verschiedenheit 

derselben nachzuweisen im Stande sein wird.

Was nun die Entstehung des Haupttheiles des Pressburger Granitmassivs 

betrifft, so scheint man entschieden an der eruptiven Natur desselben festhalten 

zu müssen. Die Abhängigkeit des geotektonischen Baues des ganzen Gebirges von 

demselben, wie sie besonders deutlich aus dem Verhältnisse des Urtbonschiefers 

zum Granite zu Tage tritt, eine Vergleichung der in dieser Hinsicht bekannten 

Erscheinungen über grosse Gebiete, wie z. B. die vielen einzelnen Granitstöcke 

der Karpathen, müssen die Berechtigung dieser auf positive geologische Betrach

tung gestüzte Ansicht so lange für gegründet erscheinen lassen, als nicht eben so 

positive mineralogische oder chemische Einwendungen die Unmöglichkeit derselben 

dartbun. Dass die so oft angeführte Succession der Bestandtheile im Granit 

kein Argument gegen diesen einst feuerig flüssigen Zustand abgeben könne, hat 

Bunsen  (Ueber die Bildung des Granits, Zeitschrift der deutschen geologischen 

Gesellschaft, 1861, S. 61) gezeigt, indem er die Verhältnisse erörterte, welche 

den Erstarrungspunkt der bedeutendsten chemischen Verbindungen sehr grossen 

Schwankungen unterwerfen können. Durch die Berücksichtigung dieser Erfah

rungssätze, welche wohl selten bei der Erörterung über den Ursprung des 

Granits angewendet werden und gerade für die geologische Betrachtung äusserst 

brauchbar sind, gelangt der grosse Chemiker zu einer leichten und ungezwun

genen Erklärung der verschiedenen Successionsreihen der Mineralien und ihrer 

scheinbaren Widersprüche, und er sichert diesen Theil der Geologie von dem 

oft erhobenen Vorwurf, als entbehre er einer reellen chemischen Unterlage. Der 

Wechsel von körnigen und schiefrigen Gesteinen scheint gleichfalls nicht 

geeignet, diese Ansicht zu erschüttern, da sich dieselben eben sowohl durch den 

Druck der aufliegenden Formationen, welche wohl am stärksten in der Nähe der 

Ränder wirkte, als durch eine spätere und bei etwaiger Senkung des Granit

gebirges sehr wohl denkbaren Umkrystallisirung der Granitsubstanz in ein

zelnen Theilen erklären lassen. Diese Erklärung, auf welche schon früher bei 

der Beschreibung des Pressburger Diorits Rücksicht genommen werden musste, 

scheint sich noch besser auf das Verhältniss des Granits und Granitgneisses 

anwenden zu lassen, wo die Natur der die beiden Gesteine zusammensetzenden 

Mineralien so ganz gleich is t, und es sich nur um eine veränderte Anordnung
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der Bestandtheile, besonders des Glimmers handelt. Die vielen Schwankungen, 

welche sich zwischen beiden Varietäten beobachten lassen, liessen sich durch 

die Annahme deuten, dass dieser in einem tiefen Niveau sich vollführende Process 

durch eine spätere Hebung unterbrochen worden ist.

So weit sich aus der angeführten Thatsache schliessen lässt, gehört der Pro- 

cess der Chloritschieferbildung einer späteren Epoche an. Er erscheint vorzugs

weise mit der schiefrigen Modificatioii des Granits verbunden, greift aber auch in 

die Region des Urthonschiefers hinüber, wie dies aus dem nahen Zusammenhange 

von Urthonschiefer und Chloritschiefer im Ballensteiner Thale, so wie aus der Be

schaffenheit des Kalkes derselben Localität, der von talkigen Blättern durchzogen 

ist, zu folgen scheint. Zahlreiche Bruchstücke von unverändertem Urthonschiefer 

im Granit, wie sie am Bababerge zubeobachten sind, beweisen jedoch, dass dieser 
Process begann, als die Eruption des Granits schon längst geschehen war. Die 

Chloritschieferpartien innerhalb des eigentlichen Granitgebietes dürften sich 

wohl schwerlich als Bruchstücke einer durchbrochenen Masse ansprechen lassen. 

Alles deutet im Gegentheil darauf hin, dass hier im Grossen eine Verdrängung 

von Feldspath, Quarz und Glimmer durch Magnesiasilicat-Substanz stattgefunden 

habe — ein Process, Jessen Endproducte Serpentin und Specksteinbildungen 

sind, wie z. B jene von Greifendorf und Waldheim in Sachsen, von Göpfersgrün 

im Fichtelgebirge, welche schon, seit langer Zeit der geologischen Discussion 

unterworfen sind. Von chemischer Seite lässt sich gegen eineAnnäherung der 

Chlorit- und Serpentinbildungen wenig einwenden, da die wenigen vorhan

denen Analysen der Chloritschiefer einen in auffallendem Grade schwankenden 

Thonerdegehalt aufweisen, während die Serpentine sehr oft thonerdehältig sind. 

Die besprochenen Gesteine der kleinen Karpathen scheinen solche Zwischen

stufen darzustellen, über deren genauere Genesis sich ohne weit eingehende 

mineralogisch-chemische Untersuchungen vorläufig wenig Sicheres sagen lässt. 

Nur so viel lässt sich aus der petrographischen Vergleichung erkennen, dass 

sowohl der Feldspath als der Glimmer das Material zu diesen Umbildungen 

abgeben mussten, und vielleicht liegt die Vermuthung nahe, dass letzterer die 

Quelle jener Magnesiaverbindungen war, welche die Chloritbildung voraussetzt 

und ersterer nach und nach verdrängt wurde. Dass Feldspath in Chlorit umge- 

wandeit werden kann, wird bereits von B i s cho f  (Lehrb. der chemischen und 

phys. Geologie. 1. Aufl. II. Bd. S. 252) erwähnt, während Chlorit nach Glimmer 

von Herrn Dr. G. Th. Tschermak  (Sitzungsber. der k. Akad. d. Wissensch. 

Bd. XLVI, S. 492) beschrieben wird. Mineralogisch scheint hierdurch die An

nahme eines solchen Vorganges gerechtfertigt zu sein. Eine eigenthümliche 

Rolle fällt dabei dem weissen Glimmer zu. Wenn man die Ganggranite ausnimmt, 

ist seine grösste Häufigkeit stets in der Nähe der umgewandelten Gesteine, und 

dürfte man den Process der Chloritbildung als eine Ausscheidung der Magnesia 

aus dem braunen Glimmer betrachten, so wird schon von theoretischer Seite 

die Entstehung von Kaliglimmer zu erwarten , der, wie Bi scho f  gezeigt hat, 

durch die Absclieidung von Magnesia aus dem Magnesiaglimmer zurückbleibt. 

Uebrigens liefert die Verdrängung des Feldspathes durch Magnesiahydi at (Bi schof

II. Bd., S. 372) kieselsaures Kali, so dass das Material zu dieser Mineralbildung 

sich wohl am leichtesten ergibt. So scheint dieses Mineral immer als letztes 

beständigstes Glied in den möglichen Umwandlungsreihen des Granits aufzutreten, 

mögen sie, wie bei derCordieritreihe auf einer Abnahme der Magnesia und einer 

Zunahme der Alkalien, oder wie hier vermuthet wird, auf dem entgegen

gesetzten Vorgänge beruhen. Welcher Deutung aber die hier erwähnte Er

scheinung unterworfen werden möge , immer wird es nothwendig sein, ein



allgemein wirkendes geologisches Agens dabei in Rechnung zu ziehen, wie 
dies wohl zuerst von Herrn Hofrath Ha i d i nger  in seinen umfassenden Abhand

lungen geschehen ist. Sein Ausspruch, dass die Bildung der Pseudomorphosen 

auf Veränderung in der geognostischen Stellung bezogen werden müsse (As- 

pasiolith Naturwissensch. Abli. 1. Bd., S. 79 ff.) scheint uns auch für alle im 

grossem Maasstabe wirkende Metamorphosen zu gelten.

Grauer Gneiss nnd l'rthonschiefer.

Gesteine, welche sich mit dem vergleichen lassen, was in Böhmen «. s. w. 
grauer Gneiss genannt worden ist, kommen in den kleinen Karpathen in einer 

schmalen Zone vor, die, den Gebirgsstock der Baba zusammensetzend, um die Tri 

Kamene Kopece sich herumlegt. Man findet das Ausgehende derselben am Cal - 

varienberge und Gunterberge (nordwestlich Bösing) und kann ihren weiteren 

Verlauf am Westabhange des Wagnerberges, über den Kamplberg verfolgen. 

Ihre grösste Ausdehnung erreicht sie am Bababerge, von wo sie in südwest

licher Richtung über die Konske slave und die Hengleute abbiegt.

Wie schon aus dieser Grenzbezeichnung hervorgeht, ist die Verbreitung 

dieser Zone von den Coritouren des Granitstockes abhängig, indem sie sich auf 

das Genaueste denselben anschliesst. Das Streichen u n d  Verflächen derselben ist 

höchst unregelmässig. Ati der Ostseite des Granitgebirges ist es, übereinstim

mend mit der Richtung der krystallinischen Schiefer, Stunde 22, mit theils nord

östlichem, theils südwestlichem Verflächen. An der Baba, nördlich vom Granit, 

ist die Streichungsstunde 19— 20, das Einfallen meist gegen den Granit ge

richtet. An anderen Stellen, besonders gegen die Ränder der Gneisspartie, in 

der Nähe der Thonschiefergrenze lässt sich Stunde 24 beobachten.
Ihrer petrographischen Beschaffenheit nach bilden diese Gesteine eine Mittel

varietät zwischen Urthonschiefer und Gneiss. Sie besitzen eine dunnschiefrige 

Structur, eine feinkörnige Grundmasse von innig gemengtem Quarz und Feld- 

spath. Den grössten Theil der Massen macht der braune Glimmer aus. Damit 

alterniren häufig parallele Lagen von grauem Quarze. Innerhalb ihrer Verbrei

tungssphäre treten ausserordentlich viele Quarzeinlagerungen auf.

Eine andere Zone gneissartiger Gesteine, welche am Südabhange der 

Moderner Gebirge auftritt und von allen Seiten vom Gebirge wegfällt, zeigt in 

petrographischer Beziehung noch eine grössere Annäherung an die Urthon

schiefer. Dasselbe gilt von den Gesteinen, welche am linken Abbange des Bö- 

singerthales anstehen, welche sich eben so gut als feldspathhaltiger Thon

schiefer ansprechen lassen. Dies rechtfertigt wohl die bereits früher ausge

sprochene Ansicht, dass Urthonschiefer und Gneiss eigentlich ein Ganzes 

bilden , so wie die Trennung der letzteren von den Graniten und Granit- 

gneissen.

Die Urthonschiefer sind, wie bereits erwähnt, eine der ausgezeichnetsten 

Randzonen der kleinen Karpathen. Schon am Ausgange derselben, am 

Thebner Kogel, nehmen sie den südöstlichen Theil des Berges ein, vielfach von 

Tertiär- und Diluvialgebilden bedeckt. Nach einer kurzen Unterbrechung durch 

diese Massen sieht man sie genau in der Streichungsrichtung des Thebner Kogels 

als scharf ausgeprägter Rücken hervortreten. Die Verlängerung des letzteren 

erscheint hinter dem Franzhof, von da verfolgt man sie in ununterbrochener 

Ausdehnung über den Hryby Pless, den Nordabhang des Szekillberges bis an den 

Santoberg; Die Breite dieser Zone beträgt im Durchschnitte 400 Klafter,
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Nördlich vom Ballensteiner Thale sind nur mehr einzelne Trümmer dieser 

Formation zu beobachten. Das erste derselben setzt unmittelbar im Ballen

steiner Thale auf und streicht im Hangenden des mächtigen Kalklagers, 
welches die Abhänge des Propadlthales zusammensetzt, in nordwest- und süd

östlicher Richtung fort. Die weiter nördliche Fortsetzung dieser Zone lässt sich 

bei dem sehr gedeckten Terrain nicht weiter beobachten. Am Ahornberge im 

Liegenden der erwähnten Kalkpartie ist wieder eine, wie es scheint, isolirte 

Thonschieferpartic zu beobachten.
Eine zweite in räumlicher Ausdehnung noch bedeutendere Partie von 

Urthonschiefern ist an dem Südostabhange des Bösinger Gebirges zwischen die 

Gneissabhänge des Gunterberges und die beschriebenen gneiss- und chlorit

schieferartigen Massen des Moderner Berges eingekeilt, bekannt. Sie streicht 

in nordwest-südöstlicher Richtung über den Wagnerberg, die Pfaffenlöcher, 

den kleinen Mittersberg, andererseits durch die Quarzitmassen des grossen und 

kleinen Zeilerkogels begrenzt, bis an den Reberlin und die Kostelni Javorina, 

wo sie das Maximum ihrer Ausdehnung erreicht. Ihre Begrenzung wird hier 

ziemlich unregelmässig. Sie zieht sich am Nordabhange des Baba über den 

Mezarski Ostrowetz genannten Grund und auf die Grogolsina. Nordöstlich von 

Perneck nimmt sie wieder rasch an Breite ab; ober dem Kerecnatoberg und die 

Skalnata verfolgt man sie in die Nähe des Okruchli - Stuhles, wo sie sich 

auskeilt.
Eine dritte Thonschicferzone als südöstliche Randbegrenzung des Granit- 

stockes der kleinen Karpathen. Sie beginnt nördlich von Königsdorf (Kralowa) 

und setzt von hier bis Ober-Nussdorf alle gegen die Ebene der Waag zu gerich

teten Bergabhänge zusammen. Der Abhang des (aus Quarziten gebildeten) 

Kukla- oder Kalkberges, die Ostabhänge des Zelezni wreh und des Schebrak- 

berges fallen in ihr Bereich.
In pefrographischer Beziehung unterscheiden sich die fraglichen Gesteine 

in nichts von denen, die aus anderen Gegenden bekannt sind. Feinkörnige 

Structur, dickschiefrige Absonderung und eine bräunlich grüne Färbung sind die 

allgemeinen Charaktere derselben, welche sehr wenig Abänderungen aufweisen. 

Der Feldspathgehalt Iiess sich bei vielen Handstücken, in denen das Korn gröber 

wird, nachweisen. Das Verhältniss der schiefrigcn Masse zum Quarze ist wech

selnd. Ersterer wiegt meistens vor in der Ausdehnung zwischen Theben und Per

neck; bei Schattmannsdorf ist der Quarzgehalt bedeutend grösser; das 

Gestein bildet eine schwarze, unregelmiissig schiefrige, ziemlich homogene 

Quarzmasse, welche wiederum von weissen Quarzklüften durchsetzt wird. 

Am Santoberge beobachtet man als accessorischen Bestandteil dieser Ge

steine Streifen von rothem Kalke zwischen den grauen Schieferlagen. Kalk- 

breccien, ähnlich manchem alpinischen Vorkommen, finden sich am Ahornberge. 

Die Bruchstücke von weissem Kalke sind abgerundet, erreichen 2— 3 Zoll Länge 

und 1 */ a an Breite; sie liegen unregelmässig in der Thonschiefermasse zerstreut. 

Es treten übrigens auch regelmässig der Schieferung eingelagerte dunkle Kalk

linsen in derselben Grundmasse auf, welche sehr starke Spuren einer chloritischen 

Zersetzung an sich trägt. Diese Zersetzung ist mehr oder minder stark bei den 

Gesteinen der isolirt zwischen Kalkmassen auftretenden Ahorner Thonscliiefer- 

partie zu beobachten. Dieselbe Erscheinung zeigen die krystallinischen Schiefer, 

welche am linken Abhange des Ballensteiner Thaies (südöstlich Ballenstein) auf- 

treten. Die ursprünglich förmlich homogene Grundmasse der Thonschiefer zerfällt 

dabei in unregelmässige Partien von sehr verschiedener, in allen Nuancen von Grau 

spielender Färbung, welche wie Bruchstücke in der übrigen Masse verbreitet
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erscheinen. Dabei finden sich Linsen und Körner von weissem Quarz im Durch

messer von einigen Linien bis zu yg Zoll.

Die bedeutendste Abänderung, welche bei den Thonschiefern zu beobachten 

ist, wird durch die Ausscheidung von Hornblende bedingt. Die Hornblendeschiefer, 

welche dadurch entstehen, sind etwas grobkörniger als die eigentlichen Thon

schiefer, der weisse Feldspath erscheint in Fasern und Schnüren in der Haupt

masse, welche aus Hornblende zu bestehen scheint. Das Auftreten dieser Varie

täten ist auf die mittlere der aufgezählten Thonschieferpartien beschränkt. Hier 

finden sie sich an vielen Punkten, am ausgedehntesten im nördlichsten Theile 

derselben am Kostelni Ostrovetz nnd Kostelni Javorina.

Das Streichen des Urthonschiefers ist im Zuge vom Thebner Kogel bis zum 

Ballensteiner Thale in der Regel Stunde 2— 3, das Verflachen wechselt zwischen 

NW. und SO. So lässt sich füglich die Abhängigkeit dieser Richtungen Yon der 

Erstreckung der Granitkette behaupten. Das Einfallen der Schichten gegen diese 

letztere ist wohl auf Rechnung von localen Störungen zu setzen, wie sie z. B. beim 

Marialhaler Steinbruche, wo die Aufschluss Verhältnisse so günstig sind, sich direct 

beobachten lassen. Das normale vom Gebirge weggerichtete Verflachen herrscht 

vorauf der Strecke von Blumenau bis östlich von Marienthal, während die Schichten 

des Santoberges und theilweise des Ballensteiner Thaies gestört erscheinen. In 

der Bösing-Pernecker Schieferpartie ist die Richtung nach Stunde 21— 22 vor

herrschend; es ist dies bei Gelegenheit der vielen Schürfungen in diesem Gebiete 

zu wiederholten Malen constatirt worden. Im N. der Granitpartie am Kostelni 

Javorina wird die Schichtung weit verworrener, man liest Stunde 21, Stunde 

9— 10, Stunde 5—6 mit meistens nördlichem oder nordöstlichem Einfallen ab; 

letzteres ist in der Regel nordöstlich. Locale Ausnahmen sind am Wagnerberge 

und in der Nähe des Bades Bösing zu beobachten, wo der Schiefer unter die 

südliche Granitpartie einfällt. Die Fallwinkel sind in der Regel ziemlich steil — 

50— 70 Grad betragend.

Der Urthonschiefer enthält Einlagerungen von Erzlagerstätten, welche 

schon seit langer Zeit der Gegenstand bergmännischer Gewinnung sind. Eine 

umfassendere und geregeltere Ausbeute derselben dalirt erst aus der Zeit, wo 

die betreffenden Gruben in den Besitz des Herrn Emil Seybel  übergegangen 

sind <). Der allgemeine Charakter dieser Lagerstätten ist derselbe wie bei der in 

Ober-Ungarn im Zipser und Gömörer Comitate in grösserem Maassstabe entwickel

ten Ei'zformation. Es sind hier vorzugsweise Schwefelkiese in den unteren, 

Antimonerze in den oberen Teufen entwickelt. Der Charakter von Lagern, 

welche dem Schichtenbaue regelmässig eingefügt sind, tritt sehr klar hervor. 

W'ie in Ober-Ungarn lässt sich das Zusammenvorkommen von schwarzen graphiti

schen Schiefern mit den Erzlagerstätten fast bei allen Aufschlüssen beobachten. 

Er erscheint auch ohne gerade von abbauwürdigen Erzlagerstätten begleitet zu 

sein, in häufiger Wechsellagerung mit zersetztem Thonschiefer und zeigt häufig 

die bekannten Rutschflächen.

Die bekanntesten Aufschlüsse der Schwefelkiese sind hinter dem Bösinger 

Badhause zu beobachten. Man sieht hier vier parallele Lager in einem feldspath- 

haltigen Thonschiefer mit Streichen Stunde 21— 22 und einem Verflächen von 

67 Grad im Osten aufsetzen. Mit einem darauf getriebenen, gegenwärtig einge-

i) Herr Prof. v. H och s te tte r  hat die fraglichen Erzlagerstätten vor einigen Jahren 
untersucht. Das hierüber im Besitze des Herrn S ey b el befindliche Manuscript wurde 
uns zur Orientirung freundlichst überlassen.
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stellten Versuchsstollen hat man in der 12. Klafter ein 5 Klafter mächtiges 

Hornblendegestein angefahren, welches stark mit Schwefelkiesen imprägnirt ist. 

Nur wenige Klafter hievon entfernt tritt eine schwefelkiesreiche, 1 Fuss 

mächtige Graphitlage auf, und noch weiter im Hangenden einige schmale 

Schwefelkie-ziige. Die Fortsetzung der Bösinger Schwefelkieslager, deren Mäch

tigkeit 1— 2 Klafter betragen mag, ist am Nordabhange des kleinen Zeilerkogels 

angefahren worden.
Die Lager, welche durch den Ferdinands- und Karoli-Stollen abgebaut 

wurden, befinden sich im Liegenden der beim Bösinger Badhause behauten. Am 

bedeutendsten ist das Vorkommen der Ferdinandi-Zeche. Das Streichen ist hier 

wie oben in der Regel Stunde 23, das Verflächen 0. 60— 70 Grad. Locale Bie

gungen kommen manchmal vor, eben so Zertrümmerungen der Lagerstätte. Die 

Mächtigkeit wechselt zwischen 3 Fuss und mehreren Klaftern. Die Karoli-Zeche 

befindet sich im Liegenden der Ferdinandi-Zeche, und das mit ersterem abgebaute 

Lager ist weniger reich als das der Ferdinandi-Zeche. Seine Mächtigkeit beträgt 

höchstens 1 Klafter und verdrückt sich an einer Stelle ganz, wurde jedoch in der 

Streichungsrichtung derKIullt wieder angefahren. DieFallrichtung des Karoli-Lagers 

ist dem des Ferdinandi entgegengesetzt constant gegen Westen gerichtet. Zwi

schen beiden Zechen streicht ein stark quarziges, feinen Schwefelkies führendes 

Graphitlager aufgeschlossen. Da die Streichungsrichtungen der beiden Schwefel

kieslager einen, wenn auch sehr spitzen Winkel mit einander bilden, ist eine Ver

einigung derselben in nördlicher Verlängerung nicht unwahrscheinlich, worüber 

man sich vom tiefsten Horizonte des Karoli-Stollens Gewissheit verschaffen will. 

Westlich vom Karoli-Stollen deuten nach Hochstet ter  alte Baue auf die Exi

stenz eines weiteren Schwefelkieslagers.
Im weiteren Verlaufe der Thonschieferzone sind noch viele Aufschlüsse von 

Kieslagerstätten bekannt, doch ist bei der bedeutenden Entfernung und dem 

Umstande, dass die Mächtigkeit der Lager so bedeutenden Schwankungen unter

worfen ist, kein sicheres Urtheil darüber möglich, ob es dieselben Einlagerungen 

sind, oder ob das Ganze nur eine Reihe parallel der Schieferung auftretender 

Linsenbildungen darstellt. Am Wagnerberge sind zwei Stollen angelegt, mittelst 

welchen Kiese aufgeschlossen sind. Der unterste hat ein Streichen Stunde 22 und 

nordöstliches Verflächen mit einer Mächtigkeit von 2 Fuss aufgeschlossen, wel

ches die mit der Leitung im Bau betrauten Bergmiinner für das äusserste Han

gende von Ferdinandi ansehen. Am oberen dagegen ist ein 2 Fuss mächtiges, 

nach SW. fallendes Lager zu beobachten, welches man nach der Analogie der 

Fallrichtung als zu dem Caroli-Vorkommen gehörig betrachten kann. Die Entfer

nung der beiden Stollen beträgt dem Streichen nach ungefähr 100 Klafter, im 

Fallen die halbe Höhe des Wagnerberges.

Am Westabhange des Wagnerberges gewahrt man grosse Halden, von alten 

auf Antimonerze getriebenen Bauen herrührend. Sie fallen etwas in s Hangende der 

letzterwähnten Kiesaufschlüsse. Dass man beim tieferen Verfolgen der Antimon

erze überall auf Kies gestossen ist, bezeugt sowohl die Tradition unter den Berg

leuten der Gegend, als die Aufschlüsse im Erb- und Hauptstollen am Westab

hange des Wagnerberges; diese Verdrängung der Erze, auf deren Gewinnung 

der Betrieb gerichtet war, durch die Kiese ist wohl auch der Grund, warum der 

am entgegengesetzten Abhange des Wagnerberges getriebene Erbstollen, der 

sämmtliche Antimonbaue entwässern sollte, aufgelassen worden ist. Die Halden 

enthalten nicht unbedeutende Vorräthe von Antimonglanz. In der Sammlung des 

Vereins für Naturkunde von Pressburg sind Stücke von Rothspiessglanzerz, wel

ches in einem noch 1852 betriebenen Stollen des Wagnerberges vorkam, zu



sehen. Es ist mit Quarz und Graphit vergesellschaftet. In der Bösinger Kieszeche 

scheinen nur ganz vereinzelt Antimonerze zu brechen; ein solches Vorkommen ist 

aus dem Ferdinandi-Stollen bekannt. Das Grauspiessglanzerz wechsellagert dort in 

derben Schnüren mitKalkspath und soll auch in kleinen Kalkspathdrusen aufsitzend 

vorgekommen sein.

Verfolgt man die Thonschieferzone gegen Nordwest, so gelangt man an die 

schmälste Stelle derselben am Ostabhange des Hreberberges, wo Kalke von unbe

stimmtem Alter und Quarzite dieselbe bis auf wenige Klafter verdrücken. Nicht 

weit von den sogenannten Pfaffenlochern ist der Balatin-Erbstollen angeschlagen, 

der in südsiidwestlicher Richtung streichend, die im Graphit aufsitzenden, gold

führenden Lagerstätten unterteufen soll. Bei der grossen Entfernung derselben 

(da eine bedeutende Graphitzone dazwischen liegt) erscheint die Erreichung 

dieses Zieles sehr problematisch. Der Stollen ist in quarzigen Schiefern getrieben, 

welche nach SW. fallen (unter den Granit). Am Stollenorte ist die ganze First 

mit Kiesen anstehend, und es steht zu erwarten, dass noch bedeutendere Auf

schlüsse von letzteren angetroffen werden. Die Natur des Gesteines und der 

starke Hornblendegehalt desselben bleibt auch bei den weiter nordöstlich folgen

den in kleinen Tagesröschen bestehenden Aufschlüssen des Herrn D ub rows ky  

im Steinbache und einem Seitenthale desselben immer gleich. Sie zeigen Ausbisse 

von armen Kiesen, mit einem Fallen von 20 Graden in Nordwest. Zwischen 

dem Mitterberge und dem Schwabenberge ist nichts von derartigen Lager

stätten noch bekannt. Die Gesteine sind mitunter sehr chloritischer Natur. Am 

Mezarski Ostrowetz, so wie am Kostelni Ostrowetz treten wieder die schon oft 

erwähnten Feldspatheinlagerungcn mit sehr graphitischen Producten vermengt (im 

Valentin-Stollen) auf. Die Ausbisse sind mehrere Klafter mächtig und die Kiese 

reicher als in Bösing. Die nordöstlichsten Vorkommen der ganzen Zone sind im 

Havierski Jarek am SO.-Abhange des Jahodrisko-Beiges. Man sieht hier verfal

lene Stollen, in denen auf Antimonglanz gebaut wurde. Die Halden bestehen fast 

nur aus Graphitschiefer, der durch und durch mit Kiesen imprägnirt ist.

Die krystallinischen Schiefer enthalten eine bereits öfters erwähnte Kalk

einlagerung, welche im Ballensteiner Thale aufsetzt und die beiden Abhänge 

des Propadlathales bildet. Weiter im Norden überschreitet sie dieselben und 

bildet den Javorinaberg, welcher sich nördlich an den Ahornberg anschliesst. 

Er ist sehr deutlich geschichtet und fällt vom Granitkerne theils ab, theils dem

selben zu. Diese localen Störungen lassen sich sehr gut im Ballensteiner Thale 

beobachten, wo beide Verflachen, das nordwestliche und südöstliche, nur wenige 

Schritte neben einander Vorkommen. Er ist von dunkler Farbe und häufig von 

talkigen Absonderungsklüften durchzogen.

Eine zweite Partie krystallinischer Kalke und Kalkschiefer ist der Schatl- 

mannsdorf-Ottenthaler Thonschieferpartie regelmässig eingelagert. Sie beginnt 

nordwestlich von Pila und lässt sich über die Holzhauerhütten desselben Thaies in 

paralleler Richtung mit jener des Granits ganz nahe an der Thonschiefer- Granit

grenze verfolgen. Gegen Norden stösst dieselbe an die jüngeren Kalkmassen des 

Ljestek und Zelezni wreh, wo dann die Abgrenzung der verschiedenen Forma

tionen nach dem petrographischen Charakter der Ka;ke sehr schwierig wird.

Qnarzitc.

Die Quarzite bilden eine schmale, aber sehr regelmässig ausgebildete 

Zwischenzone zwischen den krystallinischen Schiefern und den Liaskalken, 

welche schon am Thebnerkogel, die Spitze desselben bildend, hervortritt, zwi-

[21] Die geolog. Verhältn. d. kl. Karpathen u. d. angrenz. Landgeb. im nordw. Ungarn. 345
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sehen Theben und Baljenstein nur in einzelnen Stückcn bekannt ist, während sie 

von Ballenstein gegen Norden bis in die Nähe des Goldeckberges fortstreicht; 

an letzterem Berge fehlt sie, man sieht den Granit in unmittelbarem Contact mit 

den Kalken. Sie erscheinen am Südrande, am grossen und kleinen Zeilerkogel 

(nordwestlich Bösing). Von hier zieht sich ein schmaler Streifen dieser Formation 

über das steinerne Thor und den Katzenstein. Isolirte Blöcke findet man auch am 

Nordabhange des kleinen Kogels und des Pfefferberges. Weiter gegen Norden bei 

Pila auf dem Kuklaberge, dem Biebersburger Schlossbergedem Kaichberge 

lassen sich mächtige Partien von Quarziten beobachten. Es ist endlich noch 

eine schmale Zone derselben am Nordabhange der Berge Ljestek, Zelezni wreh 

und Schebrak zu erwähnen.

Die Lagerungsverhältnisse dieser Gesteine bieten mancher Schwierigkeiten 

Am deutlichsten sind sie am Thebnerkogel und im Ballensteine Thale. An erste- 

rer Localität hat man folgendes Profil:

Durchschnitt 5.

Theben-Ruine Theben G ailenberg

Der fragliche Schichtencomplex erscheint hier in regelmässiger Überlage

rung des Urthonschiefers, und eben so von dem schwarzen Kalke bedeckt. Genau 

so sind die Verhältnisse im Ballensteiner Thale, wo indessen die Schichtung 

durch spätere Dislocationen gestört erscheint. Der Ballensteiner Kalk fällt nach 

Süden ein, die Quarzitschichten, welche sehr deutlich ausgebildet am besten 

am rechten Abhang des Thaies entblösst sind, indessen auch auf dem linken 

noch anstehen, zeigen sowohl nordnordwestliches als südsüdöstliches Einfallen, 

worauf dann weiter thalaufwärts die Thon- und Chloritschiefer mit den erwähn

ten Kalkpartien folgen.

Durchschnitt 6.

NNO.

Ballenateiner Thal

i G ran it. 2 Chloritsch ie fer, 'i  K rystallkalk . 4 Q u a rz it . i> W e iss lirh e  Sch ie fer, ß U uuk ler L iaakalb .



In der langen Zwischenstrecke zwischen ßallenstein und Pemeck ist diese 

Zone nur aus dem Vorkommen mehr oder minder zahlreicher Quarzitblöcke 

nachzuweisen. Die näheren Lagerungsverhältnisse bleiben durch die bewaldete 

Beschaffenheit des Terrains verhüllt. Das Gleiche gilt von dem Vorkommen der 

Bösinger und Moderner Berge. In Letzterem scheinen sie die Grenze zwischen 

den Gneiss-und Chloritschieferbildungen und dem Granite zu bilden. Eine sichere 

Ansicht ist indessen darüber so lange nicht möglich, bis nicht glückliche Auf

schlüsse die Frage entscheiden, ob diese Gesteine den sie umgebenden Schiefer

massen auf oder eingelagert sind. Wahrscheinlichkeitsgründe lassen sich für 

beide Fälle angeben.

Der petrographische Charakter dieser Gesteine ist in mancher Beziehung 

sehr merkwürdig und mannigfaltig. Im Ballensteiner Thale sieht man dünn

geschichtete weisse und graublaue Schiefer mit vielen Quarzeinlagerungen 

und unregelmässig körnigen Ausscheidungen auf der Oberfläche der Schichten 

abwechselnd mit mächtigen Bänken von Quarzit, welcher theils krystallinisch 

ist, theils deutlich die Natur eines Conglomerates zeigt. Die erstgenannten 

Schiefer scheinen die unmittelbare Grenzzone des Kalkes zu bilden. Stücke da

von findet man an vielen Stellen zwischen Ballenstein und Perneck, auch am 

Thebner Kogel wurden sie beobachtet.

Die eigentlichen Quarzite, wie sie im Ballensteiner Thale, Zeilerkogel 

u. s. w. vorzugsweise auftreten, stellen sich, wie erwähnt, alseine Masse dar, welche 

theils amorpher homogener Quarz, theils Quarzschiefer, theils mehr grobkörniges 

Conglomerat ist. Der amorphe Quarz zeigt die gewöhnlichen Eigenschaften, 

er ist von raucbgrauer oder weisser Farbe und zeigt einen splitterigen Bruch. 

Die Quarzschiefer, welche im Ballensteiner Thale am schönsten entwickelt sind, 

bestehen aus einer schieferigen Quarzmasse mit dünnen Anflügen eines glimmeri- 

gen oder chloritischen Minerals; in dieser Masse erscheinen unregelmässige 

runde Stücke von uiilchweissem Quarze eingebettet. Die Anzahl dieser Bruch

stücke wechselt sehr, sowie ihr Korn, so dass man bald sandsleinartige Bildungen, 

bald grobe Conglomerate vor sich hat. Am Nunlabhange des Zantoberges (linken 

Ufer des Ballensteiner Thaies) beobachtet man Bildungen, welche man nach den 

Lagerungsverhältnissen wohl hieher ziehen muss. Es sind grobe Conglomerate in 

einer quarzreichen Grundmasse, in welcher zahlreiche Bruchstücke von dunklem 

Kalke, von Thon und Chloritschiefern sehr deutlich erkennbar sind, so dass man 

deren Herkunft aus den benachbarten krystallinischen Schiefer- und KalkbiI- 

dungen schwer bezweifeln kann. Auch am Thebuerkogel stehen die eigentlichen 

schiefrigen Quarzite in einein innigen Zusammenhange mit Gesteinen, welche die 

Natur der „Grauwacken“ an sich tragen. Etwas Sicheres über das Alter dieser 

Gesteine lässt sich dermalen noch nicht feststellen. Wären bei Entscheidung 

dieser Frage nur die Verhältnisse der hiesigen Gegend massgebend, so dürfte 

vielleicht die Ansicht, dass man es hier mit Grauwackengebilden zu tliun habe, 

die meiste Wahrscheinlichkeit für sich haben, da die Werfener Schiefer, mit 

denen man den Verrucano (an welchen unsere Quarzite etwa erinnern könnten) 

anderwärts in Verbindung gebracht hat, hier durchaus fehlen, und die allgemei

nen Verhältnisse des fraglichen Gebirges überhaupt gegen die Einführung 

eines aus den Alpen geschöpften Typus sprechen. Petrographisch lassen sich 

diese Gesteine wohl mit den in Böhmen im Hangenden der Schieferformation 

vo rkom m enden  Quarzite südlich von Chrudim so wie mit dem Lathon in Mähren 

vergleichen, welche beide der Grauwackenformation zugerechnet werden.

[ 2 3 ]  Di« gcolog. Verhaltn. d. kl. Karpathen u. d. »«grenz. I.amlgeb. dil norilw. Ungarn. 3 4 7
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2. D er wes t l i che  und nö rd l i che  Thei l  (die Kalk'Äone) der

k l e i nen  Karpa then.

Wie bereits erwähnt, schliessen sich an die bis jetzt betrachteten Gesteine 

im W. und N. eine Reihe von vorwiegend aus Kalken der mesozoischen Periode 

bestehenden Sedimentärgesteinen an, welche als die Kalkzone der kleinen Kar

pathen bezeichnet werden können. Die Gesteine dieses Theiles des Gebirges 

sind in einzelne Höhenzüge gesondert, welche von SW . nach NO. streichen, 
und im Allgemeinen (allerdings mit zahlreichen locale« Ausnahmen und Un

regelmässigkeiten) gegen NW. ( ilso von dem krystallinischen Kerne abfallend) 

verflächen. Das Kalkgebirge wird nahezu in der Mitte von einein Zuge rother 

Sandsteine und Melaphyre verquert, wodurch das in Rede stehende Gebiet in 

drei natürliche Abtheilungen zerfällt, wovon die erste den unmittelbar an das 

Thonschiefer-und Quarzitgebiet sich anschliessenden Kalkzug, die1 zweite das 

Gebiet des rothen Sandsteines, die dritte die Kalke nördlich vom Rothensand- 

steinzuge bis an den Uebergang von Jablonic nach N&las (das weisse Gebirge) 

begreift.

1. Der Ka l kzug  zwi schen  dem Thonschiefer- (und Quarz i t-)  

Geb i e te  und dem Zuge der rothen Sandste ine .

Dieser Zug beginnt an der West- und Nordscite des Thebner Kogels (nord

westlich von Pressburg), ist nördlich von diesem durch die tief in das Gebirge 

hineinragende Tertiärbucht von Kaltenbrunn und Blumenau unterbrochen, tritt 

östlich von Bisternitz wieder auf und setzt von hier über die unter dem Namen 

dver Mariathaler Schiefer bekannten Schieferthonlager, über Ballensfr'in, Vrchne 

Cisti, den Salenika- und Skalaberg bis an den Türkenberg, östlich von Apfels

bach fort. Zwischen Apfelsbach und Perneck ist er abermals unterbrochen, tritt 

beim letztgenannten Orte wieder auf und setzt von hier in einem ununterbro

chenen Zuge über die Berge Pristodolek, Visoka, Obereck, Holind, Geldeck 

und Gaulkow quer durch das ganze Gebirge bis Losoncz fort; nördlich von 

Losoncz schliesst sich endlich als unmittelbare Fortsetzung der Czytachberg 

an, dessen nördlichster Ausläufer der Calvarienberg von Smolenitz, zugleich 

den nördlichsten Punkt des ganzen Zuges darstellt, während der Schlossberg 

von Smolenitz, aus einem diesem Zuge fremden Gesteine zusammengesetzt, sich 

bereits innig an das weiter unten zu besprechende weisse Gebirge anschliesst.

Die allgemeine Streichungsrichtung des Höhenzuges ist vom Thebner 

Kogel bis an den Obereck eine nordnordöstliche, wird von hier zu einer ostnord

östlichen, und springt mit dein Gaulkovberge wieder in die frühere nordnordöst

liche Richtung über.

Die Längenausdehnung des ganzen Zuges beträgt etwas über 6 Meilen, die 

Breite desselben erreicht nirgends y2 Meile; der höchste Punkt ist die Visoka 
mit 390 Wiener Klafter.

In stratigraphischer Beziehung zeigt der in grösserer Ausdehnung zusam

menhängende Zug zwischen Perneck und Smolenicz reichere Gliederung als die 

mehr isolirten Partien von Theben, Bisternitz und Ballenstein. Doch wollen 

wir bei Besprechung derselben von Süden gegen Norden fortschreiten. Bei 

Theben liegt auf den Quarziten und Quarzconglomeraten, die steilen gegen die 

March abfallenden Felswände, welche die Ruinen des Thebner Schlosses tragen,



zusammensetzend, ein dunkler, stellenweise fa9t schwarzer, bald dichter, bald 

breccienartiger, meistens etwas dolomitischer, mit zahlreichen, von röthlichem 

Kalkspath erfüllten Klüften durchzogener Kalkstein. Die Auffindung deutlicher, 

wie wohl seltener Belemniten-Durchschnitte in diesem Kalke deutete bereits 

daraufhin, dass derselbe wohl sicher nicht Grauwackenkalk sein könne, als 

welcher er auf älteren Karten erscheint; näheres lässt sich an dieser Localität 

selbst wohl nicht über derselben eruiren. Derselbe Kalk tritt aber weiter nörd

lich (bei Balleristein) mit gleichem Streichen und gleicher petrographischer Be

schaffenschaft wieder auf, und ist hier durch deutliche Petrefacte als Lias cha- 

rakterisirt. Es kann hier schon bemerkt werden, dass dieser schwarze Liaskalk 

die Hauptmasse des ganzen in Rede stehenden Zuges zusammensetzt, ohne dass 

irgendwo Liasschichten von eigentlich alpiner Facies (rothe Adnether Schich

ten) nachgewiesen werden konnten.

Nach der erwähnten Unterbrechung des Zuges durch die Blumenauer Ter

tiärbucht finden wir zunächst östlich von Bisternitz (beim Meierhofe), durch einen 

Steinbruch deutlich aufgeschlossen, den schwarzen dolomitischen Kalk mit 

Schieferthonen von sehr homogener Structur und ebenflächiger Spaltbarkeit 

wechsellagern. Noch etwas weiter gegen Norden (bei Mariathal) verschwinden 

die Kalke fast gänzlich, die Schieferthone erreichen eine bedeutende Mächtig

keit und bilden das bekannte und häufig besprochene Mar i a t ha l e r  D a c h 

sch ie fer l ager ,  auf dussen nähere Beschreibung wir hier nicht weiter ein

zugehen brauchen, da Herr k. k. Bergexpectant F. Babanek ,  welcher an den 

Excursionen in dieser Gegend theilnahm, eine detaillirte Besprechung desselben 

zu veröffentlichen gedenkt. Nur so viel glauben wir über das geologische Alter 

dieser Dachschiefer bemerken zu müssen, dass ihre Wechsellagerung mit dem 

dunkeln Kalke bei Bisternitz, welcher doch aller Wahrscheinlichkeit nach 

mit den Kalken vom Thebner Kogel und von Ballenstein identisch ist, so wir der 

Umstand, dass die fraglichen Schiefer genau in der Streichungslinie des ganzen 

Liaszuges liegen, —  es wohl wahrscheinlich macht, dass auch die Mariathaler 

Schiefer dem Lias angehören, nicht aber, wie früher vermuthet wurde, der 

Grauwacke oder dem Rothliegenden i). Auch die Ammoniten, die darin gefunden 

wurden, darunter nach Prof. Suess A. bifrons 2) sprechen für diese Ansicht. 

Ueber einen derselben im k. k. Hof-Mineraliencabincte bemerkte schon Leopold 

v. Buch auf der dazu gehörigen Etiquette, er habe „Ähnlichkeit mit Am. 
Bucklandi aus dem Lias und ist gewiss kein Goniatit, jenen gleich, die im 

Uebergangsgebirge Vorkommen“ .

Die Mariathaler Schiefer reichen nicht über das ßallensteiner Thal hinii ber, 

sondern es treten am Nordgehänge desselben mit dem Berge, der die Ruine 

Ballenstein trägt, die dunklen Kalke wieder auf, um von hier bis an den Tiir- 

kenberg (östlich von Apfelsbach) fortzusetzen. Im Palffy’schen Thiergarten bei 

Ballenstein fanden sich in demselben die erwähnten Petrefacte, welche die 

ganze Liaszone charakterisiren, es sind (nach der freundlichen Bestimmung des 

Herrn Professors Dr. Peters) :

Terebratula Sinemuriensis Opp.
Terebratula (Waldheimia) numismalis Lam.

*) Die Bezeichnung der Mariathaler Schiefer als .„Glimmerschiefer“ mit „Quarzadern“, im 
Maiheft 1864 der Berichte des niederösterr. Gewerbevereines kann wohl nur Heiterkeit 
erregen, indem die angeblichen Quarzadern aus Kalkspath bestehen, Glimmer aber 
höchstens in kleinen Schüppchen vorkommt.

2)  Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt, XII. Verhandlungen, Seite 46.
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Rhynchonella austriaca Sss.
Spiriferinu rostrata Schloth. sp.
Rhynchonella sp. ähnlich Rh. Moorei Davids, sp. 

ausserdem Crinoiden- und Belemnitenspuren.

Die Anzahl dieser Arien ist allerdings klein, doch dürfte sie hinreichen, 

um die vorliegende Liasfacies als weit mehr verwandt erscheinen zu lassen mit 

der, von Festländern abhängigen subpelagischen Facies von Fiinfkirchen u. s. w., 

als mit der pelagischen, alpinen Liasfacies, den Adnether- und Hierlatz- 
Schichten.

Im Westen schliessen sich an die Ballensteiner Kalkparlie schiefrige Ge

steine an, die jedoch bei den geringen Aufschlüssen, die das bewaldete Terrain 

darbot, nicht näher untersucht werden konnten; es ist nicht unwahrscheinlich, 

dass wir in ihnen ein Analogon der Mariathaler Schiefer zu suchen haben.

Nach einer abermaligen Unterbrechung des Zuges tritt der dunkle Lias

kalk bei Perneck wieder auf, um von hier, wie bereits erwähnt, ununterbrochen 

bis an den Ostrand des Gebirges hinüberzustreichen. Hier ist er jedoch im Lie

genden und im Hangenden von anderen Gesteinen begleitet, von denen an den bis 

jetzt berührten Kalkpartien nichts nachgewiesen werden konnte, wenn auch 

vielleicht eines oder das andere davon, wegen der ungünstigen Terrainverhält

nisse nicht ausscheidbar, auch schon am Ballensteiner Kalkzug angedeutet sein 

sollte. Die Gliederung des Zuges zwischen Perneck und Losoncz ist (von unten 
nach oben) folgende:

a) Unmittelbar auf den Quarziten liegen, vom Südgehänge des Moderei

ner Thaies (südöstlich von Knchel) über den südlichen Abhang der Visoka bis an 

den Südfuss des Geldeckberges streichend, Kalke, welche auffallend heller ge

färbt als der Liaskalk und stellenweise Hornstein führend sind. Oestlich vom 

Geldeckherge sind sie unterbrochen, indem bei Glashütten der dunkle Liaskalk 

unmittelbar auf dem Granit und weiterhin auf den Thonschiefern zu liegen 

scheint. Dagegen scheinen die verschieden gefärbten, meistens lichten Kalke, 
welche weiter gegen 0. den Liestekberg, Celesny Vreli und Schebrakberg 

zusammensetzen, und in den dünngeschichteten schwarzen, dolomitischen Kalken 

und Kalkschiefern, welche zwischen Losoncz und Ober-Nussdorf weit in die 

Ebene hinausragen, ihre Fortsetzung finden, dasselbe Niveau zu bezeichnen. 

Diese Kalke sind namentlich dort, wo der Quarzit fehlt, und sie somit unmittel

bar auf den bläulichen, dem Thonschiefer zugehörigen Kalkschiefer aufliegen, 

von letzterem nicht mit der wünschenswerthen Sicherheit zu trennen. Das allge

meine Fallen der Schichten ist gegen NW .; die erwähnte, zwischen Losoncz 

und Ober-Nussdorf in die Ebene vorgeschobenem Partie, welche durch den 

die beiden genannten Orte verbindenden Strassendurchschnitt aufgeschlossen 

ist, zeigt, wenn man von Ober-Nussdorf kommt, zuerst diiringeschichtete dunkle 

Kalkschiefer, die theils senkrecht stehen, theils unter 70 Grad gegen SSO. 

fallen, weiter gegen NW. fortschreitend, sieht man die senkrechten Schichten 

allmählig eine Neigung gegen NNW. annehmen, während sie zugleich immer 

dickschichtiger werden, und bevor man in das Thal von Losoncz hinabkommt, 

fallen sie schon unter 20 Grad regelmässig nach NNW. Von allen hiehergehöri- 

gen Kalken lässt sich nur so viel bemerken, dass sie über den Quarziten und 

unter dem Lias liegen, petrographisch gesprochen, sicher nicht Dachsteinkalk sind 

und vielleicht die Trias, welche Herr Dr. S t äche im Inowecgebirge nachge

wiesen hat, repräsentiren dürften; allerdings zeigt sich auch rnit der Trias, 

wie wir sie in den nordöstlichen Alpen zu sehen gewöhnt sind, wenig petrogra- 

phische Aehnlichkeit.



b) Ueber den erwähnten Gesteinen liegt der dunkle Liaskalk, von Perneck 

bis Losoncz zu verfolgen. Seine oberen Lagen sind im Modereiner Tbale, am 

Pristodolek, im Rohrbachthale Dolomit, weiter gegen 0. stellenweise rauch

wackenartig. Im Rohrbachtbale fanden sich in einem Hachgeschiebe von ebenfalls 

dunklem Kalke Reste von Avicula contorta, allerdings nicht sehr wohl erhalten. 

Dies scheint darauf hinzudeuten, dass an der Basis der Liaskalke eine Zone 

petrographisch nicht unterscheidbarer Kössener Schichten hervortritt, was auch 

durch den Umstand wahrscheinlich wird, dass die Kössener Schichten in der 

nördlichsten Fortsetzung unseres Zuges bei Smolenitz deutlicher entwickelt, 

wenn auch in geringer Mächtigkeit auftreten, wie später gezeigt werden 
wird.

c) Auf dein Liasdölomite liegt ein fester, dem alten ofterwähnten Quarzite 

petrographisch ausserordentlich ähnlicher, feldspathhaltiger Quarzitsandstein, 

welcher den Liasdolomit, oder wo dieser weniger ausgesprochen entwickelt ist, 

den dunkeln Liaskalk von darüber folgenden Juraschichten trennt, und in einer 

zwar schmalen und wenig mächtigen, aber beinahe ununterbrochenen Zone von 

Perneck, durch das Modreiner Thal, über den Pristodolek, durch das Rohr- 

bachthal bis gegen den Kunsteckberg zu verfolgen ist. Da ähnliche Sand

steinbildungen in den mittleren und höheren Abtheilungen der Juraformation 

nicht bekannt sind, dagegen im subpelagischen Lias (den Liasbildungen von 

Fünfkirchen, Gresten u. s. w.) häufig Vorkommen, so glauben wir dieselben mit 

ziemlicher Sicherheit als Liassandstein bezeichnen zu können. Punkte, welche 

die Lagerung desselben zwischen dem Liaskalk (oder Dolomite) und Jurakalk 

zeigen, sind am nördlichen Abhange des Pristodolek und der Visoka, im Thale 

OSO. vom Jägerhause Vivrat, und im Thale östlich bei Perneck zu beobachten, 

wovon wir beispielsweise einen Durchschnitt des letzteren beifügen.
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Durchschnitt 6.

W inohradka-B erg  Sam zisko H ochstuh l-B erg

i  Eben  fläch ige  S c h ie fe r  (M a r ia tlia le r  ? ) .  2 . D u nk le r  L ia sk a lk . 3 . L iassandsle iu . 4 , flo the r  K a lk  ( J u r a ) .

5. M ioecnsch ich lcn .

d) Ueber dem letztgenannten Sandsteine, und wo dieser fehlt (im 0. des 

Zuges) auf dem dunklen Liaskalke und den dazu gehörigen rauchwackenartigen 

Bildungen folgt eine zusammenhängende Zone von theils rothen Crinoidenkalken, 
theils weissen oder rothen, meistens hornsteinführenden, stellenweise knolligen 

Kalken, welche sowohl wegen ihres petrographischen Habitus, als auch wegen 

ihrer Lagerung wohl nur als Jura gedeutet werden können. Sie stellen von Perneck 

bis Losoncz die nordwestliche jüngste Zone des Kalkzuges dar; auf sie folgt 

unmittelbar die Bruchlinie, in der die rothen Sandsteine emporgehoben sind. Nur 

an einer Stelle, nordöstlich von der Glashütte zwischen Oltenthal und Breitenbrunn, 

beobachteten wir eine kleine Partie des dunklen Kalkes auch im N. der Jurakalke,
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dieselben auf eine kurze Strecke von den rothen Sandsteinen, an die sie sonst 

überall unmittelbar angrenzen, trennend.
An Petrefacten lieferten dieselben nur sehr unbedeutendes. Im rothen Crinoi- 

denkalke des Pristodolek (bei Vivrat) kommen unbestimmbare Brachiopodenreste 

vor; nördlich von Vivrat fand sich im lichten knolligen Kalke ein Ammonit, der 

zwar nach Species nicht bestimmt, aber mit ziemlicher Sicherheit als der juras

sischen Familie der Fimbriaten angehörig, erkannt werden konnte. Die petro- 

graphisch so charakteristischen weissen und rothen, dünngeschichteten , horn- 

steinführenden Kalke des Gaulkowberges (südwestlich von Losoncz) lieferten 

keine organischen Reste.

W ir kommen nun zur Betrachtung der nördlichsten Partie des in Rede 

stehenden Kalkzuges, nämlich des Czytachberges und der dazu gehörigen klei

neren Berge zwischen Losoncz und Smolenitz. Die Gliederung ist hier nahezu 

übereinstimmend mit derjenigen im Perneck-Losonczer Theile. Als unterstes 

Glied finden wirKössenerSchichten. Herr Stur  gibt dieselben bereits am Fusse 

des Calvarienberges von Smolenitz an, und citirt daraus:

Plicatula intusstriata Emmr.
Avicula contorta Porti.
Avicula Escheri Merian, und

Terebrattda gregaria Suess.

Wir fanden sie ausserdem am Berggehänge nördlich von Losoncz in der 

bekannten charakteristischen Form als bläulichgraue, mergelige Kalkschiefer mit 

zahlreichen Schalenauswitterungen, von denen jedoch nur Ostrea Haidingeriatia 
und Pecten Valoniensis erkannt werden konnten. Als in den Kössener Schichten 

nicht gewöhnliches Vorkommen verdient auch der Fund eines wohlerhaltenen, 

kegelförmigen Fischzahnes erwähnt zu werden. Auf den KössenerScliiehten liegt 

namentlich am Czytachberge und am Calvarienberge ein meistens dunkler, Quarz 

in kleineren Körnern oder grössern Knollen führender Crinoidenkalk, welcher 

als ein Analogon des ebenfalls überall einzelne Crinoiden enthaltenden Lias

kalkes des Thebner Kogels, der Ballenstriner und der Perneck-Losonczer 

Kalkpartie betrachtet werden muss. Die von S t u r  darin gefundenen Versteine

rungen (Terebratula grossulusSuess und Rliynchonella austriaca Suess) bestä

tigen diese Auffassung. Auf ihnen liegt am Nordgehänge des Thaies „auf der 

Stiege“ (östlich von Smolenilz) ein sandig-kalkiges Gestein, stellenweise 

beinahe Sandstein, welches ziemlich genau dasselbe Niveau bezeichnet, wie der 

quarzitähnliche Liassandstein des Perneck-Losonczer Zuges, denn auch hier 

folgen unmittelbar Juraschichten darüber. W ir finden somit in ziemlich genauer 

Uebereinstimmung den Lias in eine tiefere kalkige und eine höhere sandige 

Abtheilung zerfallen. Auf den Lias liegen nun, namentlich am Höhenzuge nörd

lich vom Thal »auf der Stiege“ und am Calvarienberge, röfhliche oder weiss- 

liche hornsteinführende, mehr oder weniger mergeliche Kalkschiefer (Flecken

mergel bei Stur) ,  in welchen Aptychen- und Belemnitenspuren und (nach Stur )  

Ammonites tatricus gefunden wurden. Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, 

dass sie dem Jura angehören und eine Fortsetzung der oben erwähnten Schich

ten vom Gaulkowberge u. s. w. darstellen. Der an den Calvurienberg sich an

schliessende Schlossberg von Smolenitz gehört, wie bereits oben bemerkt 

wurde, seiner Zusammensetzung nach dem Zuge des Wetterling an, und wird 

weiter unten besprochen werden. Die Schichten sind hier durch Brüche und 

Verwerfungen häufig gestört, wie der beifolgende Durchschnitt von der Ruine



Smolenitz in südwestlicher Richtung über den Calvarienberg und durch das 

Thal „auf der Stiege“ bis an das Nordgehänge des Czytachberges zeigt. 

(Fig. 7.) Würde man denselben noch weiter gegen S. for.tführen, so würde er 

bei Losoncz abermals die unter den Crinoidenkalken hervortretenden Kössener 

Schichten treffen.

Durchschnitt 7.
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Tlial atif_. Czylach-

Ru ine  S m o le n itz  C a lvarienberg S tiege  berg

1. G rauer M erge lka lk  (K össener S c h ic h te n ) . 2. D u nk le r  C rino idenku lk  ro il Q uarskörnern  ( L i a t . )  3 . K a lk ig 

sandige S ch ich t. 4 . Hothe und w eiaalicbe, hornste in führpude m erge lige  K a lkach ie fer ( J u r a ) .  5 . L ic h te r  do lom i

tis cher  K a lk  (K a lk  des W e lt e r l in g ) .  G. Le ilhacuag lom cra t.

Fassen wir nun das über die stratigraphischen Verhältnisse des ganzen Kalk

zuges Gesagte zusammen, so ergibt sich für denselben die folgende Gliederung:

1. Zweifelhafte Kalke (hornsteinführender Kalk am Südfuss der Visoka, 

Sebrakberg, Celesny Vrch, Kalk zwischen Nussdorf und Losoncz).

2. Kössener Schichten (nördlich von Losoncz und am Fusse des Calvarien- 

berges von Smolenitz).

3. Liaskalk und Dolomit (Thebner Kogel, Ballenstein, dunkler Kalk des 

Perneck-Losonczer Zuges, Crinoidenkalk des Czytacbberges).

4. Liassandstein (quarzitähnlicher Sandstein zwischen Pcrneck und Kun- 

stockberg, kalkigsandige Schicht bei Smolenitz).

5. Jura (Pristodolek, Gaulkowberg, Kalkschiefer [und Fleckenmergel] von 

Smolenitz).

2. Der Zug der r o t hen  Sands t e i ne  und Melaphyre.

Dieser beginnt am Westrande des Gebirges bei Vivrat (nordöstlich von 

Kuchel)und setzt in nordöstlicher Richtung und in einer Breite von Meile

über den Kuchelberg, Peterklin, Mecasna, Klokocawa nördlich bis an den S üdfuss 

der Cerna Skala fort Im S. und SO. wird er durch den Perneck-Losonczer Kalk

zug, im 0. durch den Czytachberg und die dazu gehörigen Kalkberge, im N. 

durch die Kalke des weissen Gebirges begrenzt. Nur im W . tritt er zwischen 

Vivrat und dem Berge Vajarska (südöstlich von Rohrbach) bis an die Ebene hinaus, 

und wird hier unmittelbar von Tertiärschichten überlagert. Die Sandsteine sind 

meistens roth, manchmal auch grau gefärbt, bald feinkörnig, bald grob und 

conglomeratartigund erinnern stellenweise auch an Quarzite. Westlich von Losoncz 

(auf dem Wege zu den Holzhackerhiitten, beobachteten wir echte Arkosen. Es 

lässt sich übrigens dem von Stur*)  bereits darüber Gesagten wenig Neues 

hinzufugen.

*) Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt.. Band XI. „Uebersiehtsaufnahme des 
Wasaergebietes der Waag und Neutra“ S. 43.
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Der Melaphyr ragt kuppenförmig aus den , meistens nur geringe Höhe 

erreichenden Sandsteinhügeln hervor; er bildet (von W . gegen 0.) eine kleine 

Kuppe am linken Gehänge des Rolirbachlhales, den Peterklin, eine ziemlich 

ausgedehnte Partie südlich vom Rachsturn, den Klokocawa und noch etwa 

6 bis 7 kleine Kuppen zwischen Losoncz, dem Czytach und der Cerna Skala.

Ihrer petrographischen Beschaffenheit nach lassen sich die Melaphyre, wie 

schon früher von Pe t t ko  geschehen ist, hauptsächlich in drei Gruppen trennen, 

von denen die eine dichte Varietät, in einer fast kryptokrystallinischen, braun

grauen Grundmasse einzelne bis */4 Zoll lange Krystalle eines Feldspathcs enthält, 

welcher zuweilen deutlich Zwillingsstreifung erkennen lässt, und somit wahr

scheinlich Oligoklas oder Labrador sein dürfte. Uebrigens ist es unmöglich an 

dem vorhandenen Material in der Grundmasse die einzelnen Bestandteile zu 

unterscheiden. Die zweite porphyrartige Varietät lässt viel deutlicher zuwei

len bis fast zollgrosse Feldspathkrystalle porphyrartig in der dichten grau

grünen Grundmasse eingesprengt wahrnehmen und stellt sich fast als ein Por

phyr dar, doch oft sind sie durch alle möglichen Zwischenglieder mit der ersten, 

der dichten Varietät verbunden. In einzelnen der Handstiicke, welche sich sonst 

durch nichts von den anderen unterscheiden, bemerkt man einzelne, meist hohle 

Blasenräume in der Grundmasse, welche an den Wänden mit Brauneisenocher 

oder Manganschnum überzogen sind, seltener aber auch andere Mineralien wie 

Chalcedon, Kalkspath u. s. w. enthalten. Hierdurch ist der Uebergang zu der 

dritten Varielät, welche als wahrer Mandelstein entwickelt ist, gebildet, wel

cher am Klokocawaberge auftrilt, und hierdurch ein gangförmiges Vorkommen 

von Buntkupfererz, mit seinem Zersetzungsproduct, namentlich Malachit und 

Kieselkupfer, ein besonderes Interesse erlangt. Wie fast überall, wo solche 

auftreten, ist auch in diesem Mandelstein die ganze Masse mehr oder minder 

zersetzt, feinkörnig, ohne erkennbare Beslandtheile, durch Eisenoxyd roth ge

färbt und ziemlich leicht zerbröckelbar. Die Mandelräume sind grösstentheils 

mit Quarz, Chalcedon, zum Theil mit Prchnit, Kalkspath und Grünerde ange

füllt, denen sich dann in der Nähe jener Kupferlagerstätte noch die Bestand

theile dieser letzteren zugesellen. Eine speciellere, mikroskopische und che

mische Untersuchung der Melaphyr steht von Herrn Dr. A. Ma d e l u ng  zu 

erwarten, welchem wir auch die vorstehenden flüchtigen Mittheilungen verdan

ken, wesshalb wir auf dessen später zu veröffentlichende Resultate seiner 

Arbeiten zu verweisen uns erlauben.

Was sich über das Alter dieses rothen Sandsteinzuges sagen lässt, redu- 

cirt sich auf die schon von S t u r  ausgesprochene Vcrmuthung, dass er dem 

Rothliegendeu angehören dürfte. Sowohl die (allerdings allein wenig bedeu

tende) Petrographie des Sandsteines, als auch das Vorkommen der Melaphyre 

stellen einige Analogie mit dem Rothliegenden Böhmens her, während keine 

Beobachtung bekannt ist, welche mit dieser Auffassung im Widerspruche stehen 

würde, daher wir uns, so lange nicht widersprechende Thatsachcn aus anderen 

günstiger aufgeschlossenen Gegenden bekannt werden, derselben anschliessen 

zu müssen glauben.

3. D ie  Ka l ke  nö r d l i ch  vom Ro t hensands t e i n-Zug  (das wei ssc

Geb i rge ) .

W ir bezeichnen mit dem Namen des weissen Gebirges (der Biela liora) 

den nördlich vom Rothensandsteinzug bis an den Uebergang von Jablonic nach 

Nadas gelegenen, vorwiegend aus lichtem Kalk und Dolomit zusammen



gesetzten, nördlichsten Theil der kleinen Karpathen, während auf manchen 

geographischen Karten dieser Name im weiteren Sinne gebraucht und auch auf 

das, aus gleichen Gesteinen bestehende Brezowa- und Nedzegebirge ausge

dehnt, auf anderen wieder nur auf eine kleine Partie weisser Dolomitberge 

östlich von Bixard beschränkt wird.

Das weisse Gebirge beginnt mit dem Berge Vajarska (südöstlich von Rohr

bach) und theilt sich nach einer kurzen Unterbrechung bei Breitenbrunn in 

zwei Arme, von denen der eine mit ziemlich bedeutenden Höhen (Rachsturn, 

Wetterling) gegen NO. sich fortzieht, und bei Nadas an die Waag-Ebene her

austritt, während der andere westlichere, in nordnordöstlicher Richtung fortzieht 

und den Rand der Marchebene bildet. Diesem Zuge gehört der Peterscheibberg, 

die Ruine Blassenstein; der Holy Vrch und derHradek bei Sandorf an. Zwischen 

diesen zwei Höhenzügen befindet sich eine Einsenkung, die nur beim llurki- 

berge, wo die zwei Züge sich nahe treten, etwas unterbrochen ist und in der 

die Orte Podhrad (Varallja) und Bixard liegen. Mehrere Theile dieses Gebirges, 

welche zusammengehörige Berggruppen darstellen, werden noch speciell mit 

dem Namen eigener Gebirge belegt, so das Wetterling-Gebirge (nordwestlich 

von Smolenitz), das Burian-Gebirgo (südlich von Bixard), das weisse Gebirge 

im engern Sinne (östlich von Bixard), des Hurkigebirge (nordöstlich von Sz. 

Miklös) u. s. w.

Die stratigraphische Gliederung des weissen Gebirges ist folgende:

a) Als unterstes Glied finden, wir auch hier einen grauen, hornsteinfüh

renden Kalk, welcher aber nur auf sehr kurze Erstreckung am Südabhange des 

Rachsturn (östlich von Breitenbrunn) auflritt, und wohl ein Analogon der horn

steinführenden Kalke des südlichen Zuges sein dürfte, denn auf ihn folgen

b) dieselben dunklen Kalke die wir als Lias, (vielleicht mit Einschluss von 

Kössener Schichten) im Perneck-Losonczer Zuge kennen gelernt haben. Sie 

beginnen mit dem Rachsturn und streichen über die Cerna Skala bis gegen Smo

lenitz, und liegen mit Ausnahme der kurzen Strecke, wo der hornsteinführende 

Kalk auftritt, unmittelbar auf dem rothen Sandsteine. Die Liassandsteine und 

Jurabildungen des südlichen Zuges fehlen im weissen Gebirge, und es liegt auf 

dem dunklen Kalke unmittelbar

c)  der lichte Korallenkalk des Wetterling. Es ist dieses ein splitterig bre

chender, meistens licht bläulichgrauer, an seiner gelblich verwitternden Ober

fläche stets zahlreiche Auswitterungen eines nicht näher bestimmbaren röhren

förmigen Fossils (höchst wahrscheinlich einer Koralle) zeigender Kalk. Ausser 

den Korallen findet sich nur noch ein änsserst seltener und undeutlicher Gaste- 

ropode (wahrscheinlich eine Chemnitzia), welche Herr S t u r  beim Jägerhause 

von Nadas, wir am Gehänge östlich von Podhrad nuffanden. Dieser petro- 

graphisch sehr charakteristische, im weissen Gebirge weit verbreitete Kalk, den 

wir vorläufig am besten kurz als Wetterling-Kalk bezeichnen wollen, beginnt mit 

dem Berge Vajarska bei Rohrbach, verschwindet bei Breitenbrunn unter Tertiär

schichten, tritt am Nordabhange des Rachsturn (s. v. Podhrad) wieder auf und 

setzt von hier über den Wetterling bis an den Schlossberg von Smolenitz fort, 

wo, wie bereits erwähnt, der südliche Kalkzug mit dem weissen Gebirge zusam- 

menstösst. Weiter nördlich bestehen noch einzelne, zum Theile ganz von Dolomit 

umgebene Kuppen aus diesem Kalk (z. B. der Javorowe Vrch, nordöstlich von 

Bixard) und stellen so die Verbindung mit dem früher erwähnten westlichen Zuge 

des weissen Gebirges (Blassenstein-Hradek) her. Was nun das geologische Alter 

des Wetterling-Kalkes betrifft, so ist die Ermittlung desselben im weissen Gebirge 

selbst nicht ohne Schwierigkeiten. Ziemlich deutlich ist die Auflagerung dessel-
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ben auf dem dunklen Kalke des Rachsturn auf dem Wege von Podhrad nach dem 

Klokocawa-Bergo; weit weniger deutlich diejenige auf den jurassischen Kalk

mergeln des südlichen Zuges nordwestlich von Smolenitz. Eine deutlichere Auf

lagerung auf jurassischen Schichten beobachtete jedoch Herr Bergrath 

Foet ter l e  am Drienowitzaberge nördlich von Werbowe1). Ueberlagert wird 

der Wetterlingkalk (sammt den gleich zu besprechenden, im weissen Gebirge 

seinHangendes darstellenden braunen Kalken und weissen Dolomiten) imBrezowa- 

Gebirge durch actaeonellenführende Schichten der mittleren Kreideformation, 

daher er, als der unteren Kreide angehörig aufgefasst werden muss, wie schon 

von S t u r 2) vermuthet wurde.

d) Auf dem Wetterling-Kalke liegt vornehmlich auf der Havrana Skala, im 

ßurian-Gebirge und östlich von Sandorf entwickelt, ein mehr oder weniger 

dunkelbrauner, dünngeschichteter, mit einem Netze weisser Adern durchzogener 

Kalk, stellenweise petrographisch dem Liaskalke nicht unähnlich. Derselbe wird 

häufig dolomitisch, und steht in engem Zusammenhange mit

e)  dem Dolomite des weissen Gebirges. Wo der braune Kalk nicht ent

wickelt ist, sieht man den Dolomit unmittelbar auf dem Wetterlingkalke auf

liegen, dessen isolirte Partien im Norden des Gebirges (Jaworowe Vrch, Kuppe 

östlich von der Sevzig-Miihle, Kuppe beim Jägerhause von Nadas) er mantel

förmig umgibt. Sonst liegt er auf dem braunen Kalke und geht mannigfach in 

denselben Ober, während er vom Wetterling-Kalke stets scharf zu trennen 

ist. Der Dolomit ist meistens weiss gefärbt, theils sandig, theils bröcklig, theils 

zuckerkörnig, namentlich in den tieferen Partien die zerreiblichen sandigen 

Varietäten vorherrschend. Da der braune Kalk und der Dolomit ebenfalls im 

Brezowa-Gebirge von den Ataeonella-Schichten überlagert werden, so müssen 

sie wohlmitdem Wetterling-Kalkder unteren Kreidezugezählt werden. Petrefacte 

fanden sich in diesen Bildungen nicht; nur an einer einziger Stelle, in dem Thale, 

welches das Burian-Gebirge vom Wetterling-Gebirge trennt, fand sich'zwischen 

dem Wetterling-Kalke und dem braunen Kalke des Burian-Gebirges eine kleine 

Partie sandiger Schiefer eingelagert, welche Spuren von Pflanzenresten zeigte.

Es ist bereits früher erwähnt worden, dass das weisse Gebirge sich in zwei 

Haupthöhenziige theile, welche durch eine Einsenkung von einander getrennt 

weiden. Diese Einsenkung ist nur durch zwei muldenförmige Ablagerungen von

f j  Eocengesteiuen ausgefüllt. Die südlichere dieser Mulden reicht von 

Breitenbrunn über Podhrad bis Szent Miklös; sie ist im Süden und Osten durch 

den Rachsturn-Wetterling-Zug, im Norden durch das Hurki-Gebirge, im Westen 

durch die Blassensteiner Berge begrenzt. Die nördliche Mulde, in der der Ort 

Bixard liegt, ist vom Burian-Gebirge, Weiss-Gebirge, Javorove Vrch, Hradek 

und Holy Vrch begrenzt. Ausser diesen zwei Hauplmulden finden sich noch kleine 

Partien hiehergehöriger Gesteine am VVestabhange der Vajardka hora bei Rohr

bach, und gewissermasseu die Verbindung zwischen den be iden Mulden hcrstel- 

lend, bei den Kalköfen östlich von Szcnt Miklös. Die Eocenschichten lassen sieh in 

zwei Etagen theilen, von denen die tiefere, an den Rändern der Mulden ent

wickelte, aus Nummulitenkalk und Dolnmitbreccie, die höhere die Mitte der 

Mulden erfüllend, aus Sandstein besteht. Die Dolomitbreccie, wird häufig con- 

glomeratartig, indem die Bruchstücke die Gestalt vollkommen gerundeter 

Geschiebe annehmen. Darin aufgefundene Nummulitea stellen ihre Zugehörigkeit

*) Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt. Band XIYT. 1. Heft. Verh. S. 42.
*) Wassergobiele der Waag und Neutra, Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt 

Band XI, S. 46.



zum Eocenen ausser Zweifel, wenn sie auch stellenweise dem Leitha-Conglomerat 

ähnlich, an anderen Punkten wieder von darunter liegenden Kreidekalken, aus 

denen ihr Material entlehnt ist, schwer zu trennen sind. Im Sandsteine fanden 

sich keine deutlichen Nummuliten, doch lässt seine Lage in der Mitte der Eocen- 

mulden, so wie seine an Wiener Sandsteine erinnernde Gesteinsbeschaffenheit 

wohl keine andere Deutung desselben zu.
Die Eocenschichten sind am Bababerge (südlich vom Holy Vrch, nordöstlich 

von St. Peter) bei sehr gestörten Schichten auf ziemlich beträchtliche Höhe 

emporgehoben, daher eine Veränderung des Gebirgsniveaus nach der Eocenzeit 

angenommen werden muss, und ihre Zuziehung zu den eigentlichen gebirgs- 

bildenden Gesteinen im Gegensätze zu den nicht mehr gestörten Miocen- 

schichten des Hügellandes gerechtfertigt erscheinen dürfte.

Fassen wir nun das über die Gesteine der Biela hora Gesagte zusammen, 

so ergibt sich für dieselbe folgende Gliederung.

1. Hornsteinführenden Kalk am Südabhang des Rachsturn.

2. Dunkler Kalk des Rachsturn und der Cerna skala (Lias und Kössener 

Schichten?).

3. Lichter Korallenkalk des W e tte r lin g s ................................... Kreide.

4. Brauner K a lk .......................................................... ....  . . . . *

5. Do lom it.........................................................................................  »

6 . Nummulitenkalk, Dolomit und Conglomerat...........................Eocen-

7. Sandstein • s
Der beifolgende Durchschnitt aus der Bixarder Eocenmulde über die Ruine 

Ostry Kamen (Scharfenstein) auf den Wetterling, mag das Gesagte erläutern 

(F ig . 8.)

Durchschnitt 8.

[33]  Die geolog, Verhalte, d. kl. Karpathen u. d. angrenz. Landgeb. im norJw. Ungarn. 3 5 7

HW.

Baba-Berg Ru ine  Scharfenate in  W e tte r lin g-B erg

i .  R o th e r  Sandste in . 2 . M e laphyr. 3 . B a nk ie r  L ia sk a lk . 4 . L ic h te r  K o ra llen ka lk  (W e tte r lin g k a lk ) . 5 . San

d ige  S ch ie fe r lage  m it Pflanzeoreeten- G. B raaner K a lk . 7 . D o lo m it  and  do lom it ische r  K a lk . S. Eocenea Con

g lom e ra t. 9. Eoceoer Sandste in . 10. Löss.

Der Durchschnitt (Fig. 9 ) . von Sandorf über Bixard in das Thal des 

Trnawka-Baches gibt ein gutes Beispiel von der Auflagerung des braunen 

Kalkes und des Dolomites auf den Wetterling-Kalk.

Durchschnitt 9.

Bixard W iltek-M üh le  Tnm w ka-Baeh

1. W e tt e r lin g ka lk . 2. B rauner K a lk . 3 , D o lom it . 4 , Eocen- Sandste in . S . C erith iensch ieh fen . 6 . Löss .
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Vervollständigen wir diese Reihenfolge mit der des südlichen Kalkzuges, 

so erhalten wir für die gesammte Kalkzone der kleinen Karpathen folgende 

Schichtenreihe:

Eocen Eocensandstein. 
Nummulitenkalk, Dolomit und Conglomerat.

Kreide
Dolomit des Weissgebirges. 

Brauner Kalk der Havrana Skala. 
Wetterlingkalk.

Jura Crinoidenkalk, rother und weisser hornsteinführender Kalk 
Mergelkalk.

Lias
Liassandstein.
Liasdolomit.

Liaskalk und Mariathaler Schiefcr.

Kössener Schichten Grauer Mergelkalk von Smolenitz und Losoncz.

?
Hornsteinführende Kalke, Kalke vom Schebrakberg und Celesny 

Vrch, Kalk von Nussdorf.

? Rothliegendes. Rolher Sandstein und Melaphyr. |
il

Der beifolgende Durchschnitt (in dem Massstabe von 1 Zoll =  400 Klftr.) 

von der Marchebene bei Blassenstein quer durch das ganze Gebirge bis an die 
Waagebene bei Schattmannsdorf trilTt die meisten dieser Schichten, und mag als 

Beispiel für die Lagerungsverhältnisse derselben genügen. (Fig. 10, Seite 359.)

W ir können wohl die Betrachtung der in den kleinen Karpathen gewonne

nen Resultate nicht schliessen, ohne auch der geologischen Bedeutung dieses 

Gebirges als Ganzes einige Worte zu widmen. Eine nicht selten ausgesprochene 

Ansicht bezeichnet dasselbe als eine Fortsetzung der nordöstlichen Alpen, die 

Kalke der kleinen Karpathen noch specieller als das Wiederauftauchen der 

an der Wiener-Neustädter Linie untergesunkenen nordöstlichen Alpenkalkzone. 

Ein Gebirge scheint uns nur dann als die geologische Fortsetzung eines anderen 

bezeichnet werden zu können, wenn sich solche Analogien im Baue derselben 

nachweisen lassen, dass eine Uebercinstimmung der Hebungs- und Seukungs- 

perioden in Beiden nicht bezweifelt werden kann; ein Beispiel hiefür liefert in 

eclatanter Weise des Bakonyer-Gebirge im südwestlichen Ungarn in seiner 

Beziehung zu den südlichen Alpen.

Die kleinen Karpathen müssten daher wenigstens mit den nördlichsten, 

ihnen zunächst zugekehrten Partien der nordöstlichen Kalkalpen, mit den Ber

gen von Mauer, Kalkshurg, Rodaun, Mödling, Baden u. s. w. einen analogen geolo

gischen Bau besitzen, zeigen jedoch statt desselben sehr überraschende 

Differenzen.

Die erwähnten nordöstlichsten Kalkalpen-Partien zeigen noch ganz rein 

den echt alpinen Bau, wie er durch die ganze nordöstliche Kalkzone herr

schend ist. Wir haben hier ein Aufbruchsthal (die Brühl-Windischgarstener 

Bruchlinie), welches das Liegende der Alpenkalke, die W e r f e n e r  Sch i e f e r ,
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und deren unmittelbare Decke 
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ter einer einseitigen Erhebung zeigt (wie schon in der Einleitung gezeigt 

wurde), so selien wir uns zu der Ansicht gedrängt, dass die kleinen Karpathen 

in geologischer Beziehung mit den Alpen wohl nicht so enge Zusammenhängen, 

als es der geographischen Lage nach scheinen sollte. Eine Uebereinstimmung 

der Ilebungs- und Senkungsperioden erscheint wohl schon durch das erwähnte 

gänzliche Fehlen von Ablagerungen, die in den zugekehrten Partien der Alpen 

so mächtig entwickelt sind, ausgeschlossen.
Der Ausdruck: „Fortsetzung der Alpen“ dürfte daher wohl mehr im 

geographischen, als im geologischen Sinne Geltung haben.

Wir glauben hinzufügen zu müssen, dass die ausgesprochenen Ansichten 

sich eben nur auf unser eng begrenztes Gebiet beziehen, ohne dass dadurch 

späteren Erfahrungen in weiter nördlich und östlich gelegenen Gegenden, wo 

sich möglicherweise mehr Analogien mit den Alpen herausstellen können, prä- 

judicirt werden soll.

II. Das  ebene  un d  h ü g e l i g e  L a n d  z w i s c h e n  der  M a r c h  

und  den  k l e i n e n  K a r p a t h e n .

Die im VV. an die kleinen Karpathen sich anschliessende Ebene stellt ein 

in der Mitte und gegen die March zu flaches, an den Rändern des Gebirges 

sanft ansteigendes, daher topographisch gesprochen beckenförmiges Terrain 

dar, dessen Seehöhe im Flachlande 60— 100 Wienerklafter beträgt, während 

die tertiären Randbildurigen bis auf eine Seehöhe von über 170 Klafter 
arsteigen.

Der grösste Theil des Reckens wird von Diluvialbildungen bedeckt, unter 

denen am Gebirgsrande und in den Tiefen der Thäler Miocenschichten vom 

Typus des Wiener Beckens zu Tage treten, welche sich in marine, brakische 

und Siisswasserbildungen gliedern.

1. Miocensch i chten  der  mar i nen  Stufe,

Die marinen Bildungen beginnen an der W.-Seite des Thebner Kogels bei 

Theben - Ncudorf, und setzen von hier ununterbrochen über Blumenau, Bister

nitz, Stampfen, Apfelsbach, Kuchel bis Rohrbach fort; hier verschwinden sie 
und treten bei Sandorf wieder auf, von wo aus dieselben in östlicher Richtung, 

das Gebirge abschliessend, sich gegen Nadas ziehen und so eine Verbindung 
der March- und Waagebene hersteilen.

W ir wollen die einzelnen, petrographisch sehr verschiedenen Localitäten 

von S. gegen N. fortschreitend, betrachten.

a) Am Thebner  Kogel  sieht man den, wegen seines Reichthums an 
Wirbelthierresten längst bekannten marinen Sand in den höheren Lagen mit 

Leithakalkbänken, in den tieferen mit einzelnen festen Sandsteinschichten wech

seln; wenn man den gegen den. Ort Neudorf gerichteten Abhang herabsteigt, 

so findet man zu oberst Sand mit festeren Concretionen und Petrefacten (überall 

vorwiegend Ostreen, Pecten, Tunitellen und Fischzähne); darunter eine Bank 

festen Leithakalkes von wechselnder Mächtigkeit; darunter einen bis hinab 
fortdauernden Wechsel von mehr oder weniger feinkörnigen Sanden, festen 

Sandsteinsehichten und Conglomeratlagen. Weiter hinauf gegen die Spitze des 

Thebner Kogels sieht man unmittelbar am Ufergebirge keinen marinen Sand



mehr, sondern echten Leithakalk und Leithaconglomerat anla?ern. Ueber die 

Petrefactenführung der unter dem Namen Neudorfer Schichten bekannten mari

nen Sande des Thebner Kogels liegen zahlreiche Mittheilungen‘) vor, daher 

wir, um unnöthige Wiederholungen zu vermeiden, dieselben hier fibergehen 

können.

b) Oestlich vom Thebnerkogel treten die Tertiärschichten zwischen Kal

tenbrunn und Blumenau tief in das Granitgebiet hinein; in dieser Bucht ist 

jedoch nichts zu beobachten, als mehr oder weniger grobkörniger Schotter, 

welcher mit den festen grobkörnigen Sandsteinen und Conglomeraten, die süd

östlich von Bisternitz Steinkerne von Conus, Trochus, Pecten u. s. w. enthalten, 

im Zusammenhange stehen, und vielleicht nur als ein Zersetzungsproduct der* 

selben anzusehen sein dürften. Diese Conglomerate und groben Sandsteine sind 

in einer zusammenhängenden, unmittelbar am Uferrande fortlaufenden Zone bis 

Vivrat (bei Kuchel) zu verfolgen, während im W. derselben bei Bisternitz und 

Apfelsbach marine, den Neudorfer Schichten ähnliche Sande, bei Stampfen 

marine Tegel vorkommep.

c) D ie  mar i nen  Sande  von Ap fe l sbach  und B i s t e rn i t z  enthal

ten zahlreiche, aber selten wohlerhaltene Conchylienreste, und zwar an Ga- 
steropoden:

Pleurotoma pustulata Brocchi.
Cancellaria contorta Bast.
Conus Dujardini Desh.
Natica millepunctata Lam.
Turritella Vindobonensis Partsch.

„ Archimedis Brocchi.
„ Vermicularis Brocchi.

Cassis texta Bronn.
Trochus patulus Brocchi.

„ cumulans Brogn.
Ancillaria glandiformis Lam.; 

an Bivalven:

Lutraria oblonga Chemn.
Mactra Bucklandi Defr.
Psammobia Labordei Bast.
Tapes netula Bast.
Venus Diijardini Hörn.

„ plicata Gmel.
„ Basteroti Desh.

Cytherea Pedemontana Ag.
Isocardia cor Linn.
Cardium discrepans Bast, 

fragile Brocc.
„ hians Brocc.

Lucina columbella Lam.
„ multilamella Desh.
„ incrassata Dubois.

Pectanculus Fichteli Desh.
„ Glycimeris Linn.

*) Dr. M. Horpes „Tertiärmollusken des Wiener Beckens“ , Prof. E. Suoss „Der Boden 
der Stadt Wien“, J. v. Hauer, v. Leonhard  und Bronn’s Jahrbuch 1837. H. v. Meyer 
ebendaselbst 1847 u. s. w.
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Aren diluoii Linn.
Pecten Solarium Lata.

- «p- O )
Ostrea cymbularis Bronn.

Herr Director Dr. M. Hörnes,  welchem wir die vorstehende Liste der 

Bivalven verdanken, knüpfte an die gütige Mittheilung derselben folgende Be

merkung: „Sämmtliche Species kommen in ähnlicher Weise bei Neudorf an der 

March östlich von der Eisenbahn, bei Gauderndorf, Eggenburg und Meissau 

vor. Sie entsprechen dem Horizont von Leognan bei Bordeaux“.

An Foraminiferen fanden sich im Sande von Apl’elsbach nach gütiger Be

stimmung von Herrn F. Kar rer :

Orbulina universa Orb.
Nonionina communis Orb.
Globigerina triloba Reuss.
Rotalia Dutemplei Orb.

„ Schreibersii Orb.
Rosalina Viennensis Orb.
Heterostegina costata Orb.

d) D e r T e g e l  westlich von S t amp fen  enthält Bruchstöcke von Pecten, 

Steiukerue von Corbula. Cidaritenstacheln, Ecliinodermentafeln und zahlreiche 

zum Theil sehr schön erhaltene Foraminiferen.

Herr Kar rer  theilte uns über dieselben freundlichst folgende Notiz m it1)» 
„es fanden sich:

Clavulina communis Orb. h. B. N.

Quinqueloculina foeda Reuss. s. B.

„ Akneriana Orb. s. B. N.
Dentalina elegans Orb. s. B. N.

„ Boudana Orb. s. B.

Robulina cultrata Orb. s. B. N.

„ inornata Orb. s. B.

„ intermedia Orb. s. B. N.

Sphaeroidina austriaca Orb. h. B. N.

Bulimina Buchiana Orb. s. B. N.
„ aculeata Czjz. s. B.

Guttulina austriaca Orb. s. B. N.
Vvigerina pygmaea Orb. h. B. N.

Textularia carinata Orb.
Rotalia Schreibersii Orb. h. B. N.

„ Dutemplei Orb. h. B. N.

Globigerina triloba Reuss. h. B. N.
„ biloba Orb. s. B. N.

„ bulloides Orb. h. B. N.

Nonionina communis Orb. s. N.

„Es sind somit nur Clavulina communis, Sphaeroidina austriaca, Uvige- 
rina pygmaea, Textularia carinata, Rotalia Dutemplei und die Globigerinen 
häufig, ja zum Theile s«hr häufig; also die Formen, welche, wenngleich auch

*) D =  Baden, A7=  Nussdorf als typische LocaliUit s —  selten, h — häufig.



in Baden vorkommend, zumeist aus Nussdorf bekannt sind. W ir sehen nun, dass 

die langen Formen der Nodosarien und Dentalinen, Marginulinen u. s. w. 

fehlen, welche uns den Badner Tegel scharf charakterisiren, und andererseits 
auch die Amphisteginen mangeln, die uns die höheren Zonen des Leithakalkes, 

den Nulliporenmergel bezeichnen. — Ich glaube daher mit einigem Rechte, die 

untersuchte Tegelprobe dem Niveau der t i efer  en Le i t haka l ksch i ch t en ,  

der sogenannten Bryozoenzone, zuweisen zu sollen, soweit nämlich die Fora

miniferen sprechen. —  Es entspricht dies den Resultaten, welche die Bryozoen- 

zonen von Mödling, Ober-Dürnbach, Meissau, Burgschleinitz u. s. w. geliefert 

haben, die zum grossen Theil eine ähnliche Foraminiferen-Fauna aufzuweisen 
haben“.

Ueber einen in diesem Tegel gefundenen Fiscbrest theilte uns Herr 

Dr. S t e i ndachne r  folgende Notiz mit:

„Meletta grandisquama nov. spec. St ei nd. Diese Art ist leider nur mehr 

in den Schuppenresten gut erhalten, und unterscheidet sich von Meletta crenata 
Heck., welcher sie meines Erachtens zunächst steht, durch die bedeutendere 
Grösse und viel stärkere Zerklüftung der rundlichen Schuppen. Die Höh^ einer 

Schuppe aus der Mitte des Körpers kommt der Länge 3—3ya vorderer Caudal- 

wirbel gleich. Die Zahl der vertical gestellten Schuppenradien beträgt minde

stens 6— 7 Paare. Die einzelnen Radien sind stark und unregelmässig wellen

förmig gebogen, und treffen nur höchst selten in der Mitte der Schuppen 

zusammen. Vom vorderen Schuppenrande laufen 7— 9 nach hinten stark conver- 

girende Radien fast bis zur Schuppenmitte, und sind zickzackförmig gekrümmt; 

am hinteren freien Schuppenrande finden sich bis gegen 24 kurze und minder 

stark entwickelte Radien vor. Ausser den zahllosen, äusserst feinen, kaum be

merkbaren concentrischen Ringen, welche der Aussenseite der Schuppen ange

hören, bemerkt man zunächst dem Schuppenrande deutlich die spärlichen, aber 

viel stärker entwickelten concentrischen Ringe der Innenseite der Schuppen.“

e) Oestlich von Rohrbach, am Westabhange des Vajarskaberges tritt noch 

einmal echter Leithakalk mit Amphisteginen, Steinkernen von Pectunculus 
polyodonta, Venus, Lucina u. s. w. auf, während hier weder die randbildenden 
Cong'omerate, noch marine Sande oder Tegel mehr zu beobachten sind. Von 

hier an sind am Westrande des Gebirges bis Sandorf keine marinen Uferbil

dungen mehr zu beobachten; erst nördlich von dem letztgenannten Orte beginnt.

f )  die mächtige, vorwiegend aus Geschieben von Kalken der kleinen Kar

pathen bestehende Conglomerat-Ablagerung, welche gegen 0. sich fortsetzend, 

das Brezowagebirge von den kleinen Karpathen trennt, und so die Miocen- 

schichten der Marchebene mit denen der Waagebene verbindet.

Endlich muss noch ein sehr eigentümliches isolirtes Vorkommen eines gelb

lich braunen Kalkes bei Bur Sz. Miklös (südöstlich von Sassin) erwähnt werden. 

Dasselbe tritt unmittelbar unter dem Diluvialsande hervor, während hier, nahezu 

in der Mitte des Beckens, Congerien- oder Cerithienschichten als unmittelbare, 

Unterlage desselben vermuthet werden sollten, und auch an allen übrigen nahe- 

gelegenen Einrissen und Abstürzen beobachtet werden können. Nichtsdesto

weniger scheint der Kalk, welcher keine Petrefacte lieferte, petrographisch 
dem Leithakalke am nächsten zu stehen.

2. Mi ocensch i ch ten  der  b rak i schen  Stufe.

Wo bei Breitenbrunn die marinen Schichten verschwinden, treten an ihrer 

Stelle am Rande des Gebirges brakische (Cerithien-) Schichten auf, und ziehen

[39] Die geolog. Verhältn. d. kl. Karpathen u. d. angrenz. Landgeb. im norJw. Ungarn. 363
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sich bis Saridorf, wo sie wieder von dem erwähnten marinen Conglomerate 

ersetzt werden. Bei Jabionicz treten sie wieder auf, und ziehen in einem nach 
Nordosten convexen Bogen bis Holic, wo sie das March-Alluvium erreichen. Von 

Holic zieht sich eine Partie hierhergehörigen Schichten gegen S. bis Radi- 

mow, und endlich finden sie sich noch in einigen der tieferen Wasserrisse des 

Lössgebietes mehr gegen das Centrum der Ebene. Letzteres findet jedoch 

nur nördlich vom Miawaflusse, im LössgebieteStatt; im Gebiete des Diluvialsan

des (südlich von der Miawa) sind die Thäler niemals so tief ausgewaschen. Die 
Cerithienschichten treten, soweit sie den Umgebungen der kleinen Karpathen 

ungellören (bei Breitenbrunn, Sandorf, Holic, in den Thaleinrissen von Unin, 

S mrdäk u. s. w.) genau mit gleichen petrographischen und paläontologischen 

Eigenschaften auf, wie wir dieselben aus der nächsten Umgebung Wiens kennen.

Zwischen Breitenbrunn und Blassenstein (östlich vom Wege) tritt ein mit 

demjenigen von Atzgersdorf bei Wien vollkommen identischer gelblichbrauner 

sandiger Kalk mit massenhaften Steinkernen von Cerithium pictum, Cardium 
plicatum lind Ervilia podolica auf; der Ort Sandorf liegt auf grauem inittelkör- 

nigem Randsteine mit denselben Petrefacten.

Besonders schön sind die hieher gehörigen Schichten bei Holic entwickelt. 

Im Orte selbst steht ein gelbbrauner wcicher Sandstein an, in dem Ervilia 
podolica, Cardium plicatum und Cardium obsoletum in grösser Menge und 
schöner Erhaltung Vorkommen; die Reste dieser Bivalven sind stellenweise so 

häufig, dass das sandige Bindemittel gänzlich verschwindet, und sie eine nur aus 

Muscheltriimmern bestehende weisse Breccie darstellen.

Oesllich von Holic (etwas südlich von der Strasse nach Truovec) beob

achteten wir folgende Schichtenfolge:
1. Humusdecke,

2. 6 Zoll sandiger Tegel,

3. 4— S Fuss grauer Sand,

4. 6 Zoll sandiger Tegel,

£>. 1 Fuss gelber Sand,

6. 1 „ gelber Sand, ganz angefüllt mit Bivalvenresten,
7. 2 „ gelber Sand,

8 . 1 l/t Fuss feste Bank von kalkigem Sandstein,

9. 3 Fuss gelber Sand mit Bivalvenresten (wie 6 .) an der Basis mit Kno

chen von Phoca vitulina,
10. Feste Sandsteinbank (wie 8).

Dieser Fund von Phoca vitulina ist be

merkenswert, da es hiedurch zweifellos wird, 

dass dieses Thier der Cerithienstufe ange- 
höre, was bisher nicht sicher naehgewiesen 

war.

Der Thaleinriss, westlich vom Wege 

zwischen Stepanow und Unin zeigte beifolgen

der Durchschnitt (Fig. 11).

Eine der tiefsten der zahlreichen Schluch

ten, welche von Kovalow gegen die Wiener 

Sandstein-Insel des Paulowberges hinaufführen, 
zeigte die auf Fig. 12 dargestellte Schichten

folge; der Schotter (2) njmmt höher hinauf 

so an Mächtigkeit zu, dass in dem höhern 

Theile der Schlucht schon nichts mehr als dieser

Fig. 11.

1 . I 1/? 0 Löss. 2 . 4 ' ge llie r  Sand m it Teg«l- 

lager.-Cm gerien-Seh. S. S ' g rauer Tegel Coa- 

gerien-Seh. 4 . W e isae  feste M usche lhreccie  

(C err lliieu-Sch .)



Schotter unter dem Lös9 zu sehen ist, 
wie auch die übrigen parallel laufenden Fig. 12.

Schluchten selten bis auf die Tertiär

schichten eingerissen sind. Ob dieser 

Schotter, der die Wiener Sandsteinkuppe 

des Paulowberges und Schlossberges 

(nordöstlich von Unin) umlagert zum 

Tertiären oder noch zum Diluvium zu 

ziehen ist, konnte nicht mit Sicherheit 

ermittelt werden.

3. Miocene Süss wasserschichten.

Während wir die marinen und 

brakischen Bildungen als Randzonen t. L5ss. 
nächst den Ufern des Beckens auftreten *■ ®<'h“liler «"»wiener sandsiein-oesoMeben (Diiuiiai).

S. Tipcl» j

sehen, finden wir die Süsswasserbildungen * Scho lte rlage , f  

ausschliesslich im Centrum der Ebene, Ü! Teeei, )
wo sie unter den Diluvialschichten lie- 7- w«i,si! re“e M“’ct,olbreccie (CerutiemchicMen). 

gend, in den Auswaschungstliälern der Flüsse und bedeutenderen Bäche bloss

gelegt sind, so längs des Malinabaches, am unteren Laufe der Rudawa, der 

Miawa u. s. w. Eine Randzone derselben ist zwar nicht nachweisbar, doch ist 

eine solche unter den Alluvionen und Sumpfbildungen, die sich von Rohrbach 

bis Sandorf ziehen und die Cerithienschichten von dem Diluvialsande der Ebene 
trennen, zu vermuthen.

Die Süsswasserschichten der Marchebene bestehen namentlich aus Tegel, 

welcher stellenweise mit gelblichem, stets einzelne Tegellagen enthaltendem 
Sande, stellenweise auch mit Schotterlagen in Verbindung steht.

Diesem Tegel gehört ein nicht unbedeutendes Braunkohlenflötz an, dessen 

Abbau früher bei Hausbrunn betrieben, jedoch wegen äusserer Verhältnisse 
aufgelassen wurde. Die Ausbisse desselben sind bei der Ziegelhütte (südlich von 

Ilausbrunn) am Ufer der Rudawa zu beobachten. Hier fanden wir Melanopsis 
Bouei, eine kleine Congeria und eine Paludina in dem zwischen den Kohlen- 

flötzen liegenden Tegel; es ist dies (mit Ausnahme des Fundes einer Planorbis 

bei der Sagemühle Östlich von Malaczka) der einzige Punkt, welcher charak
teristische Süsswasser Versteinerungen lieferte (Fig. 13).

Fig. 13.
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Diese drei am Ufer der Rudawa ausbeissenden Kohlenflötzchen fand man 

SOO Schritt gegen NNW., wo man dieselben abbaute, zu einem Flötze Ton 

1 Klafter Mächtigkeit vereinigt. Dieselben kohlenführendeu Schichten treten an 

der Strasse südlich von Egbel auf (Fig. 14).

366  Ferdinand Freiherr von Andrian und Karl M. Pani. Geol. Verb. d. kl. Karpathen u. s. w. [42}

Durchschnitt 14.

4. D i l uv i a l b i l dungen .

Bei weitem der grösste Theil der Ebene, der beinahe ganz mit Föhren

wald bewachsene Landstrich, welcher im W. durch die March, im N. durch 

die Miawa und im 0. durch die eben geschilderten marinen und brakischen 
Randhögel begrenzt wird, ist von feinkörnigem, an der Oberfläche weissem, in 

der Tiefe mehr bräunlichem Sande bedeckt, dessen Mächtigkeit von wenigen 

Fuss bis zu 4— 5 Klaftern wechselt. Er liegt überall auf den miocenen Süss

wasserschichten und enthält an seiner Basi s stellenweise (z. B. bei Bur Sz. 

György, St. JohanD, Malaczka etc.) Lager von ausschliesslich aus Quarzge

schieben bestehendem Schotter.
In dem so abgegreuzten Gebiete findet, sich keine Spur von Löss. Dagegen 

sieht man den Sand am rechten Ufer der Miawa allmählig in Löss übergehen, 

und von demselben ersetzt werden.

Der Löss bedeckt den Theil der Ebene nördlich von der Miawa, und ist in 

theils zusammenhängenden, theils isolirten, grösseren oder kleineren Partien 

längs des ganzen Westrandes des Gebirges von Jablonic bis Theben auf den 

tertiären Vorbügeln anzutrefien.

Diese geographische Verbreitung von Löss und Sand ergibt mit ziemlicher 

Deutlichkeit das Verhältniss derselben zu einander: Die Diluvialbilduugen der 

Marchebene sind im Centrum derselben als Sand, an den Rändern derselben 

als Löss entwickelt; wo dieselben zusammenstossen liegt der Löss Uber dem 
Sande, geht jedoch ohne Grenze langsam in denselben über.

Die Besprechung der Neogen- und Diluvialbildungen der Waagebene, 
welche dem ursprünglichen Plane dieser Arbeit gemäss den dritten Tlieil der

selben bilden sollte, wird .später der Gegenstand einer selbstständigen Mitthei
lung sein.
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III. Beiträge zur Kenntniss der Kohlenablag’erung' bei 

Mährisch-Trübau. 

Von M. S i m e t t i n g e r ,
Berg-Ingenieure und Con'espon^fDten der k. k. geologischen Heichsanstalt.

Mitg-ethe»Jt in der Sitzung der k. k. geologischen Reichsanstalt am 1. Februar 1864.

Wenn ich es unternehme zur vortrefflichen und erschöpfenden Detailbear

beitung der Umgebung von Mährisch-Trübau durch den hochgeehrten Herrn 

Dr. Reuss einen Commentarzu liefern, so veranlassen mich hiezu die seit dem Jahre 

1853 und namentlich im letztabgelaufenen Jahre gemachten zahlreichen neuen 

Beobachtungen und bergmännischen Untersuchungen des Terrains, die, wenn sie 

auch wenig Neues, doch Bestätigung älterer Ansichten bieten und mindestens 

das Verdienst für sich in Anspruch nehmen können, eine genaue Aufschreibung 

und Verzeichnung von Ergebnissen zu sein, die ich, als mit der Leitung der 

Mehrzahl obiger Arbeiten betraut, selbst zu machen Gelegenheit hatte.

Als ich die Leitung der dortigen fürstlich L i ech  te n s te in ’schen Kohlenbaue 

übernahm, sah ich es als meine erste Aufgabe an, das Terrain einer genauen 

geognostischen Untersuchung zu unterziehen, was um so gebotener war, als in 

Folge eingetretenen Kohlenmungels, zahlreiche Schurfbau* hatten angelegt 

werden sollen.

Die Verhältnisse waren mir vollkommen heu, die trefflichen Vorarbeiten, 

die ich Eingangs anführte, nicht bekannt, und die Lagerung an einzelnen Punkten 

so differirend, dass es mir erst nach längerer Zeit gelang, ein Bild zu entwerfen, 

dessen Grundzüge ich später in erfreulicher Weisein dem geognostischen Gemälde 

des Herrn Dr. Reuss wieder fand.

Hierdurch ermuthigt, begann ich im Gefühle auf sicherer Basis zu stehen, 

den Plan der Schürfungen zu entwerfen und dui chzuführen. Ich beschränkte mich 

bei diesen Versuchen natürlicher Weise nur auf das kohlenführende Gebirge, die 

Kreide, und zwar auf ein Terrain, das im Norden vom Reichenauer und Blos- 

dorfer Berge, im Süden von dem Höheuzuge begrenzt erscheint, auf welchem 

der Markt Krönau steht.

Die westliche Grenze bildeten die Höhen des Schönhengstes und Hornberges, 

die östliche, der Burgstadtl - Hammer- und Steinberg bei Mährisch-Trübau; im 

Ganzen eine Fläche, die, so weit sie Kohlengebirge bedeckt, durch 12 Frei- 

schurf kreise occupirt werden konnte.
Wie schon Herr Dr. Reuss bemerkt, ist die Thalbildung eine eigentüm

liche. Während das östliche Thalgehänge eine sanft ansteigende, wenig zerrissene

tt . k . geo log ische  Jleichs&Dstaft. 14, Band. 1SG4. I I I .  Heft. 48
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Fläche bildet, ist Jas westliche Gehänge steil und mit zahlreichen Einbuchtun

gen und Durchrissen.
Die Thalsohle selbst bildet das, durch die in einem nach der Kreidezeit 

erfolgten Durchriss, abfliessenden Gewässer blossgelegte, Rothliegende, dessen 

Niveau in der Thalmitte am höchsten ist, gegen die beiden Gehänge zu abnimmt, 

jedenfalls aber am östlichen Rande höher ist als am westlichen.

Das Verflächen aller Gesteinschichten in dem genannten Terrain ist 

nach Westen oder schwach Süd-Westen unter verschiedenen Neigungswinkeln.

Dort, wo die devonischen (eisenerzfübrenden) Schiefer, das Rothliegende 

und die Kreide durchbrechen, sind die Schichten aufgerichtet, und an einigen 

Punkten (Tuschitz, Calvarienberg) nahezu seiger. In geringer Entfernung 

jedoch schwindet jede Spur einer Störung der im Ganzen höchst regelmässi

gen und ruhigen Ablagerung, woraus wohl der Schluss gezogen werden könnte, 

dass diese steilere Schichtenstellung späteren Abrutschungen ihre Entstehung 

verdankt.
Eine Eruption in devonischer Zeit ist wohl nicht anzunehmen, da die 

Schichtung sonst, an allen von mir beobachteten Punkten, wenig Störungen 

zeigt und so wie die übrigen ungestörten Schichtencomplexe schwebend 

genannt werden kann.
Sollte jedoch eine solche stattgehabt haben, so mQsste sie wohl in die 

Bildungsperiode der devonischen Schiefer selbst fallen, oder doch älter sein als 

das Rothliegende und die Kreide.
Die hier auftretenden Glieder der letzteren sind: der Pläner-Sandstein, 

der untere Grünsand, der kohlenführende blaugraue Schieferthon, und als 

unterstes Glied der untere Quadersandstein; der allerorts im untersuchten Ter

rain dem Rolhliegenden aufgelagert erscheint.

Auf eine Beschreibung der einzelnen Gesteinsarten glaube ich nicht ein- 

gehen zu sollen; wohl aber mag aus den nachfolgenden Daten ihre Mächtigkeit 

und ihre mehr oder weniger regelmässige Aufeinanderfolge entnommen wer

den , so wie der unzweifelhafte Zusammenhang der Schichtencomplexe am öst

lichen und westlichen Thalgehänge, die ich durch eine markscheiderische Auf

nahme zu verbinden bemüht war.

Ich beginne mit den am nördlichsten Punkte des Terrains bei Biosdorf 

angelegten Aufschlussbauten.

Dieselben befanden sich am westlichen steil ansteigenden Thalgehänge 

65 Fuss ober dem Dorfe Biosdorf, von demselben 180 Klafter nach Stunde 18

Es beisst dort der schwarze Kohlen

sandstein , der häufig die Stelle eines abbau

würdigen Kohlenflötzes vertritt, mit 30 Zoll 

Mächtigkeit zu Tage aus, und da in den be

nachbarten, nur etwa 1600 Klafter entfernten 

Kohlenbauten von S t e i n b r e c h e r  bei Neu

dorf, südlich von ßlosdorf, dieser bituminöse 

Sandstein das Liegende des abbauwürdigen 
Flötzes bildet, so lag die Annahme des 

Vorhandenseins einer brauchbaren Kohle, 

auch hier nahe.
Das Hangende dieses Sandsteins sind 

dünn geschichtete Plänermergel, die 
auch die Kuppe des Blosdorfer Berges bilden; das Liegende der weisse

w.
Blosdorfer

Berg

Fig. 1.

Bluatlorfer Graben 

und Bach

Bachrichtoog SW . Dach NO.
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untere Quadersandstein, dessen dem Kohlenesandstein nächst gelegene Partien 

von zahlreichen, 6 Linien starken Schnürch n, einer glänzenden pechschwarzen 

Kohle durchzogen sind, die im schwarzen Sandstein selbst bis zu 2 Zoll Dicke 

Zunahmen.

Der Bau wurde dem Verflachen der unter 6 Grad geneigten Schichten 

nach, stollenmässig nach Stunde 18 getrieben. Der sehr feste schwarze Sand

stein blieb in seiner Mächtigkeit bis in die 18. Klafter vollkommen gleich. Kohle 

trat jedoch nur bis zu 16 Zoll Mächtigkeit in deti Hangendpartien auf. Sie war 

von blättriger Beschaffenheit, sehr schwefelkiesreich und zeigte zahlreiche Partien 

mineralischer Holzkohle, deren Vorkommen alle Kohlen des Trübauer Kohlen

beckens auszeichnet, und sie von den südlichenKohlenflötzenbei Johnsdorf-Letto- 

witz etc. entschieden trennt, wovon noch später die Rede sein wird.

Die Kohle war von 1 —  3 Linien starken Adern schwarzer, reiner Glanz

kohle durchzogen. Anden Trennungsflächen dieser Kohlenschichten von der übri

gen, sandigen Blätterkohle, waren ablösbare Anflüge von stark glänzenden 

verschwindend kleinen Schwefelkies-Krystallen, die sich in der Blätterkohle 

selbst, in zahlreichen, abgerundeten, den Kernen kleiner Gasteropoden nicht 

unähnlichen Stücken vorfanden, die sich leicht auslösten und nach allen Seiten 

hellglänzende Krystallecken zeigten.

Hierauf wurden zwei streichende Strecken nach Norden und Süden getrieben, 

deren letzte eine mächtigere Kohlenlage von 20 — 24 Zoll aufschloss. Dabei nahm 

gleichzeitig auch der Kohlengehalt des Sandsteines unter der Kohle selbst und 

von ihr durch ein 6 Zoll starkes, sehr thoniges Zwischenmittel getrennt, derart zu, 

dass man diesenschwarzenKohlensandstein als sehr sandige Kohle ansehen konnte.

Derselbe verbrannte init einem Schlacken-Rückstande von SO —  60 Pct., wo

bei die Masse an Volumen zunahm.

Die nördlicher streichende Strecke liess eine Abnahme der Mächtigkeit des 

schwarzen Sandsteines und der Kohle beobachten, die eine weitere Verfolgung 

in dieser Richtung nicht weiter räthlich erscheinen liess.

Nachdem sich hier also ein oberes, dem im etwa 600 Klafter entfernten 

südlichen Baue ähnliches, vom unteren sandigen Flötze streng und durch ein 2— 3 

Fuss mächtiges Zwischenmittel getrenntes, reines Kohleuflötz nicht vorfand, wohl 

aber an der südlichen Seite eine Annäherung an dieses Vorkommen gegenüber 

der nördlichen constatirt wurde, so erscheint die Annahme des nebenskizzirten 

Lagerungsverhältnisses in der Streichungsrichtung des Kohlen- und Gebirgs

zuges gerechtfertigt.

Aus diesem Verhalten und der wei

teren Thatsache, dass im vormals im 

Betrieb gestandenen, noch nördlicher 

gelegenen Schurfbaue bei Königsfeld NW. 

von Reichenau, gar keine abbauwürdige 

Kohle gefunden wurde, ja auch der 

bituminöse Sandstein in viel geringerer 

Mächtigkeit auftritt und nur der blaue Tegel 

noch dem unteren Quadersandstein auf

gelagert erscheint; kann geschlossen wer

den, dass man hier den nördlichsten Punkt 

des Auftretens brauchbarer Kohle in der 

Kreide des Trübauer Beckens vor sich hat.

Petrefacten sind mir hier keine vorgekomrnen, ausser einem kleinen, 

platt gedrückten Exemplare eines Clypeaster, von dem ein vollständiges Exemplar

Fig. 2.

Saukop f oder N eudorfer 

Berg1, 300 K lafter

B loedorfer B e r g , 

265 K la f te r

48*
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aus den analogen Schichten des Pläner bei Uttigsdorf vorgelegt werden 

kann.

Alle von dem oben angeführten Scharfbaue südlich gelegenen Ausbisse der 

Kohlenablagerung am westlichen Thalgehänge sind von S t e i n b r eche rund  

W a g n e r  occupirt und haben dermalen nur bei Neudorf und am Fusse des 

Hornberges bei Porstendorf zu namhafteren Aufschlüssen geführt. Von dem 

letzteren Baue gab Prof. Reuss bereits eine ganz richtige Skizze.

Im Kohlenbaue von Ste i nbrecher  beiNeudorfam Fusse desSaukopf-Berges, 

über der Thalsohlo ziemlich gleich hoch gelegen, sind die Lagerungsverhält

nisse ganz analog, nuristdieKohlenbildungselbst viel mächtiger und vollkommener.

Es treten hier zwei Flötze auf, wie allerwärts im Trübauer Gebiete, deren 

oberes, eine reinere, glänzendere, sehr leicht in cuboidische Stückchen zer

bröckelnde und zahlreiche Bernsteintropl'en enthaltende Kohle gibt, während 

das untere durch ein schwarzes Letteninittel von 10— 12 Zoll getrennte Flötz 

aus sehr sandiger, keine Spur von Bernstein enthaltender, mit einem Rückstände 

von 40— 50 Pct. verbrennender Kohle gebildet wird.

Das obere Flötz bat eine Mächtigkeit von20 Zoll, das unterevon2— 3 Fass, 

so dass mit einer Streckenhöhe von 6 Fuss beide Flötze genommen werden 

können, wobei das taube Zwischenmittel gleichzeitig Versatzberge liefert, 

und durch seine leichte Ausschrämmung die Gewinnung sehr erleichtert

Unter und ober den beiden Flötzen ist 6 — 10 Zoll schwarzer Letten, 

weiter unten Quadersandstein und oben dünn geschichteter Plänermergel.

Nachdem ich hiermit die Besprechung der Lagerungsverhältnisse im nord

westlichen Theile des Gebietes schliesse, gehe ich auf die zahlreichen 

Schurfbaue am südöstlichen Theile, am Fusse des Stein- und Klimmer-Berges 

ilber. Hier weisen die Mehrzahl der Baue eine Vermehrung des kohlenführenden 

Gebirges um zwei Glieder nach, und zwar:

1. Den unteren Grünsand als stetes Hangendes der oberen Kohle, und

2. Brauneisenstein führende Sandsteinschichten, local „Branden“ genannt, 

zum Quadersandstein gehörend.

Die Zahl der durch eine Markscheid-Aufnahme verbundenen Baue ist 

im Ganzen 6 , deren 2 als Hilfsbaue zur weiteren Ausrichtung und Gewinnung 
der erzielten Aufschlüsse nöthig waren.

Der höchste dieser Schurfbaue war a) am Fusse des Steinberges; dann

b)  zunächst dem Uttigsdorfer Glockentliurin; c) südöstlich von Uttigsdorf, 

36 Klafter ober dem dortigen Ilauptbaue ntn Klimmerbach und d j südlich von 

Uttigsdorf am westlichen Gehänge des Klimmerberges , 25 Klafter ober dem 
Uttigsdorfer Ilauptbaue, und ober Uttigsdorf selbst.

Bei a wurden mit einem kleinen Schurfschachte folgende Schichten 
durchfahren.

Tagerde und Gerölle von Pläner - Sandstein 1 Klafter 0 Fuss 0 Zoll. 

Pläner-Sandstein, gelblicbgrau sehr fest,

in Schichten von 6— 10 Zoll Mächtigkeit . 1 „ 3 „ 0 „

Grünsand, sehr locker, wasserlässig..................1 „ 5 „ 0 „

Dunkler schwärzlichgrauerThonscliiefer (Letten)

mit zahlreichen Schwefelkiesuieren und

Kohlenlagen von 1— 3 Zoll Stärke . . .  1 „ 2 0 K

Weissei- Quadersandstein................................... 0 „ 3 „ 0 „

ftother Sandstein w e i c h ................................... 0 „ 0 „ 0 „

Es wurde also hierdieganze Mächtigkeit der Kreide durchtcuft und da dieser 

Punkt dem B:\ui? am Fusse der Hurnwand nahezu gegenüber liegt, ergibt sich
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mit Zuhilfnahme noch weiterer, später zu erwähnender Verhältnisse, das neben 

akizzirte Profil des Trübauer Beckens an seinem breitesten Theile.

Fig. 3-

o. w.

Steinherg Klimmer-Berg 5  4 2  Z % Po«ttnd«rf W »gntr» «  Horo-

306 K lafter 838-48 3  ”  *  ”  199-S7 B»n Bert

Letten , K oh le , Qukder

Ich muss wohl noch nachträglich erklären, warum am östlichen Thal

gehänge, respectire dem westlichen Gehänge des Steinberges und dem nordwest

lichen des Klimmerberges, dessen Ausläufer über Kronau das Trübauer Becken 

im Süden abschliesst, nur Schächte und kleine Stollen als Versuchbaue angelegt 
wurden.

Es lag diese jedenfalls kostspielige Nothwendigkeit in der Terrainbil

dung und den Lagerungsverhältnissen.

Während bei dem, zum Gebirgsgehänge widersinnigen Einfallen der 

Schichten, am westlichen steilen Thalrande, das Unterfahren des Flötzes 

dessen Ausbiss überall sichtbar ist, oder dessen Verfolgen nach dem sehr 

geringen Neigungswinkel möglich war, konnte man dem östlichen Theile der 

Ablagerung nur am tiefsten Punkte Tom Klimmerbache aus, durch einen langen 

Stollen im Hangenden der Kohle beikommen. Die oberen Teufen waren, 

durch diesen Stollen nicht mehr erreichbar, da seine Länge dem Ansteigen 

des Flötzes nach über 500 Klafter erreicht hätte, und konnten nur durch ein 

System von Bohrlöchern oder Schächten aufgeschlossen werden.

Es war zwischen dem Steinberge und Uttigsdorf, durch einen tfon SO. 

nach NW. abästenden tiefen Einschnitt, der im vorgezeichneten Profile 

theilweise angegeben ist, an einer Stelle, wo der Ausbiss des Flötzes am östli

chen Thalgehänge des vordem Bergrückens ganz entblöst ist, schon vor 

mehreren Jahren ein Einbau nach der Tonnlage (hier durchschnittlich überall

10 Klafter) versucht, und die Kohle auf etwa 10 Klafter Erstreckung raubbau- 

massig genommen worden. Weiter jedoch hinderten die heftig zusitzenden 

Wässer vorzuschreiten und ein sie lösender Tiefbau durch das Liegende der 

Kohle würde, um eine erkleckliche Abbauhöhe zu gewinnen, viel zu kostspielig 
gewesen sein.

Von diesem Punkte aus aber, dem Verfläctien des Flötzes nach, den östli

chen Flügel zu verfolgen, woran damals Niemand dachte, schien gegenwärtig 

aus dem Grunde nicht räthlich, weil der nächstgelegene Aufschluss a am oberen 

Schichtenkopfe dieses östlichen Flügels, an dieser durch spätere Auswaschung 

zerrissenen Stelle keine abbauwürdige Ablagerung versprach, die weiter 

südlich gelegene aber sich ungestörter und mächtiger entwickelt.

Ich kehre zu den weiteren Untersuchungsbauten zurück.

Der nächste Schacht ward beim Glockenthurm nächst Uttigsdorf, 6 Klafter 

Über dem Niveau dej, das Dorf durchziehenden Klimmerbaches abgeteuft.
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Tagerde mit Gerölle ...................... 1 Klafter 3 Fuss 0 Zoll,

gelblichgrauer fester Pläner . . 6 „ 0 „ 0 „

Grünsand schwimmend..................1 „ 5 „ 0 *

grauer Sand mit Kohlentheilen . . 0 „ 3 „ 0 ,

grauer Thonschiefer weich . . .  0 „ 4 * 0 „
„ „ sandig . . .  0 „ B „ 6 „ 

schwarzer Thonschiefer mit viel 

Schwefelkies und Kohlenadern,

auch etwas Moorkohle . . . .  1 „ 5 „ 0 „ 

weisser, fester Quadersandstein,

Also auch hier keine abbauwürdige Kohle, woraus sich der Schluss ziehen 

liess, dass die von NO. nach SW. gehende Verbindungslinie der Baue a und b 
die nördliche Grenzlinie der abbauwürdigen Kohleneinlagerung im südöstlichen 

Gebiete des TrQbauer Kohlenbeckens bildet, was auch mit dem Vortreten der 

devonischen Schiefer und der Abnahme der Mächtigkeit der Kreideschichten am 

Fusse des Steinberges bei Porstendorf, östlich an der Cominercialstrasse ganz 

übereinstimmt.

Es hätten sich vielleicht alle diese Aufschlüsse schneller und billiger durch 

Bohrungen erzielen lassen. Wo es sich jedoch um eine genaue Kenntniss der 

Lagerungsverhältnisse handelt, habe ich kleine Schächte mit 3 zu 4 Fuss im 

Geviert schon desshalb stets vorgezogen, da sie keine absichtlichen oder zufälligen 

Täuschungen gestatten , die bei Bohrlöchern schon häufig vorgekommen sind, 

selbst wenn sie ununterbrochen und verlässlich bewacht werden konnten, was mir 

nicht möglich war auszuführen.

Die Klafter Abteufen wurde bei allen diesen Versuchen mit dem Vorarbeiter 

accordirt, und kam ohne Zimmerung, jedoch inclusive deren Einbringung, mit 

Geleucht- und Schmiedekosten auf 4— 5 fl. österr. Währ, bis zur Kohle.

War der Versuch ohne Erfolg, so erfolgte mit dem Zustürzen des Schachtes 

die vollständige Wiedergewinnung der Schachtkränze und theilweise auch der 

Verschaltung, die aus gespaltenem Gipfelholz hergestellt wurde, gegen Ver

gütung von 30 —  40 kr. per Kranz. —  Die Entfernung eines Kranzes vom ändern 

betrug in der Regel 3 Fuss von Mitte zu Mitte und nur bei schwimmendem 

Gebirge 2 Fuss.
Der Schacht c wurde ober dem Niveau des mehrerwähnten Klimmerbaches, 

etwas südöstlich vom alten Uttigsdorfer Baue, im Walde des Bauers C onrad , 

an dem von Uttigsdorf nach Moligsdorf führenden Verbindungswege ab

geteuft.

Er hatte zum Zwecke, die obere Teufe des im Uttigsdorfer Baue in Abbau 

stehenden Kohlenlagers aufzuschliessen und gab unstreitig den vollständigsten 

Erfolg:

Tagerde........................................... 1 Klafter 0 Fuss 0 Zoll,

■ fester Pläner-Sandstein . . . .  3 „ 0 „ 0 „

Grünsand........................................0 „ 3 „ 6 „

schwarzer Schieferthon (Letten) 0 „ 3 „ 0 „ 

reine Kohle oberes Flötz . . . .  0 „ 2 „ 0 „ 

schwarzer sandiger Letten . . .  1 „ 3 „ 0 „ 

sehr sandige Kohle, untere . . .  0 „ 1 » 0 „

grauer fester S a n d ...................... 0 „ 0 „ 6 „

weisser unterer Quadersandstein.

Hier war die Schichtenfolge nachstehend:
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Dieses Kohlenlager, and zwar nur das obere, wurde nun mit ansteigen

den und streichenden Strecken nach S., N. und 0. ausgerichtet, und zwar: 

nach N. bis über 60 Klafter, nach S. 35 Klafter und nach dem Ansteigen bis 

auf 24 Klafter und die dabei gemachten Erfahrungen sind interessant genug, 

um hier etwas näher Erwähnung zu finden.

Der Bau begann also in der 6. Klafter vom Tagkranze, dessen innere 

Lichte 6 zu 3 Fuss war, mit einem sogenannten Aufbruche dem Verflachen des 

Flötzes nach.

Die Kohle war am Anfahrungspunkte sehr weicb, sehr schwefelkiesreich 

und gab daher nur sehr wenig brauchbare Stückkohle, die in Trübau leider 

nur allein verwerthet werden kann.
Tttit dem Ansteigen des Flötzes jedoch nahm dessen Festigkeit etwas zu, 

gleichzeitig jedoch die Mächtigkeit ab, so dass am höchsten Punkte des, regel

mässig mit 10 Grad ansteigenden, 24 Klafter tonnlägig, langen Aufbruches, 

das Flötz nur mehr 10 Zoll stark war, wesshalb der Weiterbetrieb unterblieb.

Jedoch noch eine andere Aenderung in den Lagerungsrerhältnissen 

machte sich unliebsam genug, bemerkenswert!).

Während nämlich im Schachte das Hangende der Kohle ziemlich fester 

schwarzer Thonschiefer bildete, trat in der 20. Klafter der schwimmende 

Grünsand an dessen Stelle und gestattete nicht in ehr die Wegnahme der ohne

hin gering mächtigen Kohle, die die First des Aufbruches bilden musste.

Dieser Grünsand ist im hohen Grade wasserlässig und beweglich, so dass die 

Oeffnung einer Faustgrösse genügt, um die augenblickliche Verschlämmung einer 

bedeutenden Strecke zu bewirken.

Im nördlichen streichenden Auslängen, das mit einer Steigung von nur 

1 Linie pr. Klafter dem Schachtsumpfe zu nach Stunde 24 getrieben wurde, bes

serte sich die Qualität der Kohle mit jeder Klafter so, dass von der 30. Klafter 

an bis gegenwärtig ein 20 Zoll mächtiges, reines und festes Kohlenflötz vor Ort 
ansteht.

Die von 10 zu 10 Klafter nach 0. getriebenen Aufbrüche zeigten eine 

stufenweise Abnahme der Erstreckung in abbauwürdiger Mächtigkeit; was ganz 

mit dem obertägig durchrissenen Terrain, aus dem das Anschwellungsdelta des 

Herrnberges, zwischen Uttigsdorf und der Commercialstrasse, sein Materiale 
bekommen hat, übereinstimmt.

Ob das Kohlenflötz jedoch auch im Niveau der nördlichen Grundstrecke 

abgerissen wurde, kann bisher nicht gesagt werden und vielmehr zu bezweifeln, 

da man sich mit dem Feldorte bereits unter dem tiefsten Punkte der Einsattlung 
befindet.

In südlicher Richtung konnte eine Besserung der Qualität der Kohle nicht 

wahrgenommen werden und ein in dieser Richtung nothwendig gewordener 

30 Klafter vom Hauptschachte entfernter kleinerer Luftschacht fuhr nur eine 

gering mächtige, schiefrige und weiche Kohle an, und zwar:

Tagerde........................................1 Klafter 0 Fuss 0 Zoll,
fester gelblicher Sandstein . . .  1 „ 3 „ 0 „

G rü n s a n d ................................... 3 * 0 „ 10 „
sehr eisenschüssiger rother Sand

stein (B randen)...................... 0 „ 2 „ 0 „

schwarzer Thonschiefer . . . .  1 „ 2 „ 0 „

weiche M oorkohle ......................0 „ 1 „ 8 „

L e t t e n ........................................0 „ 1 „ 0 „

sehr sandige untere Kohle . . .  0 „ 2 „ 6 „
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Sand, grau und fest......................0 Klafter 0 Fuss 6 Zoll,

schwarzer L e t t e n ......................0 „ 5 „ 0 „

weisser Sandstein.

Man ersieht hieraus eine Zunahme der Mächtigkeit der untern und eine 

Abnahme der obern Kohle, brauchbar ist aber an dieser Stelle vorläufig keine 

von beiden.

Hier tritt zuerst jener sandige Brauneisenstein auf, der seinen Eisengehalt 

wohl den zahlreichen in seiner unmittelbaren Nähe vorkomenden Schwefelkie

sen verdanken dürfte.

Verwendbar ist er nicht, da der Sand vorherrscht und rein quarzig ist.

Hier wurde auch in den oberen Schichten des, einige schwer be

stimmbare Steinkerne enthaltenden Pläners ein Exemplar aus der Classe der 

Radiaten gerettet, dessen nähere Bestimmung ich Sachkundigeren überlassen 
muss.

Es ist die einzige, in diesem Theile des beschilrften Gebietes mir zu 

Gesicht gekommene Versteinerung.

Eine weitere Untersuchung in südlicher Richtung wurde nicht vorgenom

men, da auch hier, unweit de9 letzterwähnten Schachtes eine dritte von SW. 

nach NO. gehende tiefe Einsattlung des Tagsterrains eine bedeutende Störung 

der Kohlenablagerung annehmen lässt; wobei man auch keine Hoffnung auf 

spätere Fortsetzung in südlicher Richtung haben kann, da hier bereits der Klim- 

merberg steil ansteigend beginnt und das Kohlenbecken abschneidet.

Ich habe nun nur noch 2 Baue zu erwähnen, die das Bild der südöstlichen 

Kohlenbildung bei Trübau vervollständigen, nämlich den Bau d nördlich von c 
oder etwas nordwestlich, und den Schacht e, als Hilfsbau zur Fortsetzung des 

Uttigsdorfer alten Hauptstollens, südlich von diesem und südwestlich von c am 

nordwestlichen Gehänge des Klimmerberges.

Der Schacht d, sogenannter Marien-Schacht, wurde abgeteuft, um sich die 

Ueberzeugung zu verschaffen, dass die Kohlenbildung in der nördlichen Fort

setzung der vorbesprochenen Ablagerung vorhanden sei. Darauf Iies9 schon das 

sanft geneigte ebene Tagsterrain und der Ausbiss des Grünsandes an den tieferen 

Punkten schliessen, an der Gewissheit dieses Umstandes aber hätte wegen des 

mangelhaften Resulates bei b gezweifelt werden können.
Hier gab es keinen festen Pläner-Sandstein mehr zu durchbrechen. Der 

unter ihm liegende Grünsand trat bereits zu Tage und auf ihn kam der Tag

kranz zu liegen.

G rünsand .................. , 1 Klafter 3 Fuss 0 Zoll

schwarzer Letten . . . 1 .. 0 „ 0 „

Moorkohle schieferig . . o „ 2 „ 6 „

Letten mit Kohle • o „ 3 „ 10 „

sandige Kohle . . . . . o , 2 .. ö

L e t t e n ...................... • « . 0 „ 0 „ 0 „
Man war also hier mit der 3. Klafter in der Kohle, die am Anfahrungs- 

punkte zwar sehr weich und moorig war, dem Ansteigen nach aber und nach S. 

und N. an Festigkeit zunahm, wobei die Mächtigkeit durchschnittlich mit 20 Zoll 

constant blieb.
Legt man durch diesen Bau einen parallelen Schnitt zu a, b, also 

durch den höchsten Schacht, und den tiefsten beim Uttigsdorfer Glockenthurm, 

so fällt derselbe gerade durch den Ausbiss der Kohlen, am westlichen Gehänge 

(Rande) der ersten, von SO. und NW. gehenden grossen Einsattlung (Durchriss). 

Dort befand sich der erwähnte, dem Verflächen der Kohle nach getriebene Bau
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chung fort.
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Fig. 4.

1. Einschnitt Alter Bau Unteres Ende des 2« Einschnittes

Ein dritter Parallelschnitt durch den zum Konrad-Schachte (Bau c) abge

teuften Luftschacht und den noch zu erwähnenden Bau e durchschneidet die 

dritte parallel zur ersten und zweiten ziehende Vertiefung des Tagterrains, die 
eben so vielen Ausrissen der höheren Partien der Kohlenlager entsprechen. Ein 

Schnitt durch die zweite Einsattlung wird an dessen "unterstem, breitestem 

Theile schon durch den Durchschnitt d erhalten und trifft in seiner nord

westlichen Verlängerung nahezu den alten Uttigsdorfer Hauptbau.

Fig. 5.

Stcinhrncb 3. Einschnitt

Diese drei Profile stellen die Höhenverhältnisse dieses Theiles der Kohlen

ablagerung ziemlich erschöpfend dar.

Der Schacht e wurde nach vorheriger markscheiderischer Aufnahme zum 

Behufe der Wetterlosung des fortzusetzenden alten Uttigsdorfer Hauptstollens in 

der streichenden Richtung der Kohle nach S. und zum dadurch ermöglichten 

Aufschlüsse des am westlichen Abhange des Klimmerberges befindlichen Koh

lenlagers abgeteuft.

Er befindet sich ober dem Niveau .des alten Stollens, und zeigte daher 

bei der Durchfahrung:

Taggerölle................................... 0 Klafter 3 Fuss 0 Zoll.

festen P lä n e r ...................... , . 3  „ 3 „ 0 „

indem er noch ansteht, da die Arbeit mittlerweile wegen nöthig gewordener 

hoher Kohlenerzeugung und Mangel an Arbeitskräften eingestellt werden 

musste.
Alle erwähnten Untersuchungen haben also zu nachstehenden Schlüssen 

geführt:
a) Die Kohlenvorkommen am westlichen und östlichen Thalgehänge haben 

ursprünglich eben so sehr ein Ganzes gebildet, wie die Kreideschichten 

selbst, denen sie angehören.

K. k. geologische R e ich iam la lt. 14. Band. tS64. 111. Heft. 4 9
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b)  Den obersten Theil des kohlenführenden Gebirges bildet allerorts:

1. Der Plänersandstein, in den oberen Schichten mehr kalkig, dichter und 

weiss oder gelblich, in den tieferen Schichten thoniger graulich gelb und 

blätteriger, im Ganzen sehr arm an Petrefacten.
2. Der lockere, sehr wasserlässige untere Grünsand (zum Unterschiede 

vom oberen Krebsscheeren-Grünsande der oberen Kreideschichten bei Zwittau 

und Greifendorf).
3. Der blaugraue bis schwarze, sehr schwefelkiesreiche, mit zahlreichen 

Kohlenpartien gemischte Schieferthon, in den oberen Schichten reiner, in 

den tieferen sandiger oder in Kohle übergehend. Ober ihm am südöstlichen und 

südwestlichen (Honiboden) Theile der Formationsbildung bei Trübau der sehr 

eisenschüssige rothe Sand (Branden) , wegen seines Mangels an Kalkgehalt 

bereits zum untern Quader gehörend.
4. Die obere, weichere, reinere, sehr leicht in cuboidische Stückchen 

zerbröckelnde, an Eisenkies und Bernsteinnestern reiche sammtschwarze, glän

zende oder mehr moorige (schieferige) oder ganz mattschwarze Kohle.

5. Ein taubes weiches Zwischenmittel.

6 . Das untere, meist sandigere, feste, an Bernsteinpartien arme Flötz.

7. Thonschiefer (sandig) oder weisser Sandstein.

e) Die Decke der oberen Kohlenlage bildet in der Regel der schwarze Thon

schiefer, dem die Kohle eingebettet ist, an einigen Punkten, und zwar an 

den höher gelegenen der Grünsand selbst, mit gleichzeitiger Abnahme der 

Mächtigkeit der Kohle.

d) Das Streichen des Kohlengebirges ist im ganzen Gebiete constant von N. 

nach S., das Verflachen von 0— 10 Grad, Einfallen nach W.

e) Am westlichen Thalrande, der tiefer ausgewaschen ist, treten auch die 

unteren Quadersandsteine zu Tage und scheinen auch mächtiger entwickelt; 

am östlichen Theile bilden den tiefsten Theil des anstehenden Gebirges 

die zu Tage tretenden Grünsande, die unter dem Diluvium der Thalbil

dung verschwinden.

f j  Der untere Quadersandstein liegt überall unmittelbar am Rothliegenden, 

welches die grössere Fläche des Thalbodens bedeckt, und östlich an der 

Commercialstrasse bei Porstendorf auf den steil aufgerichteten, an der 

Formationsgrenze mehr oder weniger graphitischen, devonischen Schiefern 

liegt, die den grössten Theil der mittleren und nordöstlichen Thalbegren

zung bilden.

Schliesslich glaube ich noch einen Vergleich der Trübauer Kohle mit den 

südlichen bei Johndorf, Albendorf, Boskowitz u. s. w. vorkomraenden aus dem 

Grunde anstellen zu sollen, da man diese Kohlenbildungen für eine natürliche 

Fortsetzung der Kohlen im Trübauer Reviere hält, was nach allen Kriterien 

ein Irrthum zu sein scheint.

Die Kreidebildung wird im südlichen Gebiete, das ich bei Krönau begin

nen lasse, immer mehr von dem Rothliegenden u. s.w. dem sehr chloritischen und 

Eisenerz führenden devonischen Schiefer verdrängt, namentlich die oberen 

Schichten der Kreide; während der untere Quadersandstein bei Schneckendorf, 

Briesen, Johndorf häufig zu Tage tritt, and dessen weisser, reiner und ganz 

loser Quarzsand zahlreiche grössere Flächen bedeckt.

Mit dieser Abnahme der Kreide und vorzüglich ihrer oberen Schichten 

kann man aber eine Zunahme der im nördlichen Gebiete nur sehr spärlichen 

Tertiärd£pöts beobachten und schon die Beschaffenheit der Kohle des südlichen
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Gebietes spricht so wie der sie umschliessende blaue Tegel für ihr tertiäres 

Alter.

Die Kohle des südlichen Gebietes ist in ihren reinen Varietäten nicht 

sammtschwarz, stark irisirend (eine Eigenschaft der Uttigsdorfer Kohle, die ich 

oben nicht erwähnte), nicht sehr glänzend, sie enthält den Schwefelkies nicht 

in Knollen, sondern vorwiegend in dünnen Anflügen; sie ist bräunlich schwarz, 

bricht in grösseren festen, vierkantigen Stücken, zeigt Holztextur und enthält 

meines Wissens weder Bernstein noch ein diesem ähnliches Harz.

Sie tritt in grösserer Mächtigkeit auf, und ist nicht vom Grünsand, sondern 

von gelbem Lehm bedeckt, der besonders bei Briesen in mächtigen Lagern auf- 

tritt. Die Vorzüglichkeit des letzteren so wie der in unmittelbarer Nähe auftretende 

reine Quarzsand hätte bei der schlecht verwerthbaren Brennstoffmenge wohl 

schon einen Fingerzeig zur Errichtung eines, alle diese Mineralien mit Nutzen 

verwertenden industriellen Unternehmens geben können.

Bis jetzt verwendetHerr Geschirrfabrikant Schü t z  inOlomuczanbeiBlansko 

diesen Tbon theilweise zu feuerfesten Ziegeln.

Ich kann den Wunsch nicht unausgesprochen lassen, dass die höchst 

interessanten, geognostischen und mineralogischen Vorkommnisse bei Trübau, 

ehestens zum Gegenstände einer eingehenden Untersuchung gewählt werden 

möchten, wobei ich mit Vergnügen bereit wäre, auf alle, mir auf zahlreichen 

Excursionen bekannt gewordenen, bemerkenswerthen Punkte aufmerksam zu 

machen.
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IV. Ueber eine Pseudomorphose von Chlorit nach Strahlstein. 

Von Dr. Gustav C. Laube.

M itgetheiJt io der S itzung  der k . k. geol. Reichsanatalt am 5* A pril 1664.

Herr Oberbaurath L iebe ner in Innsbruck sandte Ende November 1863 

eine Anzahl Mineralien an Herrn Hofrath Ha id i nger ,  worunter sich auch eine 

Pseudomorphose befindet, bezüglich welcher er schreibt:

„In den am Greiner im Zillerthal vorkommenden und Magnetitkrystalle ein- 

schliessenden Chloritschiefern kommen häufig strahlig gewundene Partien vor, 

wie jene des vorliegenden Musters, welche eine Pseudomorphose voraussetzen. 

Ob ursprünglich Strahlstein oder Turmalin war, der sich später in Chlorit um

gewandelt hat, konnte ich aus den mir bisher zu Gesicht gekommenen Stücken 
nicht ermitteln.

Herr Hofrath Haidi nger  hatte die Gefälligkeit, mir die eingesendeten 

Stücke zu einer Untersuchung zu überlassen, und ich kann nun die Resultate 

der angestellten Forschungen mittheilen.

Die Handstücke, drei an der Zahl, zeigen alle ganz entschieden eine Bil

dung, welche das Vorhandensein einer Pseudomorphose, und zwar einer sehr 

weit vorgeschrittenen darthut. Es erscheint nämlich der Chloritschiefer zum 

Theil in jener stängelig-strahligen Anordnung, in Bündeln, die von einem 

gemeinsamen Punkte ausgehen, wie sie die an jenem Fundorte vorkommenden 

Mineralien, Turmalin und Strahlstein ebenfalls häufig zeigen. Die Masse der 

Pseudomorphose selbst ist dem sie einschliessenden Chloritschiefer ganz gleich, 

nur an einem Stücke, und zwar da, wo die Umbildung am weitesten fortgeschrit

ten ist, erscheint dieselbe als eine glimmerähnliche, feinblätterige, glänzende, 

schuppige Masse, und es lassen sich in ihr mit der Loupe einzelne sehr kleine 

Partien des ursprünglichen Minerals erkennen, welche in günstigem Lichte 

schön smaragdgrün erscheinen. An allen anderen Stellen und an den übrigen Stücken 

ist die Umwandlung eine vollkommene, so dass nur eine Vergleichung von Hand

stücken von dort, wiche Turmalin oder Strahlstein einschliessen, einige Aufklä

rung verschaffen konnte, da auch eine versuchte Winkelmessung bei einer 

scheinbar wohl erhaltenen Prismenkante zu keinem Resultate führte. Erwähnung 
verdient hier noch, dass in der Pseudomorphose Oktaeder von Magnetit auftre

ten, welche zuweilen drei Linien im Durchmesser haben und die Pseudomor

phose selbst durchdringen.
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Ich habe nun im k. k. Hof-Mineralien-Cabinet eine Vergleichung mit ande

ren Vorkommnissen vom Greiner angestellt, und kam zu dem Resultate, dass die 

vorgelegten Stücke nicht nach Turmalin, sondern nach S t r ah l s t e i n  umge

wandelt sind.

Keineswegs ist die von Herrn L i ebener  gemachte Einsendung bis jetzt 

unbekannt geblieben. Im Jahrbuch für Mineralogie von L eonha r d  und Br.onn, 

Jahrgang 1840, S. 136, ist sie bereits von Prof. Dr. Reuss von eben dort her 

beschrieben, und ich führe die betrelTende Stelle hier an.

„Merkwürdig ist das Verhältniss zwischen Hornblende und Chlorit, das 

sich hie und da wahrnehmen lässt. Die grösseren Krystalle der ersten, die bei 

einer Länge von mehr als zwei Zoll eine verhältnissmässig nicht sehr bedeu

tende Dicke haben und fast stets senkrecht auf der Absonderungsfläche des 

Glimmerschiefers stehen, sind stets mit einer Rinde von grünlinhbraunem Chlo

rit umgeben, dessen Blättchen senkrecht gegen die Prismenfläche des Amphi

bols gerichtet sind. Gewöhnlich hat diese Rinde blos die Dicke von i/.i— 1 Lin., 

aber zuweilen nimmt sie so zu, dass der Chlorit den grössten Theil des Krystalls 

zusammensetzt und nur in der Mitte ein kleiner Kern von Hornblende zu sehen 

ist, ja man findet Krystalle, wo der Ch l o r i t  den Amph i bo l  ganz  ver

d r äng t  hat. Dann nimmt man auf den Absonderungsflächen des Schiefers 

regelmässige Sechsecke von Chlorit wahr.“

Reuss hat demnach viel besseres Material zur Beobachtung gehabt als das 

vorliegende, welches nur dem von ihm zuletzt erwähnten entspricht,, und es ist 

nach diesem der letzte Zweifel behoben, dass es wirklich ein umgewandelter 

Amphibol sei, der hier in Frage steht.

Auch das Vorkommen von Magnetit in den Chloritschiefern des Greiners 

erwähnt Reuss 1. c. etwas weiter unten, nur scheint ihm das Vorkommen mit 

der Pseudomorphose zugleich nicht bekannt geworden zu sein.

Nach Reuss ist die Pseudomorphose auch in B l um’s trefflichem Buche 

beschrieben^). B i s c h o f  bespricht sie ebenfalls in seinem Handbuch der che

misch-physikalischen Geologie3), und fügt bei:

„So lange nicht die Chloritrinde und der Hornblendekern analysirt worden, 

ist der Umwandlungsprocess nicht deutlich zu erkennen. Vergleicht man indess 

die Analysen der Hornblenden und der Chlorite im Allgemeinen, so ergibt sich, 

dass bei dieser Umwandlung stets ein Theil der Kieselsäure und alle Kalkerde, 

ausgeschieden werden. In den Hornblenden beträgt die Magnesia meist mehr als 

die Thonerde, und das ist auch bei den Chloriten der Fall.“

Die betreffenden Analysen von den vorhandenen Handstücken habe ich im 

Laboratorium der k. k. geologischen Reichsanstalt ausgeführt, und zwar wurde 

eine Probe von dem einschliessenden Chloritschiefer (a ) und der am meisten 

entwickelten Pseudomorphose (6) genommen. Da ein Amphibolkern nicht vor

handen war, so möge eine Analyse Rammelsberg ' s  hier zur Vergleichung 

Platz finden, welcher den Strahlstein vom Greiner untersucht hat, und das Er

gehniss in seinem Handbuch der Mineralchemie p. 471 mittheilt.

Die chemischen Verhältnisse gestalten sich:

*) 1843. B lu m , die Pseudomorphosen des Mineralreictis p. 167.
2) 1855. B isehof, Handbuch der ehern. pliys. Geologie. 2. Band, 2. Abtheilung, 

p. 86S ff.
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a li Strahlatein

Kieselsäure.................... =  27'20 =  29'60 =  55'50
Thonerde........................ =38-10 =22-00 =00-00
M agnesia........................ =  2-8 =  S-90 - 22-56
K a lk ........................ • . =  3-8 =  0-00 =  13-46
Eisenoxyd........................ =  23-2 =  38-97 Eisenoxyd ul =  6-25
W asser............................ =  4 -l  =  3-40 Glühverlust =  1-2S

99-20 99-87 99-06

Auffällig erscheint in beiden von mir angestellten Analysen der geringe 

Magnesiagehalt, welchen za controliren ich die Versuche wiederholte und das

selbe Resultat erhielt. Andrerseits wieder der beträchtliche Eisengehalt, der wohl in 

dem Vorhandensein von Magnetit*) seinen Grund haben dürfte, was mich auch 

bestimmte, das Metall als Oxyd a) zu rechnen. Es dürfte demnach auch in der 

allgemeinen Gesteinsbeschaffenheit eine Umwandlung stattgefunden haben.

Die Verhältnisse der Aequivalente zwischen der Pseudomorphose und dem 

Strahlstein gestaltete sich, wie folgt:

Pseudomorphose StrahUteio

Aequivalente der Kieselsäure............................ 5 10
„ „ Thonerde ............................ 3 0

„ „ Magnesia................................ 2 9
„ des Eisenoxyds............................ 4 1
„ der Kalkerde................................ 0 4
„ des W assers ................................ 3 1

Daraus ist die Möglichkeit in der gegenseitigen Substitution am leichtesten 

ersichtlich.
Von den ursprünglichen 20 kieselsauren Magnesia des Strahlsteines bleiben 

in der neuen Verbindung zwei vorhanden, die übrigen werden zu je zweien 

durch eine kieselsaure Thonerde vicariirt. Die Kalkerde des Strahlsteins ist 

aus der Pseudomorphose ganz verschwunden, und erscheint in dem Chlorit

schiefer wieder, welcher die Bildung einschliesst. Dafür ist der Eisengehalt ein 

beträchtlich höherer geworden, und dürfte etwa dieses Oxyd die ausgeschie

dene Kalkerde und den Rest der Magnesia substituiren.

Es erübrigt noch zu bemerken, dass die Bildung des Magnetites, wenn 

nicht am Ende später, so doch wenigstens gleichzeitig mit der Pseudomorphose 

vor sich ging- Zu dieser Annahme veranlasst das Vorkommen desselben in der 
Pseudomorphose selbst, welche von ihm so durchdrungen wird, dass er auf den 

Prismaflächen derselben gewöhnlich senkrecht steht. Trotzdem ist aber in der 

Anordnung der umgewandelten Krystalle keine Störung zu beobachten, sie setzen 

oberhalb des Magnetitkrystalles ganz gleichmässig fort, was nicht der Fall wäre, 

wenn derselbe früher vorhanden gewesen wäre.

Reuss 1. c. bemerkt, dass der Magnetit im Chloritschiefer besonders auf

trete, wo dieser mehr und mehr Chlorit aufnehme. Er scheint seine Entstehung 

dem sehr eisenhaltigen Gesteine zu verdanken, dessen Eisengehalt bei der 

Zersetzung frei wird, und da es im Chlorit zunächst als Oxydul vorhanden

')  In dem gepulverten Gestein erkennt man mittelst derLoupe zwischen den grünen einzelne 
schwarzc Körner, doch gelang cs nicht dieselben mittelst eines Magnetes zu trennen, 
obwohl einzelne hängen blieben.

3) Nach K arsten  (Archiv XV, p. 17) ist die Zusammensetzung des Magneteisens aus dem 
Chloritschiefer in Tirol: Eisenoxyd =  69*87. Eisennxydul =29-61. Vergleiche R am
meisberg, Iliindb. d. Min. Chem.. p. 157 IT.
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ist, sich zum Theile höher oxydirt, und in der bekannten Verbindung wieder 

erscheint.

Damit stimmt auch Bi schofs  Ansicht über die Bildung des Magneteisens 

überein i), welche derselbe bezüglich des Vorkommens desselben in Serpentin, 

Talk- und Chloritschiefern, in seinem Handbuch der chemisch-physikalischen 

Geologie ausspricht, zunächst von Finbo bei Fahlun in Schweden, wo die Magnet- 

eisenkrystalle in Talk auftreten.

Nicht ohne Interesse dürfte übrigens die Wahrnehmung sein, dass die hier 

in Betracht gezogenen Chloritschiefer in ihrer chemischen Zusammensetzung 

Yon allen anderen Chloriten und Chloritschiefern bedeutend verschieden sind, 

und es dürfte somit der Fall sein, dass viele bisher als Chloritschiefer aufge

führte Mineralien ganz abweichende Zusammensetzungen haben, wesshalb eine 

e ingehende Untersuchung dieser Gesteinsarten von hohem Interesse wäre.

B ischo f, Handb. d. ehem. physik. Geologie. II. Bd. I. Abtheil. p. 584 ff.



3 8 2
[1]

V. Die neuen Gangausricfitungen in Pribram. 

Von Franz Babanek,
k. k. Ber^exepecluuten.

M it^etheilt iu der Sitzung' der k. k. geologischen Reichsaostsilt am 1S>. Marz L8C4.

1. D ie  Au s r i c h t u ng  des Ada l ber t i -Hauptganges  h i n ter  der

Let tenkluf t .

Im Verlaufe der letzten 5 Jahre sind bei dem k. k. und gew. Silber- und 

Bleibergbau in Pnbram sehr wichtige Gangaufschlüsse gemacht worden und 

zwar vorzugsweise in demAdalbert-Maria-Grubenrevier unter der umsichtsvollen 

Leitung des k. k. Berggeschwornen Herrn Joseph Wala .  Die daselbst erzielten 

Resultate erlaube ich mir als Beitrag zur Kenntniss der Prfbramer Erzniederlage 

in Kurzem mitz 11 theilen.

Ich kenne sie grossentheils aus eigener Anschauung, da ich durch längere 

Zeit, als eben jene Ausrichtungen begonnen und fortgesetzt wurden, bei der

selben Grube in dienstlicher Verwendung stand. Die neuesten Erfolge sind mir 

freundlichst durch Herrn E. Kaser ,  jetzigen Leiter der Grube mitgetheilt 

worden.
Vor Allem will ich erwähnen, dass bereits der k. k. Ober-Bergrath und 

Akademie-Director von Pnbram Herr Johann Gr imm,  im Jahrbuche der k. k. 

Montan-Lehranstalten, vom Jahre 1862, Band XI, eine Skizze über diese Aus

richtung gegeben hat; sehr schätzenswerthe Daten über den Prfbramer Bergbau 

und die geologischen Verhältnisse jener Gegend hat Herr Gr imm auch in den 

Jahrgängen 1856, 1862 und 1863 veröffentlicht. Nebsldem erlaube ich mir noch 

eines Aufsatzes von Herrn Eduard Kleszczynsk i ,  gewesenem k. k. Markschei

der, zu erwähnen, welchen derselbe itn Jahrbuche der k. k. geologischen Reichs

anstalt vom Jahre 1855, Band VI, veröffentlichte und worin er die geologischen 

Verhältnisse der Umgebung von Pribram in ausgezeichneter Weise darstellt.

Die Lagerstätten des Prfbramer Erzreviers setzen bekanntlich in versteine

rungsleeren Schiefern und Sandsteinen auf, welche den untersten silurischen 

Schichten Böhmens, den sogenannten „Pribramer Schiefern und Grauwacken“ 

Barrande's E t age  B angehören. Während meiner dienstlichen Verwendung 

bei der Adalbert-Maria-Grube habe ich Gelegenheit gehabt, theils aus ober

tägigen, theils aus Grubenaufnahmen ein geologisches Profil jener Gegend 

zusammenzustellen, wobei ich den ausgezeichneten Gebirgsdurchschnitt benützte, 

der sich in dem fünften Laufs-Querschlag bei dem Maria-Schachte darbietet.

Dieser Querschlag führt vom Maria-Schachte aus einerseits gegen W. in die 

Franz-Joseph-Schachter Grubenabtheilung bis fast zur Lettenkluft und verquert
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theils die Gänge der Adalberti-, theils die der Franz-Joseph-Grube, anderer

seits geht er gegen 0. auf den WenzeKGang zu und ist, nachdem er denselben 

verquert, noch im Hangenden dieses Ganges einige Klafter weit geführt. Bei den 

obertägigen Aufnahmen nahm ich als Ausgangspunkt den Granit bei Haje an, 
und es stellt sieb von da an in westlicher Richtung über das Dorf Hatie, den 

Maria-Schacht, Podles und die Tretnosna folgendes Profil dar:

Fig. 1.

Haje Hatie Flnwarna Maria-Schacht Trcmosna

An den Granit a legen sich die Grauwackenschiefer b an, es sind dies hier 

die untersten silurischen Schichten, welche mit den folgenden Grauwacken

schichten c in theilweiser Wechsellagerung zu sein scheinen, da man bei der 

FI ussärna Einlagerungen von Schiefem sehen kann, welche jedoch keine bedeu

tende Mächtigkeit zu haben scheinen, indem in der unmittelbaren Nähe, und 

zwar bei der Strasse, die von Pnbram nach Milfn geht zu Tage ausgehende 

Grauwackenschichten zu sehen sind. Die Grauwackenschichten des Birken

berges sind gegen die früheren widersinnig gestellt, verflächen daher morgen- 

seits unter einem Winkel zwischen 70— 80 Grad, während alle anderen Schich

ten ein abendseitiges Verflächen, bald steiler bald flacher von 24— 86 Grad zeigen. 

Die Birkenberger Grauwacken, die Schichten c im Profil, sind von den nachfolgen

den Schiefern d durch die sogenannte „Lettenkluft“, eine aus thonigen, dunkel

grauen oder schwarzen, mehrere Zoll bis zu 3 Fuss mächtigen Letten beste

hende Kluft, welche nach Stunde 5 streicht und in NW. unter einem Winkel von 

60— 80 Grad einfällt, getrennt. Der Berg Tremosna wird wieder aus Grauwacken 

zusammengesetzt, die ein .flacheres Einfalien haben, und an die sich weiter 

gegen W . die „Jinecer Schichten", Barrande’s Etage C anschliessen. Das 

Streichen aller dieser Schichten ist zwischen Stunde 4, 10 Grad bis Stunde S.

Man hat 69 daher hier vorzugsweise mit vier Zonen des Grauwackenge

bildes zu thun.

1. Den unteren Grauwackenschiefern, dies sind metamorphische Schiefer

schichten von dunkler, grünlichgrauer Farbe und dichter Structur.

2. Der Birkenberger Grauwacke, bestehend aus Sandsteinen und Conglo- 

meraten von meist grünlichgrauer lichter Farbe.
3. Den oberen Schiefern, graue oder schwarze, graphitische, zähe Schiefer

schichten mit theilweise auftretenden Kieselschiefern.
4. Den oberen Grauwackensandsteinen und Coriglomeraten, glimmerfuh- 

rend und von wechselnder Korngrösse.
In jeder dieser Zone finden sich viele Erz- und Grünsteingänge, die mehr 

oder weniger von N. nach S. streichen und von den Erzgängen sind besonders • 

die des Birkenberges sehr beachtenswerth, da auf denselben der jetzt so 

schwunghaft betriebene Bergbau geführt wird, der bereits eine Tiefe von 

360 Klaftern erreicht hat.

K. h, geologisohe Rtiohaanslalt. f t .  Band. 1864- U I. Heft. so
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Man hatte in früherer Zeit hier den Grundsatz aufgestellt: „dass jede 

Zone ein eigenes Gangnetz besitze, und die Lagerstätten der einen Zone 

nicht in die andere hinübersetzen, welcher Ansicht fast allgemein beigestimmt 

wurde. Insbesondere galt dies von den Gängen des Birkenberges, wo die Letten

kluft als eine scharfe Grenze zwischen den Grauwacken und den Grauwacken

schiefern dastand; in neuerer Zeit ist nun in Folge der neuen Ausrichtungen 

dieser Satz gänzlich gefallen.

Zu dieser obigen Annahme war man veranlasst durch die in früherer Zeit 

missglückten Ausrichfungsarbeiten, die in den oberen Horizonten bei einigen 

Gruben vorgenommen wurden. So hatte man in der Adalberti-Giube die Gänge 

in der Nähe der Lettenkluft theils verdrückt angefahren, theils waren sie ganz 

taub, in der Anna-Grube fand man, dass sie zwar hinter die Lettenkluft auf eine 

kurze Strecke fortsetzen, sich aber dann auskeilen. Hier will ich in Kurzem die 

Ausrichtung des Aldalberti-Ganges auf dem fünften Laufe, in einer Tiefe von 

76 Klaftern, vom Tagkranze des Adalberti-Schachtcs an gerechnet, in der Adal- 

bert-Maria-Grube mittheilen.

Als der Mitternaehts-Feldort in 12— 14 Klaftern vor der Lettenkluft in die 

daselbst auftretenden, schwachschichtigen Sandsteinlager kam, hatte sich der 

Gang ganz verloren, man gelangte an eine wenig mächtige taube Kluft, die 

bis zur eigentlichen Lettenkluft verfolgt wurde. Nun sind nach beiden Seiten, 

d. i. gegen 0. und W. der Lettenkluft nach Schläge getrieben worden und man 

hoffte mittelst diesen den Gang zu erreichen. Es sind auch, wie noch zu sehen 

ist, zwei Gangtrümmer überfahren worden, die aus Spatheisenstein, Kalkspath 

und etwas Blende bestehen, es scheint aber, dass man keines von diesen Trüm

mern für den Adalberti-Gang gehalten, da man dieselben weiter nicht ausge- 

riehtet hat. Von einem Punkte des Morgenschlages wurde nun ein neuer Quer

schlag eingestemmt und später in verschiedenen Richtungen geführt, wobei man 

ein verdrücktes Trum verquerte und auch theilweise verfolgt hat, welches 

sich aber gaf nicht gestalten wollte, wesshalb man die weitere Ausrichtung 
sistirt hatte.

In Folge dieser älteren Ausrichtungsarbeiten hei der Adalbert-Maria-Grube 

und einiger anderer bei der Anna-Grube glaubte man zu der Ueberzeugung 

gekommen zu sein, dass die Gänge hinter die Lettenkluft nicht fortsetzen, und dass 
die graphitischen, thonigen Schiefer der Schieferzone auf den Adel der Gänge, 

die aus der Grauwackenzone hinüberstreichen, ungünstig gewirkt haben. Fer

ner wollte man bemerkt haben, dass die Ausfüllung der Gänge vor der Letten

kluft eine andere ist, als die der Gänge der zweiten Schieferzone. Man hatte 

auch in früherer Zeit zahlreiche Bergbauversuche in der Schieferzone in den 

sogenannten „schwarzen Gruben“ betrieben, wegen der grossen Wasserlässig

keit des Gesteins und der Armuth der Erze den weiteren Bergbaubetrieb aber 
unterlassen.

Berggeschworner Wa l a ,  der im Jahre 1887 die Leitung der Adalbert- 
Maria-Grube übernahm und der auf die Ausrichtung der Gänge und ihrer 

Trümmer grosses Gewicht legte, und unter dem die meisten und schwierigsten 
Ausrichtungsbaue der Adalberti-Grube theils angefangen, theils zu einem glück

lichen und segensreichen Erfolge gediehen sind, hatte ein vorzügliches Augen

merk auf die früher fallengelassene Ausrichtung des Adalberti-Ganges hinter 

• der Leitenkluft geworfen. Er interessirte sich da vorzugsweise um die Tiefbau

ausrichtung, weil sich in den oberen Horizonten kein geeigneter Punkt fand, den 

Adalberti-Gang zu verfolgen, indem daselbst die mitternächtlichen Feldorte 

grösstentheils versetzt waren und man daher nirgends vor Ort gelangen konnte.
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Im Jahre 1887 war man auf dem 20. Laufe, somit in einer Tiefe von 285 Klaf

tern, mit dem Feldorte des Adalberti-Ganges am weitesten gegen Mitternacht 

vorgerückt. Nach den damals von mir vorgenommenen Reducirungen der Letten

kluft auf die Horizonte der Tiefbaue und der Ergänzungs-Aufnahme der Gruben

karte konnte man von der Lettenkluft nicht mehr weit sein. Der Gang war 

blendig und führte schwach eingesprengten Bleiglanz, bis er endlich nach und 

nach ganz taub wurde. Nach einer 8 Klafter anhaltenden Vertaubung hat sich 

derselbe auf 1 ‘/3 Fuss wieder aufgethan, Bleiglanz, und Blende aufgenommen 

und in dieser Beschaffenheit bis an die Lettenkluft angehalten.

Nachdem durch diesen Aufschluss die Gewissheit eingeholt war, dass auch 

die Gänge der Adalberti-Grube bis an die Lettenkluft stossen und ein Fortsetzen 

derselben hinter die Lettenkluft sehr wahrscheinlich schien, so beschloss Berg- 

gescliworner Wa l a  nähere Studien in dieser Sache vorzunehmen. Zu dem 

Zwecke hatte er die im Schiefergebirge in der Nähe des Thinnfeld-Pochwer- 
kes und des Ferdinandi-Schachtes befindlichen alten Halden und Pingen mehr

fach begangen und die daselbst aufgefundenen Gangstücke mit jenen des Birken

berges verglichen, ohne eine wesentliche Verschiedenheit in der Ausfüllungs- 

inasse finden zu können. Ich hatte damals die Ehre diesen ausgezeichneten Berg

mann und meinen hochgeschätzten Chef öfters zu begleiten, welcher mit gewohn

ter Liebenswürdigkeit auch mir bei meinen praktischen Studien sehr an die 
Hand ging.

Eben so hatte er die alten Ausrichtungsstrecken auf dem 5. Laufe mehrfach 

befahren und aus den daselbst gemachten Studien gefolgert, dass man hier den 

Adalberti-Gang gehabt und gänzlich verloren habe, dass denselben jedoch eines 

von den im Schiefergebirge überfahrenen Trümmern repräsentiren dürfte. Auch 

wurden auf dem Adalberti-Gange in der Nähe des Maria-Schachtes Spuren des 

die Gänge des Schiefergebirges charakterisirenden Arsen-Antimons gefunden.

Diese hier geschilderten Wahrnehmungen hat Berggeschworner W a l a  

dem um den Aufschwung des Prfbramer Bergbaues hochverdienten k. k. 

Ministerialrath Herrn L i l l  v. L i l l i e n b ac h  mitgetheilt und die Bitte gestellt, 

trotz der herrschenden ungünstigen Ansicht auf dem 20. Laufe noch einen 

Versuch zur Ausrichtung des Adalberti-Ganges hinter der Lettenkluft unter

nehmen zu dürfen, welche Bitte auch sogleich gewährt wurde.

Es wurde nun dieser Ort auf dem 20. Laufe, nachdem eine Wetter-Com- 

munication mit dem 21. Laufe hergestellt war, mit 4 Mann in Angriff genommen. 

Noch bevor es die Lettenkluft erreicht hatte, erschien der bis 2 Fuss mächtige 

Gang stark zerbrochen, zeigte viele Rutschflächen in der Ausfüllungsmasse, 

während das Streichen immer mehr nordöstlich Stunde 3, Grad 10 wurde, so 

dass die Lettenkluft unter einem spitzen Winkel erreicht und der Gang noch 

einige Fuss am Liegenden der Kluft sich schleppend gefunden worden ist; 

weiterhin erschien er in mehrere Brocken und kleine Putzen zertrümmert, 

welche Zertrümmerung mit dem Vorrücken des Feldortes immer mehr zunahm.

Nach einer Klafter Auffahrung in der letligen Masse wurden die Gang- 

bruchstückc noch kleiner und aus dem dieselben umhüllenden Letten wurde 

Glanz- und RIendschlich herausgesichert. Nach einer weiteren Ausfahrung 

waren die Bruchstücke so klein, dass in der Grube fast nichts mehr zu unter
scheiden war und auf das Vorhandensein des Ganges nur aus dem herausge

waschenen Schlich des Reibungsproductes geschlossen werden konnte. Durch 

weitere 3 Klafter hat der Gang diese Beschaffenheit beibehalten, jedoch wurde 

die Schlichmenge in dem täglich zum Waschen und Sichern herausgenommenen 

Letten geringer und der Blendschlich nahm zu bis sich nach der Gesammt-

50 ■
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auffahrung von 3 Klaftern zwei stellenweise bis 10 Zoll mächtige Blendetrümmer 

in das Hangende der schwarzen, blättrigen Scliiefcr und im normalen Streichen 

des Adalberti-Ganges abzogen, welche nach einer Auffahrung von 8 Klaftern 

Glanz aufnahmen und sehr gcstaltig wurden. Von diesem Punkte an, obwohl 

stellenweise verdrückt, hat der Gang seine gestaltige Beschaffenheit auf 

eine Länge von beiläufig BO Klaftern beibehalten, woselbst abermals eine 

der Lettenkluft parallel streichende Schieferschicht auftrat, welche vielfach 

gebogen ist und sehr viele glänzende Rutschtlächen besitzt, an welcher der 
Gang abermals häufig verdrückt erscheint.

Diese zweite Kluft hat wesentlich dazu beigetragen, dass sich der Gang 

wieder schlechter gestaltete. Sie nahm ihn mit, verdrückte und zertrümmerte ihn 

und man hatte 3— 6 Gangtrümmer in den schwarzen Schiefern nebst einer 

Menge von kleinen Putzen der Gangmasse. Ich habe Gelegenheit gehabt den 

Feldort in der ersten Zeit der Ausrichtung in dieser Schleppung aufzunehmen.

Der Gang, in der Mitte des Feldortes gehalten, war verdrückt, mannigfaltig 

gewunden, ebenso die ihn umgebenden schwarzen Schiefer, die in seiner unmit

telbaren Nähe die grössten und mannigfaltigsten Biegungen zeigten. Bei weiterer 

Verfolgung dieser Schicht, mit welcher sich der stellenweise bis 5 Fuss mäch

tige Gang noch fortschleppt, trat Glanz, Blende, Eisenspath bald in grösserer, 

bald in geringerer Menge auf und mit Schluss des Jalires 1863 war der Feldort 

äusserst gestallig. Beiläufig in der 52. Klafter, vom Abziehungspunkte des Gan

ges von der Lettenkluft gerechnet, hat sich ein sehr gestaltiges Hangendtrumm 

in mittägiger Richtung abgezogen, welches bis 2 Fuss mächtig, Eisenspath, 

Kalkspath, Blende und 3 Zoll derben Glanz führt.

Auf dein 20. Laufe hat der Gang das vor der Lettenkluft angenommene 

abendseitige Eiufallen beibchalten, was jedoch eine locale Erscheinung ist, da 

derselbe auf dein 21. Laufe bereits stellenweise seiger steht und sogar das nor

male morgonseitige Fallen wieder annimmt.
Während die eben beschriebene Ausrichtung im vollen Gange war, die 

für den Adalberti-Grubenbau gegen Mitternacht gewesene Grenzte, die Letten

kluft überschritten und das Fortsetzen des Adalberti-Ganges in der Schiefer

zone auf diesem Horizonte ausser Zweifel gesetzt wurde, sind auch auf den an

deren Tiefbauhorizonten die Adalbertigangs-Mitternachtorte in ihrem Betriebe 

nach und nach in die Nähe der Lettenkluft gekommen. Von den ausser Betrieb 

gewesenen oberen Feldortern konnte nur das auf dem 17. Laufe wieder in 

Belegung genommen werden, nachdem, wie früher schon erwähnt, die meisten 

Oberbau-Feldörter versetzt und daher unzugänglich waren. Als man hier die 

Gangvertaubung, die mehrere Klafter erhielt, durchörtert hatte und der Gang 

sich wieder gestaltigcr zeigte, erreichte man im Jahre 1860 die Lettenkluft. 

Auch da war es nothwendig eine Wettercommunication herzustellen, was durch 

ein Ahteufen zum 18. Laufe zu Stande gebracht wurde, so dass es später mög

lich war, den Gang in der lettigen Kluft weiter verfolgen zu können.

Hier erschien der Adalberti-Gang weniger zertrümmert, liess eine kurze 

Schleppung wahrnehuien und bereits nach einer Auffahrung von 2 Klaftern 
haben sich drei Kalkspathtrümmerchen in’s Hangende der Lettenkluft abgezogen. 

Man ist jedoch im Streichen derselben bis auf 11 Klafter weit gegangen, weil 

man vermuthetc, dass die Schleppung wie am 18. Laufe, wo sie 10 Klafter 
beträgt, auch eine grössere sein dürfte und mau daher, wegen der Nähe des 

Anziehungspunktes jener Kalkspathtrümmer, diese nicht als die Fortsetzung des 

Adalberti-Ganges anzusehen geneigt war.
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Nach einer Auffahrung von 11 Klaftern zog sich ein schwaches, jedoch 

ziemlich gestaltiges Trumm im Streichen des Adalberti-Ganges in die Schiefer 

ab, welches in Ausrichtung genommen und einige Klafter weit verfolgt wurde. 

Da sich dieses nicht auflthun wollte und stellenweise bis auf ein Ablösen ver

drückt erschien, so wurde dieser Betrieb sistirt und die früher genannten zwei 

Trümmer in Ausrichtung genommen, deren eines bald nach Ueberbrechung der 

milden Schieferschichten sich mächtiger gestaltete und selbst Bleiglanz aufnahm, 

in welcher Beschaffenheit es weiter ausgerichtet wird.

Von einem besonderen Interesse ist das Ausrichten des Adalberti-Ganges auf 

dem 18. Laufe. Der Gang war hier im Mitternachtfelde nicht mächtig, im Gegen- 

theil sehr häufig verdrückt, oft deutete nur ein schwaches Ablösen auf das Vor

handensein desselben und auf beiläufig 20 Klafter vor der Kluft theilte er sich 

in drei Trümmer, von denen zwei stehen gelassen und nur das gestaltigste ausge

richtet wurde. Dieses höchstens 4 Zoll mächtige Trumm bestand aus rothbrauner 

Blende, Bleiglanz und gegen die Mitte zu aus Kalkspath und Quarz. Aus der von 

mir damals gemachten, markscheiderischen Aufnahme ergab sich, dass dieses glan- 

zige Trumm nicht der eigentliche Hauptgang, sondern ein Liegendtrumm dessel

ben ist und die stehen gelassenen zwei Trümmer im Streichen des Hauptganges 

die Fortsetzung desselben andeuten und daher auszurichtcn wären, um mit dem 

vom 17. Laufe herunter gehenden Abteufen löchern zu können. Die Ausrichtung 

dieser zwei Trümmer wurde auch wirklich vorgenommen und in einigen Klaftern 

ergab sich der Durchschlag.

Während dem wurde das früher genannte Liegendtrumm bis zur Letten

kluft, durch die es ganz abgeschnitten erschien, verfolgt. Ein Schleppen mit 

der Kluft, welche hier ganz trocken, aus sehr stark zerriebenen Schiefern 

bestand, war gar nicht wahrzunehmen und als der Ort im Streichen der Letten

kluft weiter getrieben und der Letten gewaschen und geschlemmt wurde, konute 

man keine Spur eines Schliches erhalten.

Nach einer Auffahrung von 10 Klaftern wurde das Gangtruinm am linken 
Streckenulm in die schwarzen Schiefer abziehend, die früher beschriebene Aus

füllung, Mächtigkeit und Streichen beibehaltend, wieder erreicht. Nachdem es 

auf beinahe 20 Klafter hinter der Lettenkluft ausgerichtet worden, kam man auch 

hier auf eine mächtige Schieferschicht, in der jetzt der Feldort weiter getrieben 

wird, und welche das Gangtrumm mitgenommen hat. Es hat den Anschein, dass 

diese Schieferschicht dieselbe ist, die man am 20. Laufe hinter der Lettenkluft 

angefahren hatte. Sie hat das nämliche Streichen, jedoch ein anderes Verflächen.

Das Ausrichten dieses Trumms bietet grosse Schwierigkeiten dar, weil 

es nicht so mächtig ist, wie der Hanptgang, und im Hangenden der schwarzer^. 

Schieferschicht feste grünsteinartige Gesteine auftreten, welche das schwache 

Trumm beim etwaigen Fortsetzen in dieselben noch mehr verdrücken dürften.

Der Hauptgang ist auf diesem Horizonte, nachdem sich die beiden ihn 

repräsentirenden Trümmer vereinigt haben, gestaltiger geworden, führt Blei

glanz, Blende, Eisenspath und Kalkspath, und man dürfte sehr bald mit dem Orte 
die Lettenkluft erreichen.

Unter ähnlichen Verhältnissen wie auf dem 20. Laufe ist die Ausrichtung des 

Adalber ti-Ganges auch auf dem 21. Laufe vor sich gegangen, nur war er hier mäch

tiger und die Schleppung mit der Lettenkluft beträgt blos 3 */3 Klafter. Vor der 
Kluft hatte sich der Gang ebenfalls seiger aufgestellt, wurde sogar abendseits

fallend, nimmt aber jetzt sein gewöhnliches morgenseitiges Verflächen wieder 

an. Auch hier waren sowohl die Gangtrümmer als die sie begleitenden Schiefer

partien im Hangenden der Lettenkluft unmittelbar hinter der Schleppung, wie
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jene auf dem 20. Laufe in der schwarzen Schieferschicht, mannigfaltig gewunden 
und gekrümmt.

In dem Bleiglanz vom 20. und 18. Laufe hinter der Lettenkluft wurden 

nach den im k. k. Probirgaden zu Pnbrano ausgeführten Proben folgende Halte 
nachgewiesen:

Haltzette] vom 18. Juni 1860 Bleiglanz vom 20. Lauf 16’ 94 Loth Silber, K3 Pfund Blei, 
8 . Jänner 1861 „ „ 20. * 18-95 „ „ 78y3 „ ,
8 . „ 1861 „ „ 18. „ 6  „ „ 63 „ „

welche Halte mit dem Halte des Bleiglanzes vor der Lettenkluft vollkommen 
übereinstimmen.

Nach Erzielung dieser günstigen Erfolge in dem Adalbert-Maria-Gruben- 

baue wurde im Jahre 1861 auch in der Anna-Prokopi-Grubenabtheilung die 

Ausrichtung des Eusebi-Ganges auf dem 10. und später auf dem 19. Laufe vom 

k. k. Berggeschwornen Herrn Kosch in in Angriff genommen und auch hier 

die erfreuliche Ueberzetigung eingeholt, dass dieser Gang in die schwarzen 

Schiefer fortsetze. Er erschien ebenfalls wie der Adalberti-Gang in den zunächst 

der Lettenkluft auftretenden Schiefern häufig verdrückt, so das9 auch hier die 

grösste Aufmerksamkeit und bergmännische Umsicht nothwendig war, um den
selben nicht zu verlieren.

Auch in der Franz-Joseph-Grube wurde im vorigen Jahre die Ausrichtung 

des Mariahilf-Ganges hinter der Lettenkluft versucht und derselbe, obwohl 

noch taub, in die Schiefer fortsetzend gefunden.

Im vorigen Jahre ist mit dem Feldorte des Adalberti-Ganges auf dem 22. Laufe 

die Lettenkluft ebenfalls erreicht worden. Der Gang ist 2 —  3 Fuss mächtig, 

schleppt sich anfänglich mit der Kluft, erscheint nach 7 Fuss Auffahrung in 

Stücke zertrümmert und endlich ganz abgerissen. In jenem Punkte, wo er die 

Lettenkluft erreicht, fand man am westlichen Streckenulme in dem weichen Let

ten Gangstücke, was eine weitere Ueberbrechung der Kluft gegen Westen er

heischte. Man fand daselbst nach einer Auffahrung von 3 Fuss ein 1%  Fuss 

mächtiges, aus mehreren Schnüren von Bleiglanz, Blende und Spatheisenstein 

bestehendes Gangtrumm, in die schwarzen Schiefer aliziehend, welches in Angriff 

genommen, selbst in den blättrigen Schiefern seine Gewaltigkeit beibehielt. Auf 

diesem Trumm bricht auch faseriger, dichter Boulangerit mit Bleiglanz gemengt 

und auch schwache Lagen bildend, ein. Derselbe ergab beim Probiren einen Halt 

von 2 Mark 8 Loth 1 Quintei Silber und 72 Pfund Blei. Ein von demselben Gang

trumm abgebrochenes Stück Bleiglanz hat einen Halt von 21 Loth 1 Quintel 3 Gran 

Silber und 78 Pfund Blei aufgewiesen.
Durch die hier mitgetheilten glänzenden Resultate hat sich Berggeschwor- 

ner Wa l a  das Verdienst erworben, dargethan zu haben, dass wenigstens einige 

der Birkenberger Gänge in die Schieferzone hinübersetzten, somit der in 

früherer Zeit aufgestellte Grundsatz bezüglich des Verhaltens der Gänge hinter 

der Lettenkluft gefallen ist und das Birkenberger Abbaufeld eine bedeutende 

Erweiterung erhält.
Wenn man nun z. B. das Streichen des Adalberti-Ganges hinter der 

Lettenkluft verfolgt, so findet man, dass er in der Nähe des in der Schieferzone 

situirten Lillschachtes zu erschürfen wäre und vielleicht dürfte einer von den 

‘sehr gestaltigen, mächtigen Schwarzgriibner Gängen der Adalberti-Gang selbst 

sein. Der Bergbau in der zweiten Schieferzone dürfte einst eine grosse Bedeu

tung erhalten, obzwar bis jetzt daselbst nur arme Erze angefahren wurden. 

Bedenkt man jedoch, dass die Birkenberger Gänge in den oberen Horizonten
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auch arme Erze fuhren und der Halt mit der Tiefe zunimmt, so kann man an - 

nehmen, dass etwas Ähnliches auch in der Schieferzone stattfinden dürfte, wie 

dies Iheilweise aus den Proben der Gangstücke des Adalberti-Ganges hinter 

der Leitenkluft schon jetzt zu ersehen ist und dass daher auch der Lillschachter 

Grube eine blühende Zukunft bevorstehe.

2. D ie Aus r i ch t ung  des Ada l be r t i -L i egendganges .

Der Tiefbaubetrieb der Adalberti-Grube erschloss mehrere Gangtrümmer, 

insbesondere um den Adalberti-Schaeht herum, welche man früher gewöhnlich 

als Hangend- und Liegendtrümrner des Adalberti-Hauptganges bezeichnete. So ist 

am 19. Laufe mit dem Adalberti-Schachte ein mächtiges Trumm durchsunken wor

den, welches von da an unter wechselndem bald morgen- bald abendseitigem 

Verflachen im Liegenden des Hauptganges auf allen tieferen Horizonten mit den 

vom Adalberti-Schachte aus gegen 0, zur Verquerung der Gänge getriebenen 

Querschlägen stets überfahren wurde. Bei dem Abteufen des Mariaschachtes 

bekam man am 22. Laufe einen schwachen Gang, den man für den Adalberti- 

Haupfgang hielt, während der mit dem Morgenschlage daselbst zuerst verquerte 

Gang gewöhnlich als Adalberti-Hangendgang angesehen wurde.

Durch die in neuerer Zeit auf mehreren Tiefbau-Horizonten vorgenom

menen Ausrichtungsbaue gelangte man zu der richtigeren Ansicht, dass jenes 

gestaltige Liegendtrumm bei dem Adalberti-Schachte und der verineinitliche 

Hauptgang beim Maria^Schachte nichts anderes ist als ein und derselbe Gang, 

welcher ein dem Hauptgange paralleles Streichen hat, und der nun auf bedeu

tende Erstreckungen ausgerichtet, derzeit als der Adalberti-Liegendgang bekannt 

ist. Der als Hangendgang benannte Gang ist der Adalberli-Hauptgang selbst, 

was man sehr gut aus den Äbbaufeldern ersehen kann.

Wenn man nun die Gruhenkarte betrachtet, so sieht man, dass derLiegend- 

Gang in der Nähe des Maria-Schachtes ein ziemlich regelmässiges Streichen 

besitzt, bei dem Adalberti-Schachte jedoch und insbesondere in der mittägigen 

Erstreckung ist derselbe mannigfach gestört und bietet ziemliche Hindernisse 

und Schwierigkeiten beim Ausrichten dar. Dieser Theil ist es eben, welchen ich 

vorzugsweise in Betracht nehmen will. Auch hier hätte man bald der Ausrich

tung dieses Ganges die Grenze gesetzt, wenn nicht ein so vortrefflicher Gruben

leiter die Gangverhältnisse richtig erfasst und zu einem günstigen Resultate 

gebracht hätte.

Der Gang streicht hier in einem Gebirgstheile, wo fast durchwegs kleinkör

nige, quarzige, zähe Grauwackenschichten gelagert sind, deren Mächtigkeit 

von einigen Zollen bis mehrere Fuss wechselt. Auf dem 19. Laufe wurde er 

vom Adalberti-Sehachter Feldorte aus im Jahre 1840 und 1841 sowohl gegen 

Mittag als auch gegen Mitternacht in Ausrichtung genommen und in beiden 

Richtungen bis zu zwei Schichtungsklüften, mit welchen sich derselbe, wie die 

neuesten Ausrichtungen darthun, bald auf eine grössere, bald auf eine geringere 

Entfernung schleppt, verfolgt und nach Erreichung dieser Klüfte wurde der 

Betrieb sistirt. Auf gleiche Weise erfolgte die Prüfung dieses Ganges auf dem 

20. und 21. Laufe von dem Adalberti-Morgenschlag aus bis zu den Schich

tungsklüften, worauf eine Einstellung des Betriebes folgte.

Als nun beim Austränken des 22. und 23. Laufes im Jahre 1838 die 

Mannschaft auf die höheren Horizonte verlegt wurde, beschloss Berggeschwor- 

ner W a l a  die Ausrichtung dieses Ganges in dem genannten Felde zu versuchen.
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Auf dem 21. Laufe wurde die mittägige Strecke des Liegendganges an dem 

Punkte, wo derselbe an die Schichtungskluft kam, sorgfältig bestuft, wobei man 

wahrnehmen konnte, dass hier eine Schleppung des Ganges mit der Klaft 

stattgefunden habe. Die Kluft selbst war nur einige Linien mächtig, trocken 

und mit einer sehr feinschiefrigen Grauwacke ausgefüllt, in welcher stellen

weise Spuren von Eisenspath und Kalkspath sich vorfanden. Nun wurden zwei 

Mann angewiesen dem Streichen der Kluft nach einem Ort zu treiben und nach einer 

Ausfahrung von 2 Klaftern wurde der Gang edel und gegen Mittag fortsetzend 

erreicht. In dieser Beschaffenheit hielt er auf weitere drei Klafter an, sodann 

wurde er abermals durch eine zweite Kluft von seinem Hauptstreichen abgelenkt 

und nachdem man ihn 12 Klafter weit verfolgt hatte, ist er nach einer aber

maligen Auslenkung von 2 Klaftern wieder in seinem ursprünglichen Streichen 

gefunden worden. Das Streichen dieser Schichtungskliifte, welche den Gang mit

schleppen, ist bei allen so ziemlich dasselbe, Stunde 16, 5 Grad, das Verflachen 
ist südöstlich zwischen 70 und 75 Grad.

Ganz ähnlich gestalten sich die Verhältnisse auf dem 20. Laufe. Hier konnte 

man noch speciell beim Verfolgen der dritten Ausrichtung beobachten, wie der 

Gang successive durch die wenige Zoll mächtigen Gesteinsschichten hinüber

setzt und nach 2 Klafter Ablenkung von seinem ursprünglichen Streichen 

wieder in dasselbe überging. An dieser Stelle ist nebenbei noch eine Schaarung 

des Ganges mit einem damals noch unbekannten sehr gestaltigen Gange wahr

zunehmen, der mehrere Zoll mächtig ist, derben Glanz führt, nach Stunde 22, 

12 Grad streicht und morgenseits verflacht.
Bemerkenswerth ist es, dass der Liegendgang an dem Punkte, wo er die 

erste Gesteinsschicht, mit welcher er sich schleppt, erreicht, sich in zwei 

Trümmer gabelt, wovon das eine so ziemlich im früheren Streichen des Ganges 

geht. In Folge dessen hatte man es auch früher als den Liegendgang auf eine 

kurze Erstreckung ausgerichtet, bis es endlich ganz verdrückt erschien und 

der Ort eingestellt wurde.
Jedoch kann man bemerken, dass von der ersten Schichtungskluft an, sich 

die Gangfüllung etwas verändert und dieser Punkt war es auch, welcher einer 

genaueren Prüfung unterzogen, zur Folge hatte, dass man die Kluft überbrach 

und derselben nacliging bis man wieder den mächtigeren Liegendgang erhielt. 

Diese Wahrnehmung diente förmlich als Grundlage bei den übrigen Schleppun

gen und auch beim Ausrichten auf den anderen Horizonten.
Von grossem Interesse sind die Ausrichtungen dieses Ganges auf dem 12., 

17. und 19. Laufe. Da dieselben aber jetzt eben im vollen Gange sind und man 

nur kurze Strecken ausgefahren hat, so will ich blos erwähnen, dass man es hier 

mit mannigfaltigen Störungen zu thun hat, der Gang bald verschwunden ist, bald 

wieder in den Klüften verdrückt erscheint und die grösste Vorsicht nöthig ist, 

um denselben nicht zu verlieren.
Dass die eben beschriebenen Gangausrichtungen für die Gefällsablieferung 

der Adalberti-Grube von grösser Bedeutung sind, lässt sich aus dem Umstande 

entnehmen, dass bis zum Jahre 1859 diese Grube, mit Ausnahme des Jahres 

1855, jährlich 29 —  30 Tausend Mark Silber in Ablieferung brachte, während 

im Jahre : 1860 : 35*063

1862: 37'551 Mark an die Hütte abgeliefert wurden.
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VI. Ein Beitrag zur Kenntniss der tertiären Randbildungen 

des Wiener Beckens. 

Von K. M. Paul.

Vorgelegt io der Sitzung der k. k. geologischen Reiclisanstnlt am S>. April 1864.

Wenn man den Markt Mödling bei Wien in südlicher Richtung durch das 

sogenannte Neusiedlerthor verlässt, und den unmittelbar ausserhalb des genannten 

Thores sich rechts abzweigenden Fahrweg einschlägt, so gelangt man nach 

wenigen Minuten zu einem Steinbruche, der so schön aufgeschlossene Lagerungs

verhältnisse zeigt, dass es mir nicht überflüssig scheint, durch einige Worte auf 

denselben aufmerksam zu machen.

Fig. 1.

D Dulom it. 1 Gelblicher sandiger Tegfl m it Doloinilstückahen. 2 Leilliakalk tuit dünnen Ttgx'l- 

Zwisclietilig-en. 3 Bläulicher Tegel.

Der Steinbruch ist genau an der Grenze zwischen den Tertiärablagerungen 

des Wiener Reckens, und dem hier das Ufer des Beckens bildendem Dolomite

K . k geo log ische  R e iehsansta lt. 14. Band. 1S64. 111. H e ft. 51



angelegt, und zwar schneidet er die Uferlinie in solcher Weise, dass die süd
westlichen Partien des Bruches den Dolomit, die nordöstlichen die Tertiär

schichten blosslegen, und man die Berührungslinie dieser beiden Bildungen deut

lich beobachten kann.
Der Dolomit (auf vorstehender Skizze mit D bezeichnet) unter SO Grad 

nach S. fallend, ist derselbe, den ich bereits in meiner Notiz über das Rand

gebirge des Wiener Beckens *) berührte, er ruht nördlich (am Kalenderberge) 

auf schwarzem Guttensteinerkalke, und wird südlich (am Nordabhange des grossen. 

Anninger) von Kössener Schichten überlagert, repräsentirt somit den rhätischen 

oder Hauptdolomit und wahrscheinlich auch die obere Trias.
Die Tertiärschichten fallen gegen OSO., und zwar unter einem Winkel von 

2S— 30 Grad, eine bei den wenig gestörten Miocenschichten des Wiener Beckens 

beträchtliche und selten zu beobachtende Neigung, die jedoch, wie man hier 
deutlich wahrnimmt, von der unter einem gleichen Winkel begrenzten Dolomit- 

Unterlage bedingt ist.
Unmittelbar auf den Schichtenköpfen des Dolomits liegt eine 6— 10 Zoll 

mächtige Lage eines sandigen, gelblichen, mit Dolomitstückchen durchsetzten 

Tegels (1.), in welchem Cidaritenstacheln, Spuren von Cypridinen, Cerithium 
spina und die nachstehenden, von Herrn F. Ka r re r  freundlichst bestimmten 

Foraminiferen gefunden wurden:
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Biloculina inornata 0. 
Triloculina consobrina. 
Quinquelocitlinasp. ? (Steinkern,) 

Uvigerina pygmaea 0. 
Textularia sp.? (Steinkern). 

Rotalia Akneriana 0.
Rosalina viennensis 0.

Globigerina bulloides 0.
„ bilobata 0. 

Orbulina universa 0. 
PolystomeUa crispa Lam. 
Nonionina Boueana 0.

communis 0. 
granosa 0.

Sämmtliche Arten sind in dieser Schichte nur in sehr geringer Individuen

anzahl vertreten, es sind durchgehends Formen, welche den, unterhalb des 

„grünen Kreutzes“ bei Nussdorf anstehenden, dem Leithakalke parallelen 

Mergeln eigentümlich sind, die jedoch vereinzelter (mit Ausnahme der Nonio
ninen) auch im Badner Tegel Vorkommen.

Ueber dieser Tegelschichte liegt (2 .) Leithakalk, 3— 4 Fuss mächtig, und 
zwar in seinen unteren Lagen in feste Bänke gesondert, höher hinauf mehr ver

wittert und aufgelöst. Er enthält Bryozoen, und die bekannten Bruchstücke und 

Steinkerne von Echinodermen, Pecten, Conus u. s.w. Zwischen seinen festen Bänken 
liegen 4 —  6 Zoll mächtige Tegellagen. Herr Kar rer  fand in der zwischen der 

ersten und zweiten Leithakalkbank liegenden Tegellage zahlreiche, aber meist 

schlecht erhaltene Bryozoen, so Calcaria rhombifera Goldf., Jdmonaea, Cerio- 
pora u. s. w. einen Brachiopoden, Argiope cistellula Forb., Cidaritenstacheln, 
und die folgenden Foraminiferen*):

Clavulinn communis 0. ns.
Lagena Isabella 0. ss.
Dentalina elegans 0. s.

consobrina 0. ss. 
Adolphina 0. ss.

Glandulina laevigata 0. ss- 
„ ovula 0. ss. 

Marginulina similis 0. ss. 
Cristellaria simplex 0. ss. 

„ crassa 0. ss.

*) Jahrbuch der b. k. geologischen Reichsanstalt 1863. XIII. Bd. I. Heft.
2)  st =  sehr selten, s =a selten, ns =  nicht selten, h =  häufig, hh =  sehr häufig.
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Robulina cultrata 0. ss. 
Sphaeroidina austriaca 0. ss. 
Alveolina Haueri 0. ss. 
Asterigerina planorbis 0. ss. 
Uvigerina pygmaea 0. ns. 
Globulina gibba 0. ss.

„ irregufaris 0- ss. 
Guttulina communis 0. ss. 
Bulitnina Buchiana 0. hh.

„ pupoides 0. ns. 
Textularia subangulata 0. ss. 

„ carinata 0. hh.
„ abbreviata 0. ss.
„ Ilaueri 0. ss.
» sp. ?

Rotalia Haidingeri 0. ss.
„ Partschi 0. ss.
„ Akneriana 0. ns.
„ Dutemplei 0. hh.

Rotalia Schreibersi 0. ns.
„ Soldani 0. ss.
„ Scaphoidea R. ss.
„ nova sp.

Siphonina fimbriata R. s. 
Rosalina simplex 0. ns. 
Truncatulina lobatula 0. s. 
Planorbulina sp. ?
Globigerina bulloides 0. ns.

„ triloba R. hh. 
Orbulina universa 0. ns. 
Polystomella Fichteliana 0. s.

„ crispa Lam. ns. 
Nonionina bulloides 0. ns.

„ Soldanii 0. hh.
„ communis 0. ss. 

Amphistegina Haueri 0. ss.
nova sp. ns.

Der allgemeine Charakter dieser Fauna ist ziemlich analog demjenigen, den 

die unmittelbar auf den Dolomit aufliegende Tegelschichte zeigte. Die aufge- 

zählten 47 Arten kommen alle (mit Ausnahme von etwa S— 6 Arten, die bisher 

nur aus dem Badner Tegel angeführt sind), in den oberwähnten Leithakalk- 

Mergeln von Nussdorf vor; die meisten von ihnen sind auch im Badner Tegel 

gefunden worden. 12— 14 Arten dürften auf Nussdorf beschränkt sein. Während 

wir aber in der ersten Schichte alle Arten nur sehr vereinzelt und in geringer 

Individuenanzahl auftreten sehen, zeigt sich hier bereits ein auffallendes Präva- 

liren einzelner Formen und gerade die häufigeren und häufigsten Arten sind die

jenigen, welche für die Nussdorfer Facies charakteristisch sind, so Clavulina 
communis, Bulimina Buchiana, Bulimina pupoides, Polystomella crispa, No- 

nionina bulloides, Nonionina Soldanii u. s. w.

Ueber dem Leithakalke liegt endlich (3 .) eine etwa 3 Fuss mächtige Lage 

eines bläulichen Tegels, dessen Hangendes nicht mehr deutlich aufgeschlossen ist. 

Dieser Tegel enthält Cypridinen, Cidaritenstacheln, Tafeln von Echinodermen 

Bryozoen (darunter namentlich Cellepora rosula sehr schön erhalten), Bruch

stücke von Gryphaea, Ostrea, Pectenu. s.w. und einen bedeutenden Reichthum an 

Foraminiferen. Herr Kar rer ,  der die mikroskopische Untersuchung auch dieser 

Schichte freundlichst übernommen hatte, fand den Schlemmrückjtand eines etwa 

faustgrossen Stückes von diesem Tegel fast ausschliesslich aus Foraminiferen 

bestehend, und bestimmte daraus die folgenden 58 Arten:

Clavulina communis 0. h. 
Verneuilina spinulosa R. ss. 
QuinqueloculinaBronniana 0. ss. 

„ longirostraO. ss.
„ triangularisO.ss.
„ foeda R. s.

Nodosaria baccillum 0. ss. 
Dentalina inornata 0. ss.

„ elegans 0. ss.

Dentalina aucta 0. ss.
„ Adolphina 0. ss. 

Lingulina costata 0. ss. 
Glandulina laevigata 0. s.

„ ovula 0. ss. 
Marginulina hirsuta 0. h. 
Cristellaria simplex 0. ss.

„ cassis 0. ss. 
Robulina ariminensis 0. ss,

51 *
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Robulina cultrata 0. h. 
catcar 0. k. 
simplex 0. ns. 
austriaca 0. ns. 
inlermedia 0. ns. 
imperatosa 0■ s.

„ arcuata Karr. ss. 
Aslcrigerina planorbis 0. s. 
Sphaeroidina austriaca 0. s. 
Bulimina Buchiana 0. ss. 
Uvigerina aculeata 0. ss.

„ pygmaea 0. hh. 
Guttulina austriaca 0. ss.

„ problema 0. ss.
„ communis 0. ns. 

Globulina gibba 0. ss. 
Ehrenbergina serrata R. ss. 
Textularia Mayeriana 0. ss. 

Mariae 0. ss. 
cavinata 0. ss.

Textularia abbreviata 0. ss.
articidata 0. ss. 

Rotalia Boueana 0. ss.
Haidiugeri 0. hh. 
Dutempfoi 0. hh. 
Soldani 0. ss. 
Akneriana 0. ss.

„ Vngerianu 0. ss. 
Rosalina simplex 0. s. 
Anomalina notula 0. ss. 
Truncatulina lobatula 0. ss. 
Siphoniria ßmbriata R. ss. 
Orbulina universa 0■ k. 
Globigerina bulloides 0. h.

„ triloba R. hh. 
Nonionina Soldani 0. hh. 
Polystomella Fichteliana 0. ss.

crispa Lam. hh. 
Amphistegina Haueri 0. s. 
Heterosteginu costata 0. ss.

Von diesen Arten sind 21 bisher nur aus Baden beschrieben; sie treten hier 

jedoch sämmtlich als Seltenheiten auf; 14— 16 Arten sind beinahe ausschliesslich 

auf Nussdorf beschränkt, und zwar wieder die häufigsten Formen, wie Clavulina 
communis, Uvigerina pygmaea, Rotalia Haidingeri, Nonionina Soldani, 
Polystomella crispa. Die übrigen Arten sind Baden und Nussdorf gemeinsam.

Betrachten wir nun die offenbar einen gleichen Chai’akter zeigenden Faunen 

der Tegelsehichten 2 und 3 als Ganzes (die Schichte 1 eignet sich weniger zur 

Vergleichung mit anderen Localitäten, da hier alles selten auftritt, und es sich 

bei Feststellung der Foraminiferen-Faunen und Facien stets um das Vorwiegen 

gewisser Formen handelt), so zeigt sich, dass die für die Badner Tegel cha

rakteristischen langen Formen der Nodosarien, Marginulinen, Frondicularien, 

Lingulinen etc. theils gänzlich fehlen, theils nur als Seltenheiten angetroffen 

werden, dass aber auch die für die höher am Ufer gebildeten Leithakalkschichten 

bezeichnenden Formen, die Hetcrosteginen, Asterigerinen, Polymorphinen 

(namentlich die in diesem Niveau so massenhaft und weit verbreitet auftretende 

Amphistegina Ilaueri) liier in auffallender Weise zurücktreten. W ir haben es 

somit mit einer Fauna zu thun, welche uieht nur von der des Badner Tegels, 
sondern auch von der des höheren Leithakalkes (Amphisteginenkalkes) verschie

den ist, nämlich mit der des tieferen Leithakalkes (der B r yozoen-Zone  nach 

Prof. Suess *)» welche sich von dem höheren Leithakalke namentlich dadurch 

unterscheidet, dass hier die den höheren Lcithukalk beinahe ausschliesslich 

zusammenselzenden Nulliporen grösstentheils durch Bryozoen ersetzt werden, 

dass die Amphistegina Ilaueri fehlt oder nur als Seltenheit auftrilt, und dass 

überhaupt die ganze Foramiuifereu-Fauna einen vermittelnden Uebergang zwi- 

chen den scharf getrennten Faunen des höheren Leithakalkes und des Badner 
Tegels darstellt.

') E. S iie s s , „Dor Borten der Stadt Wien*, Wien 1862, S. 119.
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Diese Fauna tritt jedoch nicht nur in der in Rede stehenden Localität bei 

Mödling als vereinzelte locale Abänderung auf, sondern es zeigten die Bryozoen- 

Zonen von Ober-Dürnbach, Meissau, Burgschleinitz u. s.w. ähnliche Verhältnisse, 

und auch die von Baron Andr i an  mitgebrachten und von Herrn Ka r re r  unter

suchten Tegelproben aus Stampfen in Ungarn (Pressburger Comitat) lieferten 

eine den erwähnten Charakter an sich tragenden Foraminiferen-Fauna,1).

Es ist gewiss erfreulich, dass die Trennung in einen höher und einen tiefer 

gebildeten Leithakalk, welche Herr Prof. Suess auf die Niveaux der Nulliporen 

und Celleporen basirte, auch durch die Foraminiferen in genau übereinstimmender 

Weise gegeben ist, und es schcint nichtunwahrscheinlich, dass sich in der Folge 

auch betreff anderer Thierclassen übereinstimmende Resultate ergeben dürften.

i) Jahrbuch der k. k. geologischen Reichganstalt Bd. XIV. 1. Heft. Sitzung am 1. März 1864.
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VII. Einige Bemerk ungen über die an der Grenze des Keupers 

gegen den Lias vorkommenden Ablagerungen. 

Von Dionys S tu r .

Mitgetheilt in der Sitzung der k. k. geologischen Reichsanstalt am 19. April 1864-

Am 7. April 1864 erhielt die Direction der k. k. geologischen Reichsan

stalt, nebst einer Abhandlung unter dem Titel: Ue be r  den oberen  Ke u 

per und  oberen Ju ra  in Franken  vonHerrn Dr. Phil.Th. Sch r ü f e r ,  auch 

ein Schreiben vom 6. April 1864 von Sattelsdorf bei Bamberg, in welchem der 

Genannte den Wunsch ausdrückt: seine in der beigelegten Abhandlung enthal- 

teneAnsicht über denPalissyen-Sandstein des Herrn Prof. Braun in Bayreuth1), 

gleichfalls in einer Sitzung der k. k. geologischen Reichsanstalt zum Vortrage ge

langen zu lassen, und nennt zugleich seine Ansicht als die „gegentheiligeAnsicht“.

Bevor ich dem Aufträge, über diesen'Gegenstand zu berichten, genug thue, 

muss ich mit wenigen Worten andeuten wie es gekommen ist, dass die Mitthei

lungen über die Arbeiten und Untersuchungen des Herrn Prof. B r aun  wieder

holt in unserem Jahrbuche Platz gefunden haben. Schon in früheren Jahren, 

während der ausgezeichneten Thätigkeit der Herren Dr. Const. v. E t t i n g s 

h ausen  und Dr. Andrae 2)  an unserer k. k. geologischen Reichsanstalt hatten 

die Arbeiten des Herrn Prof. Braun  dazu gedient, eine auffallende Aehnlich

keit zwischen den Floren von Steierdorf und der Umgegend von Bayreuth con- 

statiren zu können. Später erfolgten reiche und höchst werthvolle Einsendun

gen von Pflanzen, von der Theta, Veitlahn, aus dem Palissyensandstein vom 

Saserberg, dann die von der Jägersburg bei Forchheim, die wir alle der 

freundlichsten Freigebigkeit und dem lebhaftesten Interesse für den Fortschritt 

der Wissenschaft des Herrn Prof. Braun  zu verdanken haben — ein bedeuten

des Materiale zur Vergleichung und Feststellung unserer eigenen geologischen 

Verhältnisse. Herr Prof, Br aun  hatte es, wie wir, mit einer Ablagerung, die 

n u r Pflanzenreste enthält, zu thun, und so hat uns ein gleiches Geschick zum 

Austausch und zur Aufnahme unserer Resultate, Meinungen und Ahnungen 

gegenseitig verbunden. Dies zur Aufklärung, warum aus der grossen Reihe der 

werthvollsten Abhandlungen über  die an der G r en ze  des Keupers  

gegen  d e n L i a s  vo r kommenden  Ab l age r ungen  ausser  d enA l pen ,  

von welchen das Jahrbuch von L eo n ha r d  und Bronn ,  und die Zeit-

d) Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsansfalt XII. 1861—1863. Verh. p. 143— 148.
2) Abhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt 1858. II. Band. III. Abtheilung, 

Nr. 4.
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schrift der deutschen geologischen Gesellschaft seit 1856 eine so reichliche 

Zahl enthalten, fast nur die wenigen Mittheilungen von Herrn Prof. Braun in 

unserem Jahrbuche Aufnahme gefunden haben.

Der eigentliche Gegenstand der Abhandlung des Herrn Dr. S ch r ü f e r  ist 

die S ch i l d e r un g  des sogenannten  Ob e r k eu p e r s  des H a s s g e b i r 

ges ,  am untern Laufe der Steinach, und von ihrer Mündung an vom Maine bis 

Zeil — und von da an Königsberg, Hofheim, Lauringen, Königshofen und den 

Gleichberg&i vorüber nach Coburg.
Im Gegensätze zu der von Quens t ed t  durchgeführten Dreitheilung im 

schwäbischen Oberkeuper (Epochen der Natur p. 510— 513) lässt sich der 

Oberkeuper Frankens nach Dr. Sch rü f e r  nur in zwei Etagen zerfallen:

1. In eine untere, sehr mächtige petrefactenarme, vorherrschend aus weis

sen Sandsteinen bestehende: we i sser  Keupe r s ands t e i n ,  den man auch, 

um mehr Gleichförmigkeit in die Schichtenbenennung zu bringen, nach seinen 

Fischen, Semiono t us-Sands t e i n  nennen kann und

2. in eine obere, viel weniger mächtige Sandsteinbildung mit einer reichen 

Flora, nach der verbreitetsten Conifere Pa l i s syen-Sands t e i n  genannt.

Diese zweite obere Etage stellt Herr Dr. Sch r ü f e r  als Aequivalent des 

Bonebed-Sandsteines hin.

In der unteren Etage  fand Herr Dr. S c h r ü f e r  bei Rattelsdorf grosse 

Stämme urweltlicher Coniferen in Quarz versteinert, das sogenannte Cobur- 

ge r ho l z ,  welches nach Unger  der Pinites keuperianus ist. Berger  führt 

an: Calamites arenaceus Jäg. und Equisetites columnaris Sternb. von Seid
mannsdorf und Hubertsdorf. Andere organische Reste sind eine grosse 

Seltenheit.

Die obere Etage, jetzt Palissyen-Sandstein, ist paläontologisch durch ihre 

Flora charakterisirt. Man kennt die Einlagerungen des sie enthaltenden Schiefer- 

thones von Veitlahn bis Erlangen. Th i e re  fehlen.

Aus den in der Abhandlung gegebenen Details zieht Dr. S c h r ü f e r  fol

gende Folgerungen:

1. Dass der mi t t l e re  und obere Lias dem Palissyen-Sandstein aufge

lagert ist.

2. Dass diese Auflagerungen keine vereinzelten oder nur auf kleine Oert- 

lichkeiten beschränkte Erscheinungen sind, sondern dass es Regel ist den Lias, 

beziehungsweise dessen unterste Zone — die Angulaten-Schicht (mit ihren 

Cardinienplatten) dem Palissyen-Sandstein aufgelagert zu sehen, und dass 

diese D e b e r l a g e r u n g  me i l enwe i t  vom We s t r an d e  des J u r a  aus 

zu verfolgen ist. In unzähligen Steinbrüchen auf der Grenze von Keuper und 

Lias kann man die Hand auf die Berührungsstelle des Palissyen-Sandsteines und 

der Angulaten-Schichten legen: so bei Reut, Jägersburg u. s. w.

Es ist dem fernstehenden, auf dem Kampfplatze nur nach Mittheilungen 
einigermassen orientirten Dritten schwer, wenn nicht unmöglich, ungeteil

ten Beifall der einen oder der ändern Partei zu spenden, da der Kampf noch 

nicht ausgekämpft zu sein scheint, und es der Fortschritt in der Wissenschaft 

ist der uns interessirt. Manche Angabe der einen Seite: so z. B. die des Herrn 

Bergrath G ü m be l  über das Vorkommen des Bonebed bei Strullendorf süd

östlich hei Bamberg ‘)  wird (in diesem Falle vom Herrn Dr. S c h r ü f e r  selbst) 

von der ändern Partei geleugnet. Es scheint namentlich aus der Abhandlung des

Neues Jahrbuch 1858, p. 551.
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Herrn Dr. Rol l e ») hervorzugehen, dass es ausser den Alpen mehrere „Bone- 

beds“ gibt: das eine begleitet von rein Iiassischen Petrefacten (Liasbonebed 

von Degerloh, Fischzähne f andDunker  auch in Halberstadt), ein anderes das 

echte Bonebed der sogenannten Avicula cow/orfa-Schichten, ferner das Vor
kommen von Knochenresten im Keuper (im Semionotus-Sandstein). Und da in 

einzelnen Fällen die Arten zumeist nie bestimmt angegeben werden, und wahr

scheinlich auch nicht bestimmbar sind, so erregt jede Angabe von „Bonebed“ 

und die darauf basirte Parallelisirung der betreffenden Schichten ein Misstrauen, 

welches, so bald die Thatsachen mit den unsrigen nicht übereinstimmen, nur 
schwer zu bewältigen ist.

Herr Dr. S ch r ü f e r  spendet Beifall dem Namen „Palissyen-Sandstein des 

Herrn Prof. Br aun ,  und doch fühlt sich Herr Dr. Otto Pop p, in seiner, der 

genauen Auseinandersetzung über die fossile Flora von Jägersburg bei Forch- 

heim wegen, gewiss recht werth vollen Abhandlung 2), 1. c. p. 416, sehr beengt, 

in dem „Palissyen-Sandstein“ der Jägersburg ke i ne  Pa l i ssya  bisher angeben 

zu können und eine Auffindung dieser Pflanze, nach der der Sandstein benannt 

wird, erst hoffen zu müssen.

Die Herren Braun  und Popp fühlen es am besten, wenigstens glaube ich 

dies aus ihren Abhandlungen deutlich entnehmen zu können, wie misslich es ist, 

bei nicht gut entwickelten Lagerungsverhältnissen, bei Mangel an fossilen Thier

resten: s i chere Schlüsse ziehen zu sol len.  Sie haben nach ihrer besten 

Ueberzeugung zu handeln geglaubt, wenn sie die gegebenen Daten in ihrer 

Weise benützt haben. Herr Dr. S c h r ü f e r  hat ebenfalls keinen Durchschnitt 

geliefert, der über die Jägersburg vollen Aufschluss geben würde. Dr. S c h r ü 

fer hat die petrographische Beschaffenheit des „Schweichei“ eben auch nur 

zu seinen Zwecken ausgebeutet und darin die petrographisch gleichen Angulaten- 

schichten zu erblicken für das Beste gehalten. Doch verführt die petrographische 

Beschaffenheit der Gesteine den Geologen dort am leichtesten, wo sie ihn zur 

Erkenntniss der Wahrheit führen sollte.

Unstreitig haben die von Braun und Popp gelieferten Arbeiten den Vor

theil, dass sie die Vorkommnisse der vorhandenen Versteinerungen beziehungs

weise der fossilen Pflanzen möglichst genau angeben, so dass man aus diesen An

gabenein möglichst vollständiges Bild des Vorkommens sich entwerfen kann. Viele 

der hochverdienten Autoren über die Literatur der Liaskeuper-Grenzschichten 

konnten nur höchst selten das Genus der gefundenen Pflanzen bestimmen; die 

meisten begnügen sich mit den Ausdrücken ^unbestimmbare Pflanzenreste“ 

„Pflanzentrümmer", „Spuren von Pflanzenresten“ — uml doch parallelisiren sie 

ohne Weiteres ihre Vorkommnisse mit den bekannten Localitäten Veitlahn, Theta

u. s. w. Wie viel Unrichtiges hiebei mit einlaul'en musste, lässt sich aus Anga

ben, wie z. B. von Sch l ö  nbac l i s) entnehmen, de." Sandsteine mit Calamites 
arenaceus, Clathopteris meniscoides u.iJ Pecopteris Stuttgardensis, wofür ich 

die 1. c. Tab. IV abgebildete Pflanze zu halten geneigt bin, also Sandsteine mit 

einer echten Keuperflora, deren Arten weder von der Tiieta noch aus den 

kohlenführenden Schiefern im Pechgraben der Grossau u. s. w. in den östlichen 

Alpen bekannt sind, noch zu den Grenzschichten zu rechnen scheint.

Aus den Mittheilungen von Prof. Br aun ,  insbesondere aber aus dessen 

Einsendungen an fossilen Pflanzen an die k. k. geologische Reichsanstalt, ferner

*) Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, Bd. XXVI, p. 13. 
a) Neues Jahrbuch 1863, p. 399. 
s) Neues Jahrbuch 1860, p. 325.
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aus den Bestimmungen von Prof. Dr. Const. v. E t t i n g shausen  4) scheint mir 

die Thatsache unzweifelhaft, dass die Flora der Veitlahn verschieden sei von 

der Flora an derTheta und der Jägersburg. Von derErsteren —  mit K u r r ’s Flora 

von Ohmden zu parallelisiren — mag Herr Prof. Br aun  wohl das reichlichste Mate

rial besitzen. Da in Steierdorf über der Flora die mit jener von Fünfkirchen, 

vom Pechgraben und der Theta die grösste Analogie zeigt, in den höheren 

Schichten eine zweite Flora aufzutreten scheint, mit Analogien an die Flora der 

Veitlahn, über welcher die Liasfauna nicht bekannt ist, glaubte ich dieser 

Parallelisirung der Flora von Veitlahn mit Ohmden keine Hindernisse entgegen 

treten zu sehen. Die G l e i c h z e i t i g k e i t  der F lora  von Ve i t l a h n  mi t  

der von d e rT he t a  ist bis heute noch n i ch t  erwiesen.

Als höchst verdienstlich glaube ich hervorheben zu müssen, den Nachweis, 

geliefert von Herrn Dr. S ch r ü f e r  in seiner vorliegenden Abhandlung, dass in 

der von ihm begangenen Gegend der e ch t e  Pa l i s syen-Sands t e i n  über 

einer Schichtengruppe mit: Pinites keuperiamts üng., Calamites arenacetts 
Jäg. und Equisetites columnaris Strnbg. einer entschiedenen Keuperflora, 

lagert.
In Schwaben folgt nach der wahrhaft meisterhaften Darstellung Quen- 

s tedt ’s über rothem Keupermergel der Schichtencomplex der Vorläufer. Hieraus 

scheint der Schluss zu folgen; der Palissyen-Sandstein ist ein Aequivalent des 

Bonebed-Sandsteines, der Schichten der Avicula contorta.
Beide Fälle kommen auch in den Alpen vor. Aus vielen unzweifelhaften 

Durchschnitten geht deutlich hervor, dass über einem Schichtencomplexe mit 

den fossilen Besten von: Calamites arenaceus, Equisetites columnaris und 

Pecopteris Stuttgardensis die Kössener Schichten folgen. Eben so, wenn auch 

nicht ausser Zweifel gestellt, folgt: in H i n t e r ho l z  über einer Schichtengruppe 

von grauen und röthlichen Sandsteinen und Mergeln mit Gyps (Keuper?) die 

knhlenführende Ablagerung dieser Gegend, mit einer Flora, die jener vom 

Peehgraben, in der Grossau, von Fünfkirchen und von der Theta und Jäger

burg, wenn nicht völlig gleich, doch ganz analog is ta), ohne dass wenigstens bis 

heute die Kössener Schichten als zwischen gelagert nachgewiesen worden wären. 
Hieraus sollte man ebenfalls den Schluss ziehen, die sogenannte Liaskohle der 

östlichen Alpen sei einem Schichtencomplexe eingelagert, welcher den Kössener- 

schichten äquivalent ist. Doch sind mir zwei Fälle bei der Begehung im 

Sommer 1863 bekannt geworden, die dieser Auffassung entschieden wider

sprechen. Im S. von den Vorkommnissen der Liaskohle in der Grossau findet 

man den Schichtencomplex der Grestencr Schichten, freilich nicht mehr so 

mächtig entwickelt und auch ohne Kohle insbesondere am Schnabelberge süd
westlich bei Waidhofen unter Fleckenmergeln mit Arieten gelagert; im Liegen

den folgen deutlich entwickelte Kössener Schichten in grösser Mächtigkeit. Sie 

bilden daselbst den Bucha-Berg und die Gehänge an der Strasse von Waidhofen 

nach Weyer. An der Ois weiter östlich findet man in der Gegend von Peistenau 

am linken Gehänge des Thaies (Waidhofen SO.) unter Fleckenmergeln mit 

Arieten einen Schichtencomplex von dunkeln Mergeln der Grestener Schichten 

folgen, in dessen obersten Lagen die e ch tes t e  Form der Gryphaea arcuata 
Lam. in zahlreichen Exemplaren gefunden wurde. Kaum 50— 70 Schritte im S. 

von dieser Stelle fand ich in einem wenig aufgeschlossenen Ter rain reichliche

Abhandlungen der k. k. geolog. Reiehsanstalt 1852. 1. Bd. Abtheilung 3. Nr. 3. 
*) U nger, Leonh. ct Br. 1848, p. 291.

K. k. geologische Reiehsanstalt. 13. Band, 1964. [[I. Heft. «*•'
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herabgerollte Blocke von Kalten der Kössener Schichten, gleich darauf dieselben 

Gesteine anstehend und unterlagert von Kalken und Dolomiten der oberen 

Trias.
Der kohlenführende Schichtencomplex mit der Flora des Palissyen-Sand- 

steines (Theta, Jägersburg) lagert in den Alpen auf Kössener Schichten. Der 

Palissyen-Sandstein ist somit jünger als die Schichten mit der Avicula contorta.
In Schwaben folgt über dem Tübinger Pflasterstein und der Kloake nach 

demselben ForscherQuenstedt:  die Psilonoten-Bankund dieAnguluten-Schich- 

ten. In den Alpen haben wir, um nur einen Fall zu nennen, bei Enzesfeld, über 

den Kössener Schichten, nach den zum Theil noch nicht veröffentlichten, mir 

aber freundlichst im Manuscripte mitgetheilten Untersuchungen des Herrn Prof. 

E. Suess ,  unmittelbar Schichten mit dem echten Am. angulatus aufzuweisen. 

Hier sowohl als in Schwaben fehlt jener Schichtencomplex mit den Liaskohlen 

der östlichen Alpen.

In jenen Gegenden, in welchen die Grestener Schichten sich entwickelt 

finden, folgen über dem kohlen- und pflanzenführendem Complexe theils 

Mergel, theils Kalkgebilde mit einer reichen fossilen Fauna, die nach meinen 

leider noch nicht geschlossenen Untersuchungen die Thalassitenbänke Schwa

bens zu verrathen scheinen. Ammonites angulatus selbst ist aus diesen die 

Kohle deckenden Schichten nur zweifelhaft und gewiss sehr selten. Von 

Ammonites psilonotus keine Spur.

Nach den Angaben des Herrn Dr. S c h r ü f e r  lagern über den Palissyen- 

Sandsteirien, dort wo sie nachweisbar sind, ebenfalls die Angulaten-Schichten mit 

ihren Cardinienplatten.

Es scheint aus allen dem vorläufig hervorzugehen, dass es Stellen gibt in 

den Alpen und wahrscheinlich auch ausserhalb derselben, an welchen die 

Schichten mit Ammonites psilonotus entweder feh len  (Enzesfeld) oder durch 
einen pflanzen- und kohlenführenden Schichtencomplex von mehr littoraler 

Facies oder eine Süsswasserablagerung vertreten werden (Schichten mit der 

Liaskohle in den Ostalpen, Palissyen-Sandstein).

Trotzdem dürfte es auch ferner an Vertheidigern der Ansicht nicht fehlen, 

dass man denn doch diesen an der Grenze der rhätischen Formation gegen den 

Lias auftretenden Schichtencomplex noch den Schichten mit der Avicula con
torta zurechnen sollte. Die Thatsache, dass über dem die Liaskohle führenden 
Schichtencomplexe bis jetzt nirgends die echte Psilonotenbank nachgewiesen 

werden konnte, sondern über demselben mit Sicherheit erst die Fauna der 

Thalassitenbänke entwickelt ist, sprechen für die entschiedene Zuweisung^ in den 

Lias. Mit dom, wie es scheint, nur local entwickelten Palissyen-Sandstein und 

der Ablagerung der Liaskohle scheint in einigen Gegenden der Beginn der 

Liasformation eingeleitet worden zu sein, wie Aehnliches insbesondere in der 

Neogenformalion bei uns genügend bekannt ist. An anderen Stellen scheint die 

Süsswasser- oderLittoral-Ablagerung des Lias viel höher hinauf in der Reihe der 

Entwickelung dieser Formation (mit oder ohne Unterbrechung?) fortgedauert 

zu haben. Für diese Annahme scheint besonders Steierdorf zu sprechen. So 

gibt auch P f a f f i )  bei Reuth über versteinerungsleeren Schichten erst die 

Fauna von Lias y Que ns t ed t ’s mit Terebratula numismalis und Pentacrinus 
basaltiformis an. Credne r ») führt über der pflanzenführenden Schichte von 

Veitlahn den Ammonites costatus an, der bezeichnend ist für Lias «JQuenstedt ’s.

1)  Neues Jahrbuch 18S7, p. 5.
Neues Jahrbuch 1860, p. 313— 314.
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Alle diese Tliatsachen sprechen dafür, diese Littoral- oder Süsswasser- 

gebilde, deren Ablagerung stellenweise gleich mit dem Anfänge der Liasfor

mation begonnen, und an verschiedenen Stellen durch verschiedene Zeiträume 

derselben Periode, vielleicht bis zur Zeit der Ablagerung des oberen Lias 

gedauert haben mag, gleich von ihren tiefsten Schichten an aufwärts, dem Lias 

zuzuweisen. Die gleiche Verbreitung des Palissyen-Sandsteines und der Angu- 

laten-Schichten, welche beide nach Dr. S ch r ü f  er einander überlagernd, 

mei'enweit vom Westrande des Jura zu verfolgen sind, deutet ebenfalls auf die 
innige Zusammengehörigkeit dieser beiden Schichten.

Unsere eigenen Arbeiten über diesen Gegenstand in den östlichen Alpen 

sind im Fortgange begriffen; der diesjährige Sommer wird uns Gelegenheit 

geben, unsere Beobachtungen vom vorigen Jahre zu prüfen und fortzusetzen.

Eine sorgfältigere Trennung der verschiedenen Bonebeds ausserhalb der 

Alpen und insbesondere genaue Untersuchung der mitvorkommenden anderen 

Fossilien, eine bessere Würdigung der an verschiedenen Punkten angegebe
nen Pflanzenreste, der Nachweis oder Widerlegung der Gleichzeitigkeit der 

Flora von der Theta mit jener von der Veitlahn: —  sind eben so viele lohnende 

Aufgaben, durch deren Beantwortung allein man der Wahrheit näher treten 
wird.
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VIII. Bemerkungen über die Miinster’sehen Arten von St. 

Cassian in der Münchener paläontologischen Sammlung. 

Von Dr. Gustav C. Laube.

Milgetheilt in der Sitzung der k. k. geologischen Reichannstalt am 12. Juli 1864.

In nachfolgenden Zeilen erlaube ich mir das Resultat einer Arbeit mifzu- 

theilen, welche mich während der letztverflossenen Wochen in München beschäf

tigte, wo es mir behufs einer spätem umfangreicheren Bearbeitung der Fauna 

der St. Cassianer Schichten, um die genaue Kenntniss der Mün ster'schen 

Originale zu thun war. Herr Prof. Dr. Oppe l  hat mir mit grösster Bereitwil

ligkeit die Müns te  r'sche Sammlung zur Verfügung gestellt, doch musste ich zu 

meinem grossen Leidwesen wahrnehmen, dass eine grosse Reihe von Originalen, 

und zwar fast von allen jenen abgeht, welche im Besitze Dr. B r aun ’s und Dr. 

W i s sman n ’s sich befanden. Die Antwort auf mein Schreiben an Dr. Braun  

bezüglich der fehlenden Stücke brachte mir leider die Nachricht von dessen 

schnellem und unerwartetem Hinscheiden. Und so muss es bezüglich der unten 

namhaft gemachten Arten dem günstigen Zufall überlassen bleiben, dieselben 

irgend wie wieder an’s Licht zu bringen.

Die in der vorliegenden Arbeit vorgenommene Revision beschränkt sich 

demnach lediglich auf die in weiland Grafen Müns ter ’s Sammlung vorfindlichen 

Arten, dessen Katalog mit einigen Arten aus den Wengener Schichten 400 Arten 

zählt, eingerechnet vieler Varietäten, wie sie Müns t e r  zu machen beliebte. Von 

diesen sind nun 279 aufrecht erhalten. Und wenn weiters noch die Kl ip- 

s tc in ’sehcn Typen in Betracht gezogen würden, von denen ganze Reihen mit 

den Müns t er ’schcn zusammenfallen, dann würde wohl die oftmals angestaunte 

und mit Recht bezweifelte Anzahl von 750 Arten um ein Beträchtliches herab

sinken.

Leider hat meine Arbeit mir auch gezeigt, wie wenig man sich auf die von. 

Münster  gegebenen Abbildungen verlassen könne, indem ich sagen muss, dass 

er oft etwas ganz anderes abbildet als er gesehen hat oder gesehen haben 

konnte. So bildet er, nur ein Beispiel anzuführen (Taf. 13, Fig. 47) Murchisonia 
Blumii ab. Gleich daneben Fig. 49 ist Fusits Iripunclatus abgebildct, und es 
wird Jedermann glauben, dass die beidenabgebildeten Arten vollkommen von ein

ander verschieden seien. Vergleicht man aber die Originalexcmplare, so reichte 

wohl eine ganz oberflächliche Betrachtung hin, die Identität der beiden Species 

oinzusehen, noch mehr aber eine gründliche Untersuchung, bei welcher man 

sich vergebens anstrengt, heterogene Eigenschaften der Arten zu entdecken. 

Sie sind ganz und gar gleich, und.es ist unbegreiflich, wie Mün s t e r  dazu



kommen konnte, dieselbe Species unter verschiedener Gattung in verschiedenen 

Abbildungen wieder zu geben, ja ich zweifle nicht, dass die von ihm abgebildete 

(Taf. 12, Fig. 17) Pleurotomaria Nerei, ein ganz schlechtes undeutliches Ding, 

nichts weiter als eben auch Murchisonia Blnmii ist. Es mag dies eine Beispiel 

genügen, obwohl aus dem Nachfolgenden leicht ersichtlich ist, dass analoge 

Fälle nicht selten sind.

Ein Anderes ist es auch noch mit solchen Exemplaren die Müns t er  

abbildet, an denen man aber ausser dem äusseren Umriss, was die Abbildung 

gibt, nichts wieder erkennt. Münster  hat da seiner Phantasie oft za viel Raum 

gelassen und bildet Punkt-und Knotenreihen an Schnecken ab, wo wirklich keine 

sind, und gründet auf ganz schlecht erhaltene Exemplare Arten, die man umsonst 

sucht, weil sic eben nur Graf Münster  kannte.

Leicht verzeihlich ist es jedenfalls wohl, dass Müns t e r  es mit der 

Stellung in den einzelnen Geschlechtern nicht sehr genau nahm, aber auffällig 

bleibt eins und das ist, dass er z. B. Solarium venustum Münst. sp. als Cepha- 

lopoden, als Ceratites venustus abbildet. Man muss sich aber auch wundern, 

wie Kl ipstein,  der dieselbe Species als DelphinulaVerneuilii abbildet, aufdiesen 
Irrthum nicht gekommen ist.

Obwohl nun in der flüchtigen Skizze, die ich hier vorlege, hin und wieder 

eine kleine Umstellung nöthig sein dürfte, so ist doch damit der Zweck erreicht, 

dass darin eine grosse Reihe bedenklicher Irrthümer bereinigt sind, und ich 

hoffe bald in einer grösseren Arbeit auch das Kleinste sichergestellt zu haben.

Liste der in München fehlenden Originalexemplare zu Münster’s 
Beiträgen zur Petrefactenkunde, Bd. IV.

Manon duiium Taf. 1, Fig. 4.
Cnemidium turbinatum Taf. 1, Fig. 19.
Agaricia ramosa Münst. Tab. 2, Fig. 2.
Montlivaltia rugosa Münst. Tab. 2, Fig. 12.
Astraea vemmta Münst. I. c. Tab. 2, Fig. 17.
Lithod.end.ron verticillatum Münst. I. c. Tab. 2, Fig. 22.
Cidaris admeto Münst. I. e. Tab. 3, Fig. 3.
Spirifer rostratus Münst. Tab. 6 , Fig. 20.
Orthis concentrica Münst. Tab. 6 , Fig. 19.
Orbicula lata Münst. Tab. 6 , Fig. 73.
Lima anguluta Münst. Tab. 6 , Fig. 30.
Ostrea venusta Münst. Tab. 7, Fig. 1.
Gryphaea arcta Münst. Tab. 7, Fig. 2.
Avicula bifrons Münst. Tab. 7, Fig. 17.
Avicula aequivalvis Münst. Tab. 7, Fig. 19.
Area lata Münst. 1. c. Tab. 7, Fig. 6 .
Area nuda Münst. 1. c. Tab. 8 , Fig. 7.
Cnrdium dnbitim Münst. 1. e. Tab. 8 , Fig. 27.
Spirifer raripleetus Münst. Tab. 9, Fig. 1.
Terebratula contraplecta Münst. Tab. 9, Fig. 2.
Spirifer spurius Münst, Tab. 9, Fig. 3.
Spirifer dichotomus Münst. Tab. 9, Fig. 4.
Terebratula quadrieostala Münst. Tab. 9, Fig. K.
Patella eapidina Münst. Tab. 9, Fig. 11.
t'usux örbignyanus Tab. 9, Fig. 38.
Turritella subearinata Tab. 9, Fig. 4ö.
Melania concrntrata Münst. Tab. 9, Fig. 47.
Melania texata Münst. Tab. 9, Fig. 48.
Natiea neritacea Münst. Tab. 10, Fig. 2.
Cochlearia eariiiata Braun Münst. Tab. 20, Fig. 27.
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Trochus bistriatus Münxt. I. c. Tab. H , Fig. 16.
Trochus laticoslatus Münst. I. «. Tab. 11, Fig. 24.
Pleuroiomaria concava Münst. 1. c. Tab. 12, Fig. 7.
Pleurotomaria Protei Miinst. I. c. Tab. 12, Fig. 12.
Turbo rejlexus Tab. 12, Fig. 30.
Turbo geranna Tab. 12, Fig. 31.
Turbo coehlearis Tab. 12, Fig. 36.
Turbo elcgans Münst. Tab. 12, Fig. 39.
Turritella margine nodosa Münst. Tab. 13, Fig. 18.
Turritella undulosa Münst. Tab. 13, Fig. 19.
Turritella trieincta Münst. Tab. 13, Fig. 21.
Turritella compressa Münst. Tab. 13, Fig. 22.
Turritella tricostata Münst. Tab. 13, Fig. 24.
Ceritkium subcancellatum Münst. Tab. 13, Fig. 46.
Orthoceras inducens Münst. Tab. 14, Fig. 4.
Ammonites striatulus Münst. Tab. 14, 33.
Avicula depressa JVissm. Münst. 1. c. Tab. 16, Fig. 3.
Avicula glaberrima Wissm. Münst. I. c. Tab. 16, Fig. 4.

Revision der Münster’schen Species von St. Cassian in der Münchener
Sammlung.

1. S p o ii g J t a r I a e.

Epeudea Manon Münst. sp.
Scyphia Manon Münst. Beitr. IV, Tab. 1, Fig. 15.

Eudea g rae i l is  Münst. sp.
Myrmecium gracile Münst. Beitr. 18, Tab. 1, Fig. 26, 27.
Scyphia subcariosa Münst. J. c. Tab. 2, Fig. 21.

Polycoeliasubcaespitosa Münsl. sp.
Scyphia subcaespitosa Münst. 1. c. Tab. 1, Fig. 14.

Limnoretheles millep oratus Münst. sp.
Tragos miUeporatum Münst. 1. c, Tab. 1, Fig. 17.

Epilheles ro tu lar is  M. sp.
Crwmidium rotulare Münst. 1. c. Tab. 1, Fig. 25.

Epitheles cap ita tus Münst. sp.
Scyphia capitata Münst 1. c. Tab. 1, Fig. 12.

Stellispongia va r iab i l is  Münst. sp.
Cnemidium variabile Münst. 1. c. Tab. 1, Fig. 21—23.

Verrucospongia su b marg inata M. sp.
Manon submarginatum Münst. I. c. Tab. 1, Fig. 9.
Manon pisiforme Münst. 1. c. Tab. 1, Fig. 10.

Cup ulochonia p a te l la r is  Münst. sp.
Achilleum patellare Münst. 1. c. Tab. 1, Fig. 6 .

Actinofungia astroites Münsl. sp.
Tragos astroites Münst. 1. c. Tab. I, Fig. 18.

Leiofungia m il lepora ta  Münst. sp.
Achilleum milleporatuni Münst. 1. c. Tab. 1, Fig. S.

Leiofungia rad ic iform is Münst. sp.
Achilleum radiciforme Münst. 1. c, Tab. 2, Fig. 20.

Le io fung ia  rugosa Münst. sp.
Achilleum rugosum Münst. Tab. 1, Fig. 3.

Leiofung ia  hybrida  Münst. sp.
Tragos hybridum Münst. sp.

Leiofung ia re ticu lar is  M. sp.
Achilleum reticulare M. Tab. 4, Fig. 4.

Amorphofungia W alther i M. sp.
Achilleum Waltheri Münst. Tab. 1, Fig. 7.

Amorphofungia voluta Wissm. sp.
Achilleum voluta Bei Münst. 1. c. Tab. 1, Fig. 27.
Achilleum Faundelii Münst. Tab. 1, Fig. 8 ,
Achilleum obscurum Münst. 1. c. p. 27.



Amorphoftingia granu la ta  Mimst, sp.
Achilleum granulatum Münst. 1. c. Tab. 1, Fig. 4.

Amorphofungia subcariosa Münst. sp.
Achilleum subcariosum Münst. Tab. i ,  Fig. 2.

P o l y p a r t e n .

Montliva lt in  g rac i l is  Münst. 1. c. Tab. 2, Fig. S.
Montlivallia granulosa Münst. 1. c. Tab. 2, Fig. 10.

Montliva lt ia  boleliformis Münst. Tab. 2, Fig. 9.
Montlivalt ia  crevata Münst. Tab. 2, Fig. 11.
M ontliva lt ia  cap ita ta  Münst. I. c. Tab. 2, Fig. 6 .

Montlivaltia acanlis Münst. 1. c. l  ab. 2, Fig. 7.
Montliva lt ia  rad ic ifo rm is  Münst. sp.

Cyalhophyllium radiciforme Münst. I. c. Tab. 2, Fig. 23.
M on ll iv a l l ia  gr anu la ta  Münst. sp.

Cyalhophyllium granulatum Münst. I. c. Tab. 2, Fig. 24.
Montliva lt ia  pygmaea Münst. 1. e. Tab. 2, Fig. 14.
T lie cosmilia obliqua Münst. sp.

Montlivaltia obliqua Münst 1. c. Tab. 2, Fig. 8 .
Anthophyllium venustum Münst. Tab. 6 , Tig. 5.

Thecosmilia confluens Münst. sp.
Cyalhophyllium confluens Münst. Tab. 2, Fig. 16.
Montlivallia caespilosa Münst. Tab. 2, Fig. 13.

Cladophyllia sublaevis Münst. sp.
Lilhodendron sublacve Münst. 1. e. Tab. 2, Fig. 4.
Cyathophyllium gracile Münst. Tab. 2, Fig. IS.

Cladophyllia  sub die ho loma Münst. sp.
Lilhodendron subdichotomum Münst. 1. e. Tab. 2, Fig 3.

Chaetetes subspongiles sp. Ed. & Haim.
Calamopora spongites Münst. 1. e. Tab. 2, Fig. 18.

Chaetetes Münsteri Ed. & Haim.
Calamopora fibrosa Münst. 1. c. Tab. 2, Fig. 9.

Cellepora granu la ta  Münst. I.e. Tab. 1. Fig. 28.
F lus tra  elegans Münster I. c. Tab. 2, Fig. 1.

R a d I a r I e r.

Encr inus Cassianus Laube.
Encrinus lilüformis Münst. non Schlthm. 1. e. Tab. 8 , Fig. 1—6.

Encrinus granulosus Münst. I. c. Tab. 5, Fig. 11— 19.
Encr inus var ians  Münst. I. c. Tab. 5, Fig. 7, 9, 10.
Pentacrinus propinquu  s Münst. Tab. 4, Fig. 9.

Pentacrinus Braunii Münst. Tab. 4, Fig. 8 .
Pen tacrinus laevig atus Münst. 1. c. Tab. 4, Fig. 7.
Pentacrinus sub crenatus Münst. Tab. 4, Fig. 6 .
Cidar is  sub similis Münst. I. e. Tab. 3, Fig. 3.
C idar is  venusla Münst. I. c. Tab. 3, Fig. 4.
Cidar is  pentagona Münst. I. c. Tab. 3, Fig. 8 .
Cidar is L iagora Münst. I. c. Tab. 3, Fig. S.
Cidar is subnobilis Münst. Tab. 3, Fig. 10.
Cidar is subcoronata Münst. Tab. 3, Fig. 1. (Die grosse Fig.)
C idar is  K l ip s te in i  Desor.

Cidaris subcoronata Münst. pars Tab. 3, Fig. 1. (Die kleine Fig.) 
C idar is  dorsata Braun Münst.  1. c. Tab. 4, Fig. 1.
Cidar is  Hausmanni  IVissm. MSnst. I. c. Tab. 3 Fig.14.
Cidar is  trigona Münst. Tab. 3, Fig. iS.
C idar is  scr obicul ata Braun Münst .  Tab. 3, Fig. 21.
C ida r is  alata Agass. Münst .  Tab. 4, Fig. 2.
C idar is  Römeri Wissm, Münst. Tab. 4, Fig. 3.
Cidar is Buch ii Münst. 1. c. Tab. 3, Fig. 11.

Cidaris remifera Münst. 1. c. Tab. 3, Fig. 12.
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Cidaris semico tata Münst. Tab. 3, Fig. 20.
Cidar is  l inea r is  Münst. I. c. Tab. 3, Fig. 19.
C idar is  biformis Münst. Tab. 3, Fig. 13.
C idar is  B r a u n i i  Desor.

Cidaris calenifera Miimt. non Agas s. Tab. 3, Fig. 23. 
Cidaris baculifera Münst. 1. c. Tab. 3, Fig. 24.
Cidaris Wächter! Wissm. Münst. 1. c. Tab. ä, Fig. 23. 

Cidaris decorata Münst. Tab. 3, Fig. 22.
C i dar is Wissmanni Desor.

Cidaris spinosa Münst. non Agass. 1. c. Tab. 3, Fig. 16. 
C id aris f lexuosa Münst. 1. e. Tab. 3, Fig. 18.

Cidaris cingulata Münst. I. c. Tab. 3, Fig. 17. 
Ilypodiadema rcgu lar is  Münst. sp.

Cidaris regularis Münst. 1. c. Tab. 3, Fig. 0.

A u u e 11 d e n.

Serpula car ina ta  Münst. I. c. Tab. ä, Fig. 23. 
Serpula Gerannae Miinst. I. c. Tab. 5, Fig. 24. 
Serpu la  pygmaea Minist. 1. c. Tab, 5, Fig. 25.

Brar. h l o p o d e n .

Terebratula subanyusta Münst. 1. c p. C, Fig. 16 ab. 
Terebratu la subsuff la ta  d’ Orb.

Terebratula sufflata Münst. non Sch l t hm .  I. c. Tab. 6 , Fig. 15. 
Ter ebr atu la  in d is t ine ta  Deyrich.

Terebratula vulgaris viinor Miinst. 1. e. Tab. 6 , Fig. 13.
Terebratula M iinsterii d’ Orb.

Terebratula vulgaris Miinst. non Schl  tlim. 1- c. Tab. 6 , Fig. 12. 
Ter e brat ul a subo rb ic u lar is  Miinst. Tab. 6 , Fig. 4. 
Terebratula b ipart ita  Miinst. Tab. 6 , Fig. 11.
Terebratula flexuosa Miinst. Tab. 6 , Fig. 8 .
Rett in  lyrata Miinst. sp.

Terebratula lyrata Miinst. I, c. Tab. 6 , Fig. 5.
S p i r iff er a quinquecostata Miinst. spec.

Terebratula quinquecostata Münst. 1. c. Tab. 6 , Fig. ab. 
Sp ir ig e ra  W issmanni Miinst. sp.

Terebratula Wissmanni Miinst. Tab. 6 , Fig. 18.
Sp ir igera  hemisphaeroidica Klipst. sp.

Terebratula elongata var-: minor Münster's Sammlung. 
Rhynchonella s emiple cta Münst. sp.

Terebratula semiplecta Miinst. 1. e. Tab. 6 , Fig. 2.
Rhynchonella subacuta Miinst. sp.

Terebratula subacuta Miinst. I. e. Tab. 6 . Fig. 1 
Rhynchonella s em icostat a Münst. spec.

Terebratula semicostata Miinst. I. c. Tab. 6 , Fig. 3.
Rhynchone lla  quadr ipl e c ta Münst. sp.

Terebratula quadriplecta Münst. 1. c. Tab. 6 , Fig. 9.
Terebratula tricostata Münst. 1. c. Tab. 6 , Fig. 7.

Koninckia Leonhard i Wissm. sp.
Producta Leonhardi Wissm. Münst.  Tab. 6 , Fig. 21 & 24.

B I v a I v e n.

Hemicardium decus satum Münst. spec.
Cardita decussata Münster l e. Tab. 8 , Fig. 20.

Isocard ia  rimosa Miinst. I. c. Tab. 8 , Fig. 22.
Isocard ia  p lana  Münst. 1. e. Tab. 8 , Fig. 23. *
Isocard ia laticoslata Münst. 1. c. Tab. 8 , Fig. 25.
Isocar d ia  dup licata  Miinst. sp.



Lucina duplicata Münst. 1. c. Tab. 8 , Fig. 28.
Cypr ina astart iform is Miinst. sp.

Isocardia astartiformis Münst. I. c. Tab. 8 , Fig. 24- 
Opis l ine ata Miinst. sp.

Myophoria lineata Münst. 1. e. Tab. 7, Fig. 29.
Car d in ia  M iinsteri Wissm. spec.

Unionites Münsteri Wissm. bei Münst. I. c. Tab. 16, Fig. 5.
Cardita crenata Gldfs. Miinst. 1. c. Tab. 8 , Fig. 19.
Mytilus s im il is  Münst. sp.

Modiola similis Miinst. ]. c. Tab. 7, Fig. 27.
Mytilus pygmaeus Münst. 1. c. Tab. 7, Fi". 26.
Modiola dimidiala Münst. I. c. Tab. 7, Fig. 28.
Avicu la  gryp haeata Münst. 1. c. Tab. 7, Fig. 7.
Avicula tenuistr ia Miinst.

Avicula tenuistria Miinst. 1. e. Tab. 7, Fig. 8 .
Avicula bidorsala Münst. 1. c. Tab. 7, Fig. 9 ab.

Avicula p lan ido rsa ta  Miinst.
Avicula decvssata Miinst. I. c. Tab. 7, Fig. 10.
Avicula planidorsata 1. c. Tab. 7, Fig. H .
Avicula impressa Miinst. Tab. 7, Fig. 12.

Avicu la  arcuata Miinst. 1. c. Tab. 7, Fig. 13 ab.
Avicula Gea d' Orb.

Avicida ceratophaga Miinst, non Schl thm. I. c. Tab. 7, Fig. 14.
Avicula antiqua Miinst. (non Münst. bei Gldfss .)  Tab. 7, Fig. IS.

Avicula card i ifo rm is  Münst. I. c. Tab. 7, Fig. 18.
Avicu la  pygmaea Miinst 1. c. Tab. 7, Fig. 21.

Avicida Zeuschneri Wissm.
Monotis striata Münster.

Gerv ill ia  angusta Miinst. I. c. Tab. 7, Fig. 23.
G erv i l l ia  angulata Münst. 1. c. Tab. 7, Fig. 24.

Gervillia intermedia I. e. Tab. 7, Fig. 23.
Tr igon ia  h arpa Münst. I. c. Tab. 7, Fij. 30.
Trigonia ornata Miinst. sp.

Myophoria ornata Münst. 1. c. Tab. 8 ,'Fig. 21.
P osidonomya Wengensis Wissm. bei Münst. Tab. 16, Fig. 12.

Sanguinolaria alpina Münst. 1. c. Taf. 8 , Fig. 29.
Posidonomya dubia Münst. sp.

Avicida dubia Münst. I. e. Tab. 7, Fig. 22.
Halobia Lommelii  Wissm. hei Münst. 1. c. Tab. 16, Fig. 11.
Halo bia Wissmanni Miinst. sp.

Avicula Wissmanni Münst. I. c. Tvli. 8 , Fig. 1.
Area impressu Miinst. I. k. Tab. 8 , Fig. 4.
Area strig i la ta  Miinst. 1. c. Tab. 8 , Fis*. 2.
Area aspas ia  d' Orb.

Area eoncentrica Miinst. I. e. Tab. 8 , Fig. 5.
Nucula lineata Gldfs. Münst.  1. c. Tab. 8 , Fig. 9.

Nucula Faba Wissm. Münst.  1. c. Tab. 8 , Fig. 16.
Nucula s tr ig i la ta  Gldfs. Münst.  1. c. Tab. 8 , Fig. 10.
N ucu la  subobliqu a d" Orb.

Nucula obliqua Münst. (non Blainv i l  1 e) 1. c. Tab. 8 , Fig. 18.
Nucula exp ans a Wissm.

Nucula cordata Miinst. non Gldfs.  I. c. Tab. 8 , Fig. 11.
N ucu la  subcuneata d,' Orb.

Nucula cuneata Münst. ). c. Tab. 8 , Fig. 13.
N ucu la  subtrigona Münst. 1. c. Tab. 8 , Fig. 14.
Leda e l l ip l ica  Gldfs. spec.

Nucula elliptica Gldfs. Münsf.  1. c. Tab. 8 , Fig. 8 .
Leda su lce lla ta  Wissm. sp.

Nucula sulcellata Wissm. bei Münst.  1. c. Tab. 8 , Fig. 15.
Leda Ze l ima d' Orb.

Nucula subovalis Münst. 1. c. Tab. 8 , Fig. 12.
Nucula intermedia Wissm.

Peclen alternans Münst. Tab. 6 , Fig. 25.
Peelen moniliferns Braun bei Münst.  Tab. 7, Fig. 4.
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Avicula aliemans Münsl. Tab. 7, Fig. 16.
Pecten subdemissus M&nst. Tab. 7, Fig. 6 . 
Pecten Protei Miinst. 1 c. Tab. 7, Fig. 5.

Pecten octoplectus Münsl. I. c. Tab. 6 , Fig. 26. 
Pecten Nerei Miinst. I. c. Tab. 6 , Fig. 32.

Pecten interstriatus Münst. 1. e. Tab, 7, Fig. 5. 
L ima pseudo-punctata Laube.

Lima punctata Münst. non S.owb. Tab. 6 , Fig.'29. 
P lic  a tu l a obliqua Münst. sp.

Spondyhts obliquus Miinst. I. c. Tab. 6 , Fig. 34. 
Gryphae a av icu laris  Münst. 1. c. Tab. 7, Fig. 3.

G a s t c r o p o d e n ,

Chemnitzia longissima Miinst. sp.
Melania longissima Münst. I. c. Tab. 9, Fig. 24.
Mclania angusta Münst. 1. c. Tab. 9, Fig. 30.
Melania subcylindrica Münst. 1. c. Tab. 9, Fig. 25. 

Chemnitzia su bcolumnaris Miinst. sp.
Melania subcolumnaris Miinst. Tab. 9, Fig. 31.

Chemnitzia Lommclii Wissm.
Turritella Lommelii Wissm. Münst. U c. Tab. 15, Fig. 43. 
? Turritella similis Miinst. I. c. Tab. 13, Fig. 42.
Melania tenuis Miinst. I. c. Tab. 9, Fig. 37.
Turritella cochleata Miinst. Tab. 13, Fig. 41.

Chemnitzia perversa Miinst. sp.
Turritella perversa Münst. 1. c. Tal». 9, Fig. 41.

Chemnitzia supraplecta Münst. sp.
Melania supraplecta Münst. 1. c. Tab. 9, Fig. 40.

Ch emnitzia pupaeformis Münst. sp.
Melania pupaeformis Miinst Tab. 9, Fig. 34.

Chemnitzia punctata Miinst. sp.
Turritella punctata Miinst. I. c. Tab. 13, Fig. 7.
Turritella armata Miinst. Tab. 13, Fig. 30.

Chemnitzia cochlea Miinst. sp.
Melania cochlea Miinst. I. c. Tab. 9, Fig. 23.
Tnrbo Melania Miinst. I. <\ Tab. 12, Fig. 42.

Chemnitzia v i x c itr inat a Miinst. spec.
Turbo vixcarinulits Miinst. I. c. Tab. 12, Fig 34 

Chemn itz ia pyram ida l is  Miinst. sp.
Trochus pyramidalis Miinst. I. e. Tab. I I .  Fig. 17. 

Chemnitzia mutt itorquata  Miinst. *p.
Melania multitorqnata Miinst. I. c. ’J'nli. i), Fig. 35, 

Chemnitzia, tu r r i te l la r is  Miinst. sp.
Melania turritellaris Miinst. I. c. 'I nl>. !), Fig 43. 

Chemnitzia N y mp ha Miinst. sp.
Melania Nympha I. e. Tab. 9, Fig. 18.
? Melania crassa Miinst. I. c. Tab. 9, Fig. 17.

Chemnitzia grac i l is  Miinst. sp.
Melania gracilis Münst. I. c. Tab. 9, Fig. 28.

Chemnitz ia oblique costata Braun sp.
Melania oblique-eostata Bronn M Q n s t. I. o. Tab. 9, Fig. 4Ü. 

Macrocheilus obovatus Miinst. sp.
Melania obovata Miinst. I. c. Tab. 9, Fig. 33.

M acrocheilus i n a r quistr iatu s Münst. sp.
Melania inaequistriata Miinst. I. e. Tab. 9, Fig. 49. 

Macrocheilus tenu is tr ia tus  Münst. sp.
Melania tenuistriata Miinst. I. c. 7'ab. 0, Pi«-. 44. 

Macrocheilus subtortil is Münst. sp.
Melania subtortilis Münst. Tab. 9. Fig. 29.

Macrocheilus conicus Miinst. sp..
Melania conica Münst. 1. e. Tab. 9, Fig. 21, 52. 

Macrocheilus cana l ife rus  Münst. sp.
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Melania canalifera Münst. 1. c. Tab. 9, Fig. 39.
Macrocheilus nodosus Miimt. sp.

Melania nodosa Münst, I. c. Tab. 9, Fig. 42.
Eulima subscalaris Münst. sp.

Melania subscalaris Münst. 1. c. Tab. 9, Fig. 22.
Eulima s im il is  Münst. sp.

Melania similis Münst. 1. c. Tab. 9, Fig. 20.
Eulima fu s ifo rm is  Münst. sp.

Melania fusimormis Münst. 1. c. Tab. 9, Fig. 27.
E u l im a  c olumnaris Münst. sp.

Melania columnaris Münst. 1. c. Tab. 9, Fig. 26.
Melania bicarinata Münst. 1. c. Tab. 9, Fig. 45.

Eulima subovata Münst. sp.
Melania subovata Münst. I. c. Tab. 9, Fig. 19.

Acte onina p a lu d in a r is  Münst. sp.
Melania paludinaris M. 1. c. Tab. i), Fig. SO.
Turbo similis Münst. 1. c. Tab. 13, Fig. 4.
Turbo intermedius Münst. I. c. Tab 13, Fig. 2.

Act eonina sca la r is  Münst. spec.
Tornatella scalaris Münst. I. c. Tab. 10, Fig. 26.

Acteonina sanctae crucis Wissm. sp.
Natica sanctae crucis Wissm. Mün st.
Natica sublineata Münst. I. c. Tab. 10, Fig. 5.

Acteonina p leur  otomoides Wissm. sp.
Natica pleur otomoides Wissm.

Natica subovata Münst. 1. c. Tab. 10, Fig. 11.
Natica substr iata Münst. I. c. Tab. 10, Fig. 6 .
Natica angusta Münst. I. e. Tab. 10, Fig. 12.
Natica  cassiana Wissm. b. Münst .  1. c. Tab. 10, F ig .3.

Rotella Goldfussii Münst. I. c. Tab. 13, Fig. 6 .
N at ica  pseudospirata d’Orb.
Natica subspirata Münst. non Rom. 1. c. Tab.10, Fig. 10.
Natica  N er it ina  Münst. I. c. Tab. 10, Fig. 13.
Natica  decorata Münst. sp.

Nerita dei orata Münst. 1. c. Tab. 10, Fig. 1.
Natica costata Münst. sp.

Naticella costa/a Münst. 1. c. Tab. 10, Fig. 24.
N atica  elongata Münst. 1. c. Tab. 10, Fig. 4.
Natica  Münsteri d' Orb.

Naticella lyrata Münst. non Ph i 11. 1. e. Tab. 10, Fig. 25.
Natica  impressa Münst. 1. c. Tab. 10, Fig. 9.
Natica  tu rb i l in a  Münst. 1. c. Tab. 10, Fig. 7.
Natica subplic istr ia  d'Orb.

Natica plicistria Münst. non Phi l l .  I. c. Tab. 10, Fig. 8 . 
Neritopsis concentrica Münst. sji.

Naticella concentrica Münst. 1. c. Tab. 10, Fig. 23.
Neritops is striato costata Braun sp.

Natica striato costata Braun bei Münst. I. c. Tab. 10, Fig. 15. 
Neritops is decussata Münst. sp.

Naticella decussata Münst. 1. c. Tab. 10, Fig. 21.
Neritopsis subornata Münst.

Naticella subornata Münst. 1. e. Tab. 10, Fig. 19.
Neritopsis o rnata  Münst. sp.

Naticella ornata Münst. I. c. Tab. 10, Fig. 14.
Naticella subornata Münst. 1. c. Tab. 10, Fig. 17.
Naticella elliptica Münst. 1. c. Tab. 10, Fig. 16.

Neritopsis nodulosa Münst. sp.
Naticella nodulosa Münst. 1. c. Tab. 10, Fig. 20.

Monodonta cassiana Wissm. bei Münst .  1. c. Tal), 12, Fig. 18.
Monodonta nodosa Münst. 1. e. Tab. 12, Fig. 19.

Monodonta elegans Münst. 1. c. Tab. 12, Fig. 20.
Trochus subbisertus d’Orb.
Trochus bisertus Münst. non Phil 1. c. Tab. 12, Fig. 11.

Trochus subconcavus Münst. 1. c. Tab. 12, Fig. 3i.

63
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Trochus s emipunctatus Braun bei Münst. 1. c. Tab. 11, Fig. IS. 
Trochus subc ostatus Münst. 1- c. Tab. 11, Fig. 18.
Trochus subdecu ssatüs Münst. 1. c. Tab. 1 1 , Fig. 20.
Trochus subglaber Münst. ]. c. Tab. 11, Fig. 22.
Trochus nudus Miinst. 1. c. Tab. 9, Fig. 21.
Trochus verrucosus Münst. 1. c. Tab. 9, Fig. 23.
Trochus tr is tr ia lus  Münsl. 1. c. Tab. 11, Fig. 19.
Trochus b ipunc ta tus  Miinst. I. c. Tab. 11, Fig. 14.
Turbo subcarinatus Münst. 1. c. Tab. 12, Fig. 23.

Turbo bicingulatus Münst. 1. c. Tab. 12, Fig. 32.
Turbo tricarinatus Münst. I. c. Tab. 12, Fig. 22.

Turbo cinctus Münsl. I. c. Tab. 12, Fig. i 8 .
Turbo fasc io la tus  Miinst. 1. c. Tab. 12, Fig. 21.
Turbo striata punctatus Münst. 1. c. Tab. 12, Fig. 27.
Turbo p leurolomariu s Münsl. 1. c. Tab. 12, Fig. 23.
Turbo bisertus Münst. 1, c. Tab. 12, Fijr. 38.
Turbo haudcar inatus  Münst I. c. Tab. 12, Fig. 35.
Turbo subpleurotomarius Münst. 1. c. Tab.12, Fig.24.
Turbo decoratus Münst. sp.

Pleurotomaria decorala Münst. 1. c. Tab. 12, Fig. 11.
Turbo hybridus Miinst. 1. c. Tab. 12, Fig. 41.
Sca la r ia  binodosa Münst. sp.

Trochus b'modosus Münsl. Tab. 11, Fig. 12.
Sca la r ia  v enus t a Münst. 1. c. Tab. 10, Fig. 28.
Phasiane lla  Münsteri Wissm. MQnst. Tab. 13, Fig. 7. 
Phas iane l la  cassiana Wissm. sp.

Turbo cassiunus Wissm. bei Münst .  I. u. Tab. 13, Fig. 1. 
Phasianella Bronn i i  Wissm. sp.

Turbo Bronnii Wissm. bei Münst.  1. c. Tab. 12, Fig. 29. 
Phasianella str ia tu la  Münst. sp.

Turbo striatulus Münst. I. c. Tab. 13, Fig. 3.
Cirrhus calcar Münst. sp,

Pleurotomaria calcar Münsl. 1. c. Tab. 11, Fig. 28.
Cirrhus nodosus Miinst. sp.

Pleurotomaria nodosa Miinst. I. c. Tah. 12, Fig. 14.
? Pleurotomaria angulata Münst. 1. c. Tab. 12, Fig. 10.

Cirrhus subcostatus Miinst. sp.
Pleurotomaria subcostata Münst. 1. e. Tab. 12, Fig. 2.

Cirrhus crenatus Münst. sp.
Pleurotomaria crenata Miinst. 1. c. Tab. 12, Fig. 15.
? Pleurotomaria cochlea Miinst. I. c. Tab. 12, Fig. 9.

Pleur olomaria spuria Münst. I. c. Tab. 11, Fig. 29- 
Pleurotomaria texturata Miinst. I. c. Tab. 11, Fig. 1. 
Pleurotomaria coronata Miinst. I. c- Tab. 11, Fig. 26.

Pleurotomaria subeoronata Miinst. 1. e. Tab. 11, Fig. 25. 
Pleurotomaria subcancellata d' Orb.

Pleurotomaria canccllala Miinst. non Ph i II. 1. c. Tab. 12, Fig. 16. 
Pleurotomaria venustu Münsl. I. c. Tab. 12, Fig. 13. 
Pleurotomaria cana l ife ra  Miinst. Tab. 12, Fig. 4. 
Pleurotomaria rad ians Wissm. Münst .  1. c. Tab. 12, Fig. 8 . 
Pleurotomaria subgranulata Miinst. 1. c. Tab. 12, Fig. 2.
Delp hinuta laevig ata Miinst. |. c. Tab. 10, Fig. 29.
Delphinula sca lar is  Münst. sp.

Pleurotomaria scalaris Miinst. 1. c. Tab. 11, Fig. 27.
Delph inu la  subdentala Miinst. sp.

Pleurotomaria subdentata Miinst. 1. c. Tal>. 12, Fig. 5.
D elphinula bin odosa Münst. sp.

Pleurotomaria binodosa Miinst. I. c. Tab. 12, Fig. C.
Delph inula spiralis Miinst. sp.

Euomphalus spiralis Miinst. 1. c. Tab. 11, Fig. 2.
Delph inu la  contrar ia  Miinst.. sp.

Euomphalus contrarius Münst. I. c. Tab. 11, Fig. 3.
Kuomphalus helicoides Münst. sp.

Katella helicoides Münst. 1. e. Tab. 13, Fig. S.
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Euomphaluspygmaeus Münst. I. c. Tab. 11, Fig. 1. 
Solar ium  serratum Münst. sp.

Pleurotomaria serrata Münst. 1. c. Tab. 11, Fig. 7.
Solarium  dentatum Münst. sp.

Schizostoma dentata Münst. 1. c. Tab. 11, Flg. 9.
Schizostoma nodosa Münst. 1. c. Tab. 11, Fig. 8 .

Solarium venustum Münst. sp.
Ceratites venustus Münst. 1. c. Tab. IS, Fig. 20.

Porce l l ia  c ingulata Münst. I. e. Tab. 11, Fig. 4.
Porce l l ia  costata Münst. sp.

Schizostoma costata Münst. I. c. Tab. 11, Fig. 6 .
Por cellia  Buch ii  Münst. sp.

Schizostoma Buchii Münst. 1. c. Tab. 11, Fig. 5.
Murehisonia B lum ii  Münst. sp.

Pleuroloma Blumii Münst. 1. c. Tab, 13, Fig. 47.
Fusus tripunctatus Münst. 1. c. Tab. 13, Fig. 49.
? Sleurotomaria Nerei Münst. I. c. Tab. 12, Fig. 17. 

Murehisonia acuta Münst. sp.
Cerithium acutum Münst. 1. e. Tab. 12, Fig. 37.

Murehisonia s e a la n s  Münst. sp.
Turbo sealaris Münst. I. c. Tab. 12, Fig. 40.

Turr ite l la  re flexa Münst. 1. c. Tab. 13, Fig. 8 .
T urr i te l la  ear ina ta  Münst. 1. c. Tab. 13, Fig. 9.

Turritella eanalifera Münst. I. c. Tab. 13, Fig. 15.
T urr ite l la  supraplecta Münst. I. c. Tab. 13, Fig. 13. 
Turr ite l la  subpunctata Münst. I. c. Tab. 13, Fig. 10. 
Turr ite l la  Bo lina  Münst. 1. c. Tab. 13, Fig. 11.

? Turritella trochleata Münst. 1. c. Tab. 13, Fig. 12.
? Turbo troehleatus Münst. 1. c. Tab. 12, Fig. 25.

Turritella nodoso-plieata Münst. I.e. Tab.13, Fig.31.
Turritella tenuis Münst. 1. c. Tab. 13, Fig. 39.

Turr ite l la  subornata Münst. 1. c. Tab. 13, Fig. 34.
Turritella fiexuosa Münst. 1. c. Tab. 13, Fig. ̂ 59.
? Turritella cylindrica Münst. Tab. 13, Fig. 33.

Turr ite l la  pygmaea Münst. Tab. 13, Fig. 33.
T urr ite l la  arcte costata Münst. I. e. Tab. 13, Fig, 55.

Turritella semiglabra Münst. 1. c. Tab. 13, Fig. 40.
Turrite l la  Koninckiana Münst. 1. c. Tab. 13, Fig. 30. 
Turr ite l la  b ipunc lata  Münst. I. c. Tab. 13, Fig. 17. 
Turr i te l la  coIon Münst. 1. c. Tab. 13, Fig. 20.
Turr ite l la  decussata Münst. I. c. Tab. 13, Fig. 14. 
Turr ite l la  hybrida Münst. I. c. Tab. 13, Fig. 32.
Turr ite l la  bipunctata Münst. I. e. Tab. 13, Fig. 26. 
Turr i te l la  ornata Münst. 1. c. Tab. 13, Fig. 38.
Cerith ium  sublineatum Münst. sp.

Pleuroloma sublineata Münst. 1. c. Tab. 13, Fig. 48.
Cerithium m a rg a r i t i f  er um Münst. sp.

Turritella margaritifera Münst. 1. c. Tab. 13, Fig. 25. 
Cirithium punctatum Münst. sp.

Turritella punctata Münst. I. c. Tab. 13, Fig. 16.
Cerithium subnodosum Münst. sp.

Fusus snbnodosus Münst. Tab. 13, Fig. 51.
Turbo crenatus Münst. 1. c. Tab. 12, Fig. 26.

Cerith ium A lbe r t i i  Wissm. bei Münst.  1. c. Tab. 13, Fig. 45.
Turritella punctata Münst. I. c. Tab. 13, Fig. 28.

Cerithium bisertum Münst. I. c. Tab. 13, Fig. 45.
Fusus nodoso-carinatus Münst. 1. c. Tab. 13, Fig. 50. 
Stomatia ear inata  Münst. sp.

Sigaretus carinatus Münst. I. c. Tab. 9, Fig. 16.
Stomatia neritoides Münst. sp.

Lapulus neritoites Münst. non Phi l l .  1. c. Tab. 9, Fig. 13. 
Stomatia pustulosa Münst. sp.

Cupulus pustulosus Münst. 1. c. Tab. 9, Fig. 12,
Emarg inu la  Münsteri Pictct.
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Emarginula Goldfussi Münst. non Römer  1. c. Tab. 9, Fig. 15. 
P a te l la  g ranu la ta  Münst. I. c. Tab. 9, Fig. 16.
Patella costulata Münst. 1. e. Tab. 9, Fig. 9.
Denta l ium  undu la tum  Münst. 1. c. Tab. 9, Fig. 6 . 
Denta lium  sim ile  Münst. I. e. Tab. 9, Fig. 8 .
Dentalium decoratum Münst. I. c. Tab. 9, Fig. 7.

C e p h a l o p o d e n .

Orthoceras elegans Münst. I. c. Tab. 14, Fig. 2. 
Orthoceras undatum Münst. I. c. Tab. 14, Fig. 3. 
Cyrtocera l inea r is  Münst. I. c. Tab. 14, Fig. 5. 
Ammonites nau t i l in us  Münst. sp.

Bellerophon nautilinus Münst. 1. c. Tab. 14, Fig. 1. 
Goniatites pisum Münst. I. c. Tab. 14, Fig. G. 

Ammonites b icarinatus Münst. I. c. Tab. 15, Fig. 30. 
Ammonites Aon Münst. 1. c. Tab. 15, Fig. 27.

Ammonites Brotheus M. Tab. IS, Fig. 28.
Ammonites furcatus Münst. Tab. 15, Fig. 29.
Ceratiles Münsteri Wissm. I. c. Tab. 15, Fig. 21.
? Ammonites dichotamus Tab. 14, Fig. 18.

Ammonites Bus ir is  Münst. sp.
Ceratiles Busiris Münst. 1. c. Tab. 14, Fig. 15.
Ceratiles Basileus Münst. I. c. Tab. 14, Fig. 16. 
Goniatites furcatus Münst. I. c. Tab. 14, Fig. 11. 

Ammonites Bo eotus Münst. sp.
Ceratiles Boeotus Münst. I. c. Tab, 14, Fig. 14. 
Ammonites Anis Münst. 1. c. Tab. 15, Fig. 32. 

Ammonites Eryx Münst. sp.
Goniatites Eryx Münst. I. v.. Tab. 14, Fig. 9. 

Ammonites .larbas Münst. sp.
Ceratites Jarbas Münst. I. c. Tab!*15, Fig. 25.
Ceratites Agenor Münst. I. c. Tab. 15, Fig. 24. 

Ammonites Aehelous Münst. sp.
Ceratites Aehelous Münst. I. e. Tab. 15, Fig. 23. 
Goniatites Wissmanni Münst. I. c. Tab. 14, Fig. 12. 

Ammonites su lc ife r  Münst. sp.
Ceratiles sulcifer Münst. 1. c. Tab. 15, Fig. 23.
? Ammonites rimosus Münst. I. c. Tab. 15, Fig. 31. 

Ammonites hoplophorus Giebel.
Goniatites armatus Münst. non Sow 1. c. Tab. 14, Fig. 8 . 

Ammonites i r regu la r is  Münst. sp.
Ceratites irregularis Münst. I. <■• Tab. 15, Fig. 26. 

Ammonites b ipunctatu s Münst. sp.
Ceratites bipunctatus Münst. 1. c. Tab. 14, Fig. 17.

. ? Ceratites Okeani Münst. Tab. 15, Fig. 19. 
Ammonites glaucus Münst. sp.

Goniatites glaucus Münst. 1. c. Tab. 14, Fig. 10. 
Ammonites Fr iese i Münst. sp.

Goniatites Friesei Münst. 1. c. Tab. 14, Fig. 13. 
Ammonites spur ius  Münst. sp.

Goniatites spurius Münst. 1. c. Tab. 14, Fig. 7.
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IX. Barometrische Höhenmessungen in den kleinen Karpathen 

im Pressburger, Neutraer und Trenesiner Comitat.

Ausgeführt im Sommer 1863.

Ton den Herren k. k. Bergrath F. F o e t t e r l e ,  k. k. Sectlonsgeologen H. Wo l f  
und k. k. Bergeispectanten A. Rücken

Zusammengestellt und berechnet von Anton Rücker,
k. k. Bergexspeclanten.

V orgelegt in  der S itzung  der k. k. geologischen Itc ichsnnsta ll am 1. März 1864.

Im Nachfolgenden gebe ich die Resultate der im Sommer des Jahres 1863 

von Mitgliedern der II. Section unter Leitung des k. k. Bergrathes Herrn F. 

Foe t t e r l e  in den kleinen Karpathen ausgefiihrten barometrischen Höhenmes

sungen als Beitrag zur Vervollständigung der Tabelle, welche Herr D. S t u r  

in seiner Abhandlung über die geologische Uebersichtsaufnahme des Wasser

gebietes der Waag und Neutra (Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt 

XI, p. 21) nach den Messungen der HerrenKo rnhuh er, Kof  istka,  v. Pe ttko,  

Pa u l i ng ,  Sadebeck ,  S c h m i d t ,  Senoner ,  Tobias und W o l f  zusammen

gestellt hat. Als Vergleichungs-Station musste für alle Punkte das k. k. Tele

graphenamt Pressburg genommen weiden, da-von den Stationen Tyrnau und 

Sassin, welche für die Berechnung der nördlichen Punkte ungleich günstiger 

gewesen wären, keine Beobachtungen zu haben waren.

Die Seeliöhe von Pressburg ist mit 74*7 Toisen =  76*7 Wiener Klafter in 

Rechnung gebracht, wie sie Herr H. W o l f  schon im Jahre 1858 in seiner 

Publication der Höhenmessungen in Ungarn und Kärnten (Jahrbuch der k. k. 

geologischen Reichsanstalt IX, p. 160) auf Grund der, von Herrn Director 

Krei l  gemachten vierjährigen Beobachtungen ansetzte. Die früheren Messungen 

namentlich die vor dem Jahre 18S6 ausgeführten, sind noch auf die Seehöhe 

Pressburgs von 6S*1 Klafter bezogen, und erklären sich daraus mehrere nam

haftere Differenzen, die sich bei der Vergleichung der jetzigen Resultate mit den 

früheren ergeben. So ist in der oben bezeichnetenTabelle von D. S t u r  pag. 22, 

12. Post von unten, die Seehöhe des Smolenitzer Gasthauses mit 109*8 Klafter 
angesetzt, während dieselbe nach meiner Messung 123*2 Klafter beträgt. 

Schlägt man zu ersterer die Differenz der früher und jetzt in Rechnung ge

brachten Seehöhe Pressburgs von 11-6 Klafter hinzu, so resultirt 121*4 Klafter, 

also ein für barometrische Messungen sehr befriedigendes Resultat.

Die Messungen sind, wie in allen von Herrn H. W o l f  gemachten Publica- 

tionen chronologisch geordnet, und auch die reducirtcn Beobachtungsresultate 

mit angeführt.
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Juni

1 Höchster Punkt des Steigesvon
Lozorno nach Limbach . . 6 . N. i l(i -2 16-7 313-62 330-»3 210-3 287*

2 Ballensteiner Kupferhammer
Wohnhaus im Thal 1. Stock 6 . V. e 30 11-9 11 325-82 331-32 74-52 151- 2*

3 Jägerhaus V y v r a t ................ 8 . . o 15 12.3 1 2 - 2 323 03 320-90 71 147-71

Am Fusse dos Prjstodolek öst
lich von K u c h e l................ !). „ <> 151 15-7 327-77 332-01 71-78 148-5”

Mittel aus 2 Messungen . . . 71-39 148-1*

4 Panske uhlisko, Sattel zwischen
Rohrbachgraben u. Klausen 9. 1 0 30 14 17-1 314 69 330-60 223-5 300-2*

5 Schloss Blassenstein 1. Stock 16- „ 9 15 1 2 - 2 327-89 330-80 36-4 113-1 •
detto detto 13. „ 1 0 30 15 '5 1 2 326-7 330-20 47-8 124-5 j

detto detto 1 2 . „ 9 19 19-3 326-10 329-G2 49-4 1261
Mittel aus 3 Messungen . . . 44-ä 121  -2 “*

6 Sassin, Gasthaus zu 3 Hansen
1. Stock ............................. 2 0 . „ 7 30 17 2 1Ö-3 328 329-4 19-4 96-1

detto detto 2 2 . „ 7 30 16 14-6 329-50 331-54 27-8 104-5

detto detto 23. „ 6 15 16-2 1 2 - 1 330 332 05 27-8 104-5

Mittel aus 3 Messungen . 25 1 0 1 *7
7 Sattel zw. Selilossberg u. Paw-

lowberg nordöstlich von Unin 23. N. 12 30 2 0 - 8 2i-3 323-66 333-64 142 218-7*'

8 Bad Smrdak............................ 25 :s 2 0 22-3 329-39 333-39 33-3 130** |

: 9 Szenitz Gasthaus amPlatzl. St. 26 D 21 10-3 329-54 332-79 45-3 1 2 2 ’ *

1 0 Bixard W irthshaus................ 30. „ 4 • 21 24-1 323-52 332-38 100-5 177-2*“

Juli

11 Kopanica, südlich vonRozbehy 1 . . 2, 18 19-8 327 335-22 114-4 191-1*“

1 2 Smolenitz Gasthaus . . . . 2. V. 5 30 13-2 14-4 331-93 33Ö-98 54 130-7

detto detto 3. „ 6 30 14 131 330'81 333-69 391 113-8

Mittel aus 2 Messungen . , 46-5 123-2**

13 Kalvarienberg bei Smolenitz . 3. N. 6 2 0 - 8 2 1 -C 327-93 332-15 58-8 135-5**

14 Obernussdorf........................ S. V. 7 30 13-2 13-2 332 11 333-02 24-3 1 0 1 “

IS Pfjtrzka-Capellc östlich von
Hotic..................................... 6 . . 1 0 30 23 22-4 331-23 332-40 16-6 93-3

16 Propastberg westlich bei Xlokry
h a j ..................................... 6 . N. 1240 24-1 24 i 326-04 332-4!) 92-3 169 i

17 Quelle bei der Propastny
Mühle, am Fusssteig zwi
schen Skalic und Holic 8 '
darüber ............................ 6 . „ 2 2 2 -ä 25. t 330-68 332-33 26-4 1031

18 Mokryhaj................................. 6 . „ 3 2 0 22-7 24-4 327-84 332-52 67 143-7

19 Windmühle hei Skalic . . . . 6 - ,, 30 2 2 2 2  -t 329-87 332-52 37 113-7

2 0 Steinernes Kreuz an der
Strasse bei Trnowetz . . . 8 . V 9 15 19-a 19 t 333-6* 334-6 ( 13-2 89-9

2 1 Rasochacz-Mühle westlich von
S k a l ic ................................. 8 . N. 2 4; 23 23 * 329-96 334-3' 62-2 138-9

2 2 Quelle na Salasi östlich von
Mokryhaj............................ 8 . „ 7 20-7 2 1 -.1 327-98 334.2t 881 164-8

23 Hegerhaus amTurecky Stuhl . 1 1 .,, 1 , 256 2 0 -'; 321-37 331-9( 154-1 230-8

24 Czupjberg nordöstlich von Ra-
dossowetz......................... 2 2 . „ 3 45 25-2 26-.1 316-23 331 -7( 226-71 303-4

Anmerkung :  Die von Herrn k. k. Bergrath F. Foe t t e r le  ausgeführten Messungen 
sind mit *, die von A. Hücke r  mit ** bezeichnet, die von H. W o l f  sind ohne Zeichen.
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45 R a d o s s o w c tz ............................ 12. V 7 17 17-4 328-82 331-50 37-3 114

26 Oberstes Ende der murinen

Bucht bei Cbropow . . . 12. N 12 15 2 2 -K 22-7 322-40 3 3 1 1 5 125-4 202-1

27 Oresko, östliches Ende . , , 12- „ 6 23-3 22-4 326-83 3 3 1 1 6 61-6 138-3

28 14. „ 1 45 19 25-6 317-68 331.50 64 6 131-3

29 Ruine B ra n c ................................. 14. „ 4 . 17 24 319-84 331*78 169-2 245-9

30 Miavabarh, östlich v. Sobotiütje 13. V. 10 . 17 19-42 329-86 333-53 50-7 127-4

Bl l 'o d b ra n « ........................ ■ . . 15. „ 12 21-7 20-7 324-45 333-28 125 201-7

32 Zalenka-.Ylühle bei Podbranü . 17. „ 8 45. 20 19 1) 326 42 330-83 62-1 138-8

33 Vrbocz, untere Kirche . . . 17. „ 3 30 24 25-3 323-18 329-81 95-5 162-6

34 H iuva- W irth sh aus ................... 21. „ 8 30 16-2 13 321-92 328-18 87-2 163-9

35 Turaluka, südliches Ende . . 23. „ 11 15 13 13-4 326-02 128-18 82-2 158-9

36 Benkowici-vrch, südlich von

T u ra lu k a ........................ ....  . 23. „ 1 12 14 331-75 332-10 141-6 218-3

37 SmeWnka-ßerg, westsüdwest-

licli von Turatuka . . . . 24. „ 12 17 10-5 323-99 332-10 125 2 201-9

38 Tesanebcrg, nördlich vonBas-
n a r y ........................................... 24. N. 2 IC-7 18-8 320-50 332-72 169-9 246-4

JO Sattel beim steinernen Thor
westlich vom Tesaneberg . 24- „ 2 45 17 18-C 23-00 332-67 133-9 210-6

40 Sludeckova iin Thal, östlich
von M ija v ft........................ 25. , 4 4!» 19-3 19-8 323-81 332-04 105-4 182-1

41 Rapanlj, nordöstlich von Mijava 26. V. 10 30 20 18-7 ..21-5ii »31-28 130 206-7
42 Starä Tura-Kirche . . . . . 26. N. 1 45 21-5 22 325-56 330-77 75-ü 152-2
43 Austcrnbank am Öabratec,

südlich von Lubina . . . . 26- * 3 41) 21 '4 21-3 323-95 330-90 93-9 275-6 1

September

44 Waag-Neustadtl am Platz . . 27. V. 10 15 11-8 331-45 333-16 23-1 99-8 !

detto detto . . 28. „ 7 14 11-7 330-90 333-12 30-1 106-8 1

detto detto . . 29. , 8 . 14 11 331-Gö 333-33 22-6 99-3 j
Mittel ans 3 Messungen . . . 23 • 2 101-9

45 Lubina, nördliches Ende . . . 28.' V. 9 13-<c 1 1 -S 328-13 332-50 59-1 135-8 I
40 Miskcch, nordwestlich von

Luhina................................. 28.» 10 45 11-7 12-4 325-17 332-43 98-4 175-1
47 Fuss des Kosinerbergcs nord

westlich Lubina südlich von
Zubracka ............................. 28. N. 1 45 11-9 14-4 322-64 332-23 131-1 207-8

18 lllusaci unter dem Lipo wi Berg,
nördlich von Lubina, südöst
lich von Zabracka . . . . 28. * 2 15 11-5 14-3 317-55 312-23 201-8 278-5

49 Teresover Maierhof heiHrchusi,
nördlich von Lubina . . . 28. . 3 15 11-3 14 323-06 332-20 124-7 201-4

50 Morawski Ljcskowe . . . . . 29. V. ‘ 1 1 2 1 1 - 8 329-75 333-39 48-8 125- 5
51 Resauci nördlich von Bzince . 29. , 11 45 13-1 13-7 528-52 333-54 67-9 144-6
52 Ostry vreb, nördlich von Lubina, 15 15-6 319-88 333-67 190-9 267-6

südwestlich bei Hrchusi . • 29. N. 2 1
53 Bzinee-Kirche......................... 30. V. 12 14 14-4 330-75 333-13 29-2 105-9 J

54 Czaehliec an der Brücke . . . 30. N. 5 12 1 2 - 6 231-70 332-78 14-6 91-3 1

Oclober

55 Hraebovistje, Jabloni dolina i

unter der Kirche . . . . . 5. V. 11 20 17 16-1 331-75 333-78 28-2 104-9 j

K. fe. pcolo^isch« Itoichsanatalt. 14. Band. 1664. I II . lieft» 54
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50 Ilrastni Vrcb, nordwestlich von 

Kostölna südlich von Na

H o d o lu ...................................... ü. V. 4 IS (7-5 17-3 .126-40 333-17 93-9 170-6

37 Krajina, Notarswohnung . . . <5- » 8 45 12 13-8 329-51 332-40 38-9 115-6

58 Kamenec , westnordwestlieh

von Krajina ............................. 6. N. 12 4ä 15 1G-6 320-19 332-16 16G-1 243-8

59 Boraci, nordwestlich bei Pras-

nik im T h a le ............................. C. „ 3 17 17-1 329-72 332-07 32-04 109-1

60 Doloinitkuppe, südlich von

K rachov is te ............................. 7. V. 10 20 14-4 13-2 320-45 331-4G 143-8 220-5

61 Velky P lesivec............................. 7. „ I I 9 15 1 3 » 319-28 331-44 IG7-5 244-2 !

62 Tlustahora, südlich beiPrasnik 7. N. 4 14 • 5 15-1 320-89 331-28 143-8 220-5 j

63 Prasnik an der Mühle . . . . 7- „ 4 45 15 14-9 329-86 331-30 19-8 96-5

|64 Drjeuowitzer Der?, südlich bei 1
' K ra jin a ...................................... 7. „ b 4i> 12-3 14-5 321-31 3 3 1 3 4 138 214-7 I

65 Dobravoda bei der Schmicde 

in gleicher Höhe mit der

Q u e l le ...................................... 10. V. 8 15 12 11-8 327-49 331-13 49-6 126-3

detto detto 14. „ 8 1 n 9 9-8 329-56 333-96 45 121-7

Mittel aus 2 Messungen . . , . 47-3 124
06 Cervickabcrg am Wege zwi

schen Brezowa und Dobra

v o d a ........................................... 10. , 10 4o 14-5 14-3 318-25 331-13 178-8 255-5
67 Brezow a-K irche ........................ 10. N. 3 30 L7-5 16 '7 326-34 331-24 67-8 144-5
68 Wjtckquclle, nordöstlich von 

Dobrnvod:', östlich von Skalki

V rc li ........................................... 12. V. 11 13 15-3 13-7 326-78 330-92 78-1 154-8
G9 Sattel zwischen Visoka liora 

und Kycernikberg bei Horni

Kosariska................................. 12. N. 3 15 15 13-8 320-93 330-59 134 210-7
70 Orlova skala, nördlich von 

Kocin, südwestlich von Pras

nik ............................................... 13. V. 2 15 11-3 14-1 319-91 330-56 1 4 6 1 222-8

71 Friedhofeappelle, nördlich bei

Lancar . . . .  ................... 13.  N. 4 , 14 13-2 325-90 230-92 145-3 222
72 Kreuz südlich von Cerveny vrcb,

nordwestlich von Chtelnice 13. „ 5 30 11-9 12-4 324-30 331-19 9 2 -G 169-5

73 Ruine St. Katharina bei Nahac 14. V. 2 15 13-4 13-2 326-17 332-90 91-9 169-6 ;

74 Kopecbcrg, südwestlich von 

Dobravoda, westlich bei Pjesdj-

b e r g ........................................... 14. N. 4 30 12 14-3 321-IG 332-98 1G1-6 238-3

75 Beim Kreuz zwischen Kicor 

und Lesiberg, westlich von

D o b r a v o d a ............................. 15. V. 9 43 10-8 12-4 324-90 333-26 113-1 189-8

76 Nadas, nördliches Ende . . . 15. N. 2 15-0 17-4 330-65 332-92 31-2 107-9

77 Höchster Punkt der Strasse

von Jablonic gegen Nadas . 15. , 3 15 IC 16-7 324-45 332-86 116-4 193-1
78 J a b lo n ic ...................................... 15. „ 4 • IG-2 1G-2 330-14 332-82 37-3 114
79 Lesiberg bei Dobravoda . . . 16. V. 9 10-3 11-7 321-52 332-41 148 224-7
80 Ilradisljc am B a c h ................... 16 N. 1 , 15-4 16-9 329-43 332-09 3 6 1 112-8

81 Brezova am B a c h e ................... 16- „ 3 4U 15 16-9 328'11 332-05 54-2 130-9 1



[*]
4 1 7

X. Referat der Wasserversorgungs - Commission in der 

Sitzung des Gemeinderathes der Stadt Wien vom 10. Juni 

1864. 

Vorgetragen vom Herrn Gemeinderathe k. k. Prof. Eduard Suess.

(Auch heute darf ich unserem hochverehrten Freunde Herrn Professor 

S u e 9 s meinen anerkennendsten Dank darbringen für die freundliche Ge

stattung, den gegenwärtigen Bericht in unserem Jahrbuche durch Wiederabdruck 

für die Theilnehmer an unseren Arbeiten zu bewahren, eben so wie dies mit dem 
in der Gemeinderaths-Sitzung am 31. Juli 1863 [Jahrbuch 1863, Seite 524] 

abgehaltenen Berichte über die ersten Erhebungen der Fall war. Schon in unse

rer Sitzung am 21. Juni 1864 hatte ich bei der ersten Anzeige der Herausgabe 

des Werkes „Bericht über die Erhebungen der Wasserversorgungs-Commission 
des Gemeinderathes der Stadt Wien“ eine ausführlichere Darstellung in unse

rem Jahrbuche in Aussicht stellen können [Jahrbuch 1864, Verhandlungen 

Seite 95]. Ich hatte damals schon den Abdruck des Berichtes selbst im Wun
sche, aber durfte noch nicht die Zusage geben, da ich die zustimmende Antwort 

des Herrn Professors Suess noch nicht erhallen hatte.

Der Bericht ist hier ohne Abkürzung vollständig gegeben, nebst dem 

Schlüsse der Sitzung, um die Lebhaftigkeit des Eindruckes in dieser grossen 
und für immer einflussreichen Verhandlung zu bewahren.)

Gemeinderath Suess referirt: Meine Herren! Ihre Wasserversorgungs- 

Commission hat für gut befunden, zur leichteren Bewältigung ihrer grossen Auf

gabe dieselbe in zwei Theile zu theilen, zuerst nämlich in ein möglichst geaaues, 

objectives Studium des in der Natur thatsächlich vorhandenen Bestandes der 

Dinge und dann in die Berathung der Schlussanträge, welche sich auf den Vor
gefundenen Thatbestand gründen sollen.

Ich habe die Ehre mitzutheilen, dass die Commission mit ihren objcctiven 

Erhebungen zu Ende ist und dass auch bereits der Bericht über diese Aufnahmen 

in der Natur heute gedruckt vorliegt, begleitet von den nöthigen Karten und 
Profilen.

Dieser Bericht kommt heute und in den nächsten Tagen unter Ihnen, 
meine Herren, zur Vertheilung, und ich erlaube mir Ihnen heute in gedrängter 

Kürze den wesentlichen Inhalt desselben mitzutheilen.

Die Vorrede zeigt, wie schon vor Jahrtausenden die Römer bei der An

lage ihrer Colonie in Wien Wasserleitungen hier gebaut haben; sie erwähnt 

der Wasserleitungen, welche damals einerseits von Gumpoldskirchen und Percht-

B4*
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tholdsdorf, anderseits aus der Gegend von Hernals her nach Wien geführt 

worden sind, und deren Spuren man hie und da noch findet; wie man später, im 
Mittelalter, nach Verfall der römischen Bauten, begonnen hat, in grösserer 

Nähe Quellen aufzusuchen und herheizuführen, von welchen älteren Quellen

leitungen Ihnen die auf der Siebenbiünnerwicse bekannt ist; wie man später 

weiter gegriffen hat, ist Ihnen bekannt, wie vor nicht langer Zeit die Albertinische 

Quellwasserleitung eröffnet wurde, wie man dann die Kaiser Ferdinands-Wasser

leitung gebaut hat, wie dann in den fünfziger Jahren, trotzdem der Wassermangel 

schon so fühlbar war, dass mehrfach die Idee angeregt wurde, eine Actien- 
Gesellschaft zur Bewässerung der Stadt Wien zu bilden, und wie endlich diese 

Wasserversorgungs-Commission der Stadt entstanden ist, dieselbe, in deren 

Namen ich die Ehre habe, heute zu referiren.

Es geht d.mn die Vorrede über zu den Danksagungen gegenüber allen 

Fachmännern, die an der Ausarbeitung des Berichtes sich betheiligt haben, 

unter welchen ich dieHerren Schne i  der und Wed l  und dieHerren Ingenieure 

J u n k e r  und Gab r i e l  specicll hier zu nennen habe.

Was den Bericht selbst betrifft, so zerfällt er in mehrere Theile.

D e r  I. A bsehn i 11 beschäftigt sich lediglich mit der genauen Präcisirung 
der Aufgabe der Commission. Er ist übcrschrieben: „Bedarf der Stadt Wien 

an Wasser*. —  Der Bedarf muss nach drei Richtungen fixirt werden, nach 
seiner Menge, seiner Beschaffenheit und der Höhenlage.

In Bezug auf die Beschaffenheit des Wassers für eine Grossstadt gibt cs 
allgemein gillige Hegeln, die überall Anwendung linden.

In Bezug auf die Höhenlage gelten die Niveauverhältnisse des Ortes, welche 

sieb durch ein Nivellement ermitteln lassen. Viel schwieriger jedoch und von 

localcn Umständen viel abhängiger ist die Ermittlung der nöthigen Menge.

Es ist ganz unstatthaft, dass man die vorhandene Wassermenge etwa 

dividire durch die Kopfzahl und, um den Bedarf einer Stadt festzustellen, sagt, 

per Kopf seien so viele Eimer nöthig.
Um Ihnen zu zeigen, wie falsch das sei, brauche ich nur aufmerksam zu 

machen, dass z. B. Paris in diesem Augenblicke im Verhältnisse 13ysmal so viel 

Wasser zur Bespritzung der Strassen verwendet als London. Es musste also 

hier in das Einzelne gegangen werden, es musste abgeschieden werden aus den 

Leistungen der bestehenden Wasserleitungen, was geliefert und was in einer 
Stadt wirklich verbraucht wird.

Es musste namentlich untersucht werden, wie viel von der nach dem in- 
termiltirenden Systeme in einer einzelnen Stadt gelieferten Menge zum thät- 

sächlichen Verbrauche kommt, was oft nicht mehr als der fünfte Theil der 
gelieferten Menge ist, und so kam man endlich zu dem Resultate, dass durchschnitt

lich fiir den Menschen in die Haushaltung nicht mehr nöthig ist, als eine Menge 

von 5/ ,0 oder >/a Eimer per Tag, und es wurde die Menge von 6/l0 Eimer oder 

24 Maass per Tag und Kopf in der Haushaltung als hinreichend anerkannt.

Hiebei sind alle öffentlichen Ansprüche ausgeschlossen. Es wurde ange
nommen, dass die Wasserleitung zu sorgen habe für eine Bevölkerung von

1 Million Menschen, so dass mit GOO.OOO Eimern die Bedürfnisse der Haus- 

vvirthschaft gedeckt sind.

In Bezug auf die anderen Posten wurde ermittelt, dass für die Industrie 

und für grössere Abnehmer nothwendig seien: 250.000 Eimer; hierunter sind 
auch die Privatgärten begriffen. Um zu beweisen, dass diese Ziffer hoch genug 

sei, füge ich hinzu, dass London im Jahre 1850 für Industrie und Privatgärten 

auch nur 274.000 Eimer gebraucht hat; — für die viermalige Bespritzung aller
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Strassen innerhalb der Linien 220.000 Eimer, für die Bespritzung der Strassen 

ausserhalb der Linien 80.000 Eimer, fUr Gärten und Wiesen 30.000 Eimer, 

für Springbrunnen und Bäder 200.000 Eimer, für Schwellreservoirs an den 

Kloaken 20.000 Eimer, so dass in Summa der Bedarf von Wien sich belaufen 

würde auf: 1,400.000 Eimer im Tage.
Hierzu sind gerechnet 200.000 Eimer als Reserve, und stellt sich somit 

der Bedarf von Wien im Sommer auf 1,600.000 Eimer. Die Commissions 

hat daher geglaubt, annehmen zu dürfen, dass ein Quantum von 1,600.000 bis 

höchstens 2 Millionen Eimer täglich allen Bedürfnissen der Stadt Wien auf eine 

lange Reihe von Jahren hinaus geuügen werde.

Was die Beschaffenheit des Wassers betrifft, so musste Rücksicht darauf 
genommen werden, ob es als Nutzwasser oder als Trinkwasser dienen soll.

Es wurde hervorgehoben, dass die Verbindungen, welche man im Wasser 

findet, zum Theile solche sind, welche im Körper aufgelöst werden und durch das 

Blut circuliren, bevor sie wieder zum Abgange kommen; das sind die salzsauren, 

salpetersauren und schwefelsauren Verbindungen.
Nun stellte sich die Commission die Aufgabe, Wasser zu finden, welches ron 

allen diesen Verbindungen möglichst frei sei, während ihr dagegen erschien, 

dass die kohlensauren Verbindungen weniger zu fürchten seien; namentlich glaubt 
sie aber darauf halten zu müssen, dass das zu liefernde Wasser keinen Zusatz von 

Ammoniak enthalte und nicht die geringste Spur von faulenden oder der Fäulniss 

fähigen organischen Substanzen, denn in diesen Substanzen sieht sie, und wohl mit 

Recht, den Keim einer grossen Anzahl von Krankheiten.
In Bezug auf das Nutzwasser stellen sich dieselben Bedürfnisse heraus, es 

wird gezeigt, dass gewisse Industriezweige, wie Färbereien u. s. w., eben so sehr 

reines Wasser voraussetzen, um gedeihen zu können.

Was den dritten Punkt des Petitums der Stadt Wien betrifft, nämlich die 

Höhenlage, so glaubt die Commission auf diesen einen besonderen Werth legen 

zu müssen, ja sic war überzeugt, dass die neue Wasserleitung überhaupt nur 

dann wirklich bis in die Sitte, bis in das Innerste des Hauswesens der Wiener 
ibren wobltbätigen Einfluss üben werde, wenn das Wasser den hinreichenden 

Druck besitzt, um in allen Vorstädten bis in die höchsten Stockwerke hinaufgeleitet 

werden zu könnrn; denn nur dort, wo das Wasser in die Stockwerke selbst 

getrieben wird, erzeugt es Reinlichkeit, und Reinlichkeit ist einer dur grössten 

Segen, die eine neue Wasserleitung der Stadt bringen kann. Dazu kommt, dass, 

wie bekannt, die hochstöckigen Häuser in Wien Regel sind, dass gerade in den 

höheren Stockwerken die weniger bemittelten Personen wohnen, welchen die 

Bezahlung der Menschenkraft zum Hinaufschleppen des Wassers verhältnissmässig 
am schwersten fällt.

Es musste der Commission wünschenswerth sein, dass ihre Leitung, wo nur 

möglich frei sei von jedem künstlichen Pumpwerk, denn die Einschaltung einer 

Maschinenkraft, sei es aueh nur für einen kleinen Theil des Werkes, nimmt ihm 

jenen Charakter der Vollständigkeit, welchen es sonst besitzt, und cs ist nicht 
zu läugnen, dass das Wasser, welches durch ein Pumpwerk geht, Manches 

an seinen erfrischenden Eigenschaften verliert, so dass gerade in diesem Falle 
die industriellen Bezirke, in welchen die Bevölkerung am dichtesten ist, und für 

deren Versorgung vor Allem zu sorgen ist, nicht das ungeschädigte Quellwasser 
erhalten würden.

Die Commission hat gefunden, dass, um die vorhandenen Bedingungen zu 

erfüllen, Quellen aufgefunden werden müssten, die im Stande wären, ein Bassin
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von 250 Fuss über dem Nullpunkte, mit natürlichem Drucke über den höheren 

Vorstädten von Wien zu erreichen.
Die Commission hat also im ersten Abschnitt ihre Aufgabe dahin präcisirt, 

dass sie nach einem Quellengebiete zu suchen habe, welches im Stande sei, täg

lich, auch zur heissesten Jahreszeit, 1,600.000 bis 2,000.000 Eimer von einem 

Wasser zu liefern, das keiner Trübung unterworfen, das wo möglich ganz frei 

sein soll von faulenden oder der Fäulniss fähigen organischen Substanzen, mög

lichst frei von löslichen schwefelsauren und anderen Verbindungen, und das auch 

nur eine geringe Menge von kohlensauren Verbindungen enthalten darf, dessen 

Temperatur constant ist und jener der mittleren Jahrestemperatur von Wien 

nahe steht, dessen natürliches Gefälle endlich hinreicht, um ein Sammelbecken 
zu füllen, dessen Sohle 250 Fuss über dem Nullpunkt an der Ferdinandsbrücke 

liegt. Nachdem so die Aufgabe der Commission scharf abgegrenzt war, ging sie 

an die Untersuchungen. Der nächste II. Abschn i t t  des Berichte? führt die 

Ueberschrift: „Allgemeine Bedingungen der Quellenbildung in dem unter

suchten Gebiete“.

Sie müssen mir verzeihen, meine Herren, wenn ich hier mit einigen gene

rellen Beobachtungen beginne.

Jede aus dem Boden hervorkommende Quelle verdankt ihre Entstehung den 

feuchten Niederschlagen, welche aus der Atmosphäre herabkommen; sie ist daher 

von drei Momenten abhängig: von der Menge des Niederschlages, von der 
Structur des Bodens und von seiner Beschaffenheit; denn davon, ob der Boden 

im Stande ist, Wasser aufzunehrnen, hängt natürlich seine Fähigkeit ab, Wasser 

in Gestalt von Quellen abzugeben. So zerfällt der zweite Abschnitt in drei Theile, 

nämlich: zuerst in die Betrachtung des Niederschlages in der Umgebung von 
Wien, dann in die Betrachtung der Structur und der Beschaffenheit des Bodens, 

woraus sich eine Classification sämmtlicher in diesem Gebiete vorhandener 
Gewässer ergibt.

Ich muss aber zuvor bemerken, dass das von der Commission zu unter

suchende Gebiet von vorneherein sich auf eine ziemlich enge Fläche begrenzen 
liess. Hier (auf den Plan weisend) liegt Wien, hier die Donau; hier rückt das 

Kahlengebirge gegen die Donau vor. Es ist klar, dass, wenn auch etwa in den 
kleinen Karpathen, in den isolirten Bergen in der Mitte Mährens oder im mäh

rischen Centralgebirge grössere Quellen vorhanden wären, doch die zwischen lie
genden Ebenen immer ihrer Herbeileitung im richtigen Niveau ein geradezu 
unübersteigliches Hinderniss bieten würde.

Es kann also von vorneherein für die Bewässerung Wiens nur die Gegend 
im Westen, Südwesten und Süden der Stadt in Betracht kommen, nämlich jener 

Theil der Ostalpen, der sich hier so sehr der Stadt nähert, und das steinige Gebiet 
von Wiener-Neustadt.

So beschränkt sich von vorneherein das Gebiet der Untersuchung auf die 

Gegend zwischen dem Traisen- und Leithaflusse und fällt in dieses Terrain der 

Traisenfluss mit seinem ganzen Quellengebiete einerseits, und noch das ganze 

Quellengebiet der Schwarza andererseits hinein.
Was nun zunächst den atmosphärischen Niederschlag, welcher dieses weite 

Quellgebiet speist, betrifft, so wurde die Commission von Seite der kaiserlichen 
meteorologischen Centralanstalt in den Besitz einer langjährigen Reihe von 

Beobachtungen gesetzt. Es zeigte sich aus derselben die sehr auffällige That

sache, dass zwar allenthalben der Niederschlag mit der Höhe bis zu einer 

gewissen Grenze zunimmt, dass aber auf dem Gebiete von Wiener-Neustadt der 

Niederschhig um ein Bedeutendes geringer ist, als in irgend einem anderen
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Theile dieser Gegend, sogar als in Wien, obwohl die Seehöhe eine bedeu

tendere ist.

Was zweitens die Structur des Bodens betrifft, so reicht ein Blick auf 

diese Karte hin, um zu zeigen, dass cs drei Elemente sind, welche in die Bil

dung dieses Stückes der Erde cingrcifen, nämlich ein Stück des Alpengehirges; 

die langgesti eckte Ebene, die bis Wiener-Neustadt hercinragt, und jenes Stück 
Ebene, welches zwischen der Donau und dem nördlichen Abhange der Alpen liegt.

Die Alpen bestehen aus einer Reihe neben einander parallel hinziehender 

Zonen von Gesteinen; der ganze sogenannte Wiener-Wald sammt dem Kahlen- 

gebirge besteht aus Sandstein, das übrige Gebirge von Rodann bis Reichenau 

aus Kalkstein, während das noch südlichere Gebirge, der Wechsel, aus krystalli- 
nischen Schiefern zusammengesetzt ist.

Der lichte F.eck, als welchen Sic die Ebene von Wiener-Neusladt vor sich 

selten  ̂ ist, wie Ihnen Allen bekannt ist, mit Gerölle bedeckt.

Die verschiedenen Gesteine besitzen in verschiedenen Graden die Fähigkeit, 

den atmosphärischen Niederschlag aufzunehmen, daher sind auch die Quellen in 
ihnen auf sehr verschiedene Weise verthcilt.

Das ganze Sandsteingebirge besteht aus einem Gesteine, welches sich mit 

einem schlammigen Zersetzungsproducte bcdeckt, das so gut wie wasserdicht ist.
Der Sandstein lässt daher kein Wasser in den Boden eindringen oder viel

mehr das sch'ammige Zersetzungsproduct bildet eine wasserdichte Rinde über 

demselben; d;iher kommt es, dass der Regen oder Schnee, welcher hier nieder

fällt. auf der Oberfläche ahrinnt, ohne in die Erde einzudringen. Das ist auch die 

Ursache, warum der Wienfluss, dessen ganzes Gebiet der Sandsteinzone ange

hört, ein so reissendes Wasser ist.

Jeder Regen, welcher auf den Sandstein niederfällt, schiesst sofort durch 

den Wienfluss ab und dringt nicht in den Boden ein; aus dieser Ursache sind 
in diesem ganzen Gebiete keine Quellen zu finden. Die Commission konnte von 

vorneherein aus dem einzigen Grunde, weil eine Eisenverbindung in dem Sand

steine vorhanden ist, welche diese Zersetzung herbeiführt, mit Gewissheit sagen, 

dass im ganzen Gebiete des Sandsteingebirges und des Wiener-Waldes nach 

brauchbaren Quellen nicht mit Erfolg zu suchen sei; sie konnte, um der Form 

nach auch da ihrer Aufgabe zu genügen, ihre Untersuchungen auf den Hochsommer 

verlegen, im voraus überzeugt, dass im Hochsommer selbst bedeutendere Quellen 

in diesem Gebiete versiegt sein werden.
Einem späteren Theile des Berichtes vorgreifend, kann ich sagen, dass man 

im August y. J. die höchsten Theile des Wiener-Waldes besucht hat, und einen 

so ausserordentlichen Wassermangel fand, dass die Leute ihr Vieh zu tränken 

kaum iin Stande waren.
Ganz anders verhält es sich mit dem Kalkstein. Das Kalksteingebirge ist 

von Millionen kleiner und grösserer Risse durchzogen, und jeder von Ihnen, 

meine Herren, der das Hochplateau des Schneeberges besucht hat, wird darüber 

gestaunt haben, dass dieses gewaltige Plateau, das im Frühjahre Klafter hoch mit 

Schnee bedeckt ist, gegen den Herbst frei ist, ohne dass an irgend einer Stelle 

ein Bach herabfliesst; gar kein offener Abfluss ist sichtbar und der Schnee ist 
verschwunden, eine Erscheinung, die sich auf allen Hochplatcaux in unseren 

Kalkgebirgen zeigt.
Diese Erscheinung hat ihren Grund darin, dass der allmälig aufthauende 

Schnee von dem zerklüfteten Kalkstein seiner ganzen Masse nach aufgenommen 

wird und am Fusse des Beiges in der Gestalt von Quellen hervoi;tritt.

Das ist die Gegend, in welcher in d«u Alpen nach Quellen zu suchen war.
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Die südliche Zone, der Wechsel, besteht wieder aus wasserdichtem Gestein. 

Auch diese konnte von der Untersuchung ausgeschlossen werden.
Was die Ebenen betrifft, so findet sich in ihnen wie im Gebirge ein gleich 

grösser Contrast zwischen einer wasserdichten und einer wasserdurchlässigen Lage. 

Der sogenannte Tegel, welcher in so grösser Ausdehnung in unseren Ebenen 

angetroffen wird, ist wasserdicht; alles Wasser-, das niederfällt, fliesst ab.
Dort dagegen, wo wie bei Neustadt gewaltige Geröllmassen den Tegel 

bedecken, dringt aller Niederschlag in den Boden ein, sammelt sich erst am 

Grunde auf der Oberfläche des Tegels und kommt tiefer am Fusse der Schutt- 
niassen in der Gestalt grösser Quellen zum Vorschein.

Sic sehen, dass auf diese Weise von Vornherein alle in diesem Gebirge vor

handenen kalten Quellen sich in zwei Gruppen theilen, nämlich in die Hoch- 
q u e l l e n  und in die T i e f que l l en ,  wobei wir unter Hochquellen die verstehen, 

welche im Hochgebirge selbst von dem Schnee und dem Niederschlage der Hoch

plateaus gespeist werden, unter Tiefqucllen aber jene, welche theils durch den 

Niederschlag auf die Ebenen, theils durch den Verlust, welchen die Flüsse erleiden, 
gespeist werden und am Fusse dieser Schuttlagen zum Vorschein kommen.

Als Beispiel einer Hochquelle nenne ich Ihnen den Kaiserbrunnen im 

Höllenthal, als Beispiel einer Tiefquelle die Fischa-Dagnilz.

Es gibt hier noch eine dritte Gruppe von Quellen und das sind die warmen 
Quellen oder Thermen.

Es ist bekannt, dass bei Baden und Vöslau heissc Wässer hervortreten, 
eben so Spuren bei Mödling und bei Gumpoldskirchen. Etwas weiter im Süden ist 

eine bedeutende Gruppe heisser Quellen bei Fischa vorhanden. Eine weitere 

Gruppe heisser Quellen ist bei Bruun.
Nun ist es eine auffallende Thatsache, auf welche die Commission gestossen 

ist, dass die grosse Masse der Alpen in einer Reihe von parallelen Gesteinziigen 

bis nach Wien tritt und hier plötzlich ubgeschnilten ist, und dass auf dieser 
Abschnillsliuic alle diese heissen Quellen zum Vorschein kommen.

Die Abschnittslinie repräsentirt eine grosse Kluft, die tief genug in das 

Erdinnere reicht, um die Quellen, welche auf dieser Linie liegen, zu heissen 
Quellen zu machen, und so hat es sieh gezeigt, dass die Quellen, welche von 

der Commission mit dem Thermometer beobachtet wurden und welche in die 

Fortsetzung dieser Linie fallen, etwas wärmer sind als die übrigen. Diese Linie 

wird in dem Berichte die Thermallinie oder die Linie der heissen Quellen 
genannt, und sie bildet die Grenze zwischen den Tief- und Hochquellen.

Ich gehe nun zu dem III. Abschn i t t e  des Berichtes über, welcher von der 

Untersuchung der Hochque 11 en handelt. Ohne Sie hier behelligen zu wollen 
mit den ausführlichen Auseinandersetzungen über die näheren Modalitäten, unter 

welchen man Quellen am Fusse dieser Hochgebirge findet, will ich Ihnen nun die 

bedeutenden Ilochquellen nennen, auf welche die Commission gestossen ist. Von 

' diesen ist die bei weitem bedeutendste, ihrer Qualität, Höhenlage und der Quan

tität nach der Kaiserbrunnen im Höllenthal. Sein Minimum ist niemals unter

050.000 Eimer im Tage herabgegangen.

Die Temperatur dieser Quelle schwankt zwischen 4 und 5 Grad R ., die 
Härte beträgt nur 7S/* Grad. Sie ist absolut frei von Ammoniak und jeder Spur 

von organischen Substanzen und gehört zu den reinsten Gebirgswässern, die auf 
der Erde bekannt sind.

Eine zweite Quelle, nur um ein Geringes weniger reich als der Kaiser

brunnen ist auf der anderen Seite des Schnecberges bei Stixeustein; auch ihr 

Minimum sinkt nicht unter 500.000 Eimer. In diesem Augenblicke speit sie
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über eine Million Eimer aus, weil diese Quellen im Frühjahre das Maximum 

haben.

Diese Quelle hat einen Härtegrad von 12— 13 Grad, sie enthält ein klein 
wenig mehr mineralische Substanzen, ist aber frei von der Beimengung orga

nischer Substanzen oder von Ammoniak.

Viele kleinere Quellen, etwa mit dem Betrage von je 100.000— 1S0.000 
Eimern im Tage, die also anderwärts als ziemlich beträchtlich gelten würden, sind 

in dieser Gegend bekannt; jedoch sind diese Quellen, insbesondere jene bei 

Kirchbiichl, der sogenannte Frauenbrunnen und der Leichteubrunncn, alle zu 

reich an schwefelsauren Verbindungen, um mit in Betracht zu kommen bei der 

Bewässerung der Stadt Wien.

Viele ähnliche Quellen wurden im Norden beobachtet, so an der Schwechat 

oberhalb Baden, bei Meierlin?, bei Alland; diejenige aber, welche nach den 

eben erwähnten bedeutenden Quellen am Kaiserbrunnen und bei Stixenstein am 
meisten Beachtung verdient, ist die St. Antonioquelle bei Pottenstein, welche 

160.000— 200.000 Eimer abgiht, und die eine Härte von 17 Grad hat, also 

bedeutend reicher ist an mineralischen Bestandteilen als die beiden früheren. 
Dieses sind die wichtigsten unter den Hochquellen. Die Quellen des Anninger 

haben eine viel zu geringe Wassermenge gezeigt, als dass sie in Betracht kom

men könnten.

Es sind ferner im Süden des Gebietes einige sehr grosse Thermen vorhan

den, von diesen ist die aus fünf einzelnen Quellen bestehende bei F i schau  die 

bedeutendste; ihre Lieferung beträgt im Tage 600.000 Eimer. Aber das Wasser 

hat eine constantc Temperatur von I S — 16 Grad und ist daher aus der weiteren 
Betrachtung ausgeschlossen worden.

Ohne mich weiter in die Details einzulassen, berühre ich nun den IV. Ab

schn i t t ,  nämlich die T i e f que l l en ,  insbesondere die Tiefquellen des Gebie

tes von Wiener-Neustadt. Das Capitel, welches ich jetzt zu besprechen gedenke, 

ist ein ziemlich complicirtes; es bandelt sich darum, jene Quellen zu schildern, 

welche nicht, wie die genannten, alles Wasser von der Höhe der Gebirge, son

dern welche einen Theil aus zweiter Hand erhalten, indem viele von den Flüssen, 

die aus dem Hochgebirge kommen, in der Ebene versiegen und zur Speisung der 

Tiefquellen beitragen. Ich werde mich beschränken auf die vielbesprochene 
Ebene von Wiener-Neustadt; ich glaube, dass es einiges Interesse gewähren 

wird, zu hören, in welcher Weise die unterirdische Speisung der vielgenannten 

Quelle der Fischa-Dagnitz erfolgt.

Ich muss zuerst bemerken, dass-das Steinfeld bei Neustadt nicht, wie man 
gewöhnlich zu sagen pflegt und wie ich selbst heute bereits mehrmals gesagt 

habe, eine Ebene ist. Das Steinfeld erscheint nur als eine Ebene, es ist im 
Gegentheil eine Flächc, die nach verschiedenen Seiten sehr beträchtliche Ter

rainverschiedenheiten besitzt. Sie sehen den Saum des Gebirges und die Ebene 

selbst, welche keilförmig bis Neunkirchen einschneidet; diese scheinbare Ebene 

von Wiener-Neustadt besteht aus zwei grossen aus dem Gebirge vorgeschobenen 

Schuttkegeln; der eine davon hat den Scheitel in Wollersdorf am Ausgange des 

Piestingthales und fällt steil nach allen Seiten ab, so dass das Gefälle bis 270 Fuss 

beträgt; der zweite Schuttkegel kommt aus dem Scliwarzathale und fallt gegen 
Neustadt so stark ab, dass Neustadt 350 Fuss tiefer liegt als Neunkirchen. Sie 

haben also zwei Kegelstücke vor sich. Ringsherum da und dort am Rande des 

Gebirgestaucht Tegel hervor, also wasserdichtes Gestein, welches unter dem 
Steinfelde hinziehend eine Wanne macht, in der sich die Wassermenge forthe- 

wegt; weiter im Norden bei Moosbrunn und Laxenburg hebt sich aus der Mitte

K. k. ;eologi«che Hcichsanst*U. 14. Dand. 1664, III, Heft. 55
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ein Tegelröcken hervor; nun strümt unterirdisch die bedeutende Wassermenge 
hin, staut sich'hei Moosbrunn an dem Tegel, versumpft die Ebene und geht rechts 

und links bei Fischamend und Schwechat in die Donau.

Die Wässer, welche sich an der Oberfläche des Steinfeldes zeigen, sind 
verschiedener Art; man kann sie eintheilen in solche, die Wasser verlieren, und 

solche, die Wasser aufnehmen. Der Hauptfluss ist die Schwarza, er kommt bei 

Neunkirchen herab, wird zum Theil durch ein Wehr in den Kehrbach geleitet, 

zum Theil fliesst er am Gebirge hin und verliert dort fast sein ganzes Wasser, 

nur bei Hochwasser füllt er sich und fliesst weiter. Die Schwarza verliert Was
ser, die Pitten auch; sie würde ganz verloren gehen wie die Schwarza, wenn 

sie nicht zum Theile in den Neustädter Schiffahrts-Canal geschafft würde, das 

Leithabett aber ist im vorigen Jahre fast den ganzen Sommer über trocken 

gewesen.
Einen merkwürdigen Gegensatz zu diesen wasserverlierenden Gerinnen, zu 

welchen auch der Kalte Gang gehört, der mit einer grösseren Wassermenge 

herauskommt, als er tiefer unten führt, —  den Gegensatz zu diesen aus dem 

Gebirge hervorkommenden und wasserverlierenden Gerinnen bilden die Wässer, 

die auf der Ebene selbst entspringen und wahrend des Laufes Wasser auf

nehmen. Dahin gehört die Fischa, der beträchtlichste Entwässerungscanal der 

ganzen Gegend. An ihrem Ursprünge münden warme Quellen hinein; auf der 

kurzen Strecke zwischen Fischau lind Neustadt nimmt die Fischa durchschnittlich 

nicht weniger als 5— 6 Millionen Eimer aus dem Boden auf, und die Wasser- 

menge nimmt zu, bis sie unten 7— 9 Millionen Eimer erreicht hat und sich in 

das Leithabett ergicsst; das Wasser des Leithabettes an dieser Stelle ist im 

Sommer nicht durch das Leitbabett hinabgekommen, denn eine Strecke darüber 

ist das Bett trocken, sondern cs ist nur das Wasser da, welches die Fischa 

hineinführt.
Aehnlich ist es mit der Fischa-Dagnitz; sie entspringt in einem künstlich 

aufgegrabenen Tümpel mit einer Menge von 3— 400.000 Eimern; eine Strecke 

weiter unten führt sie i 1/3 Millionen Eimer im Tage; tiefer unten hat sie die 
Gestalt eines ziemlich mächligen Flusses.

Die Wassermenge, welche vom Boden an die Fischa-Dagnitz abgegeben 

wird, muss irgendwo aufgenommen werden; sie wird dem SteinfVIde auf dreier
lei Weise zugeführt, ein Theil dieser Wassermenge sickert aus dem Fusse 

des Gebirges, ein Theil kommt demselben durch den Verlust der offenen Gerinne 
der Schwarza, Pitten und des Kalten Ganges zu, ein anderer Theil durch die 
Niederschläge durch Regen und Schnee.

Es war die Aufgabe der Commission, zu untersuchen, welche Rolle die 
einzelnen ofTenen Gewässer auf die Speisung der Fischa-Dagnitz ausüben, und 

es hat sich gezeigt, dass im Frühjahre z. B. die Leitha, auf der Strecke zwischen 

Lanzenkirchen und Neudörfl in manchen Tagen bis 20 Millionen Eimer verloren 

hat, so dass hier das Flussbett schon ganz trocken war, und dass zur Zeit dieses 

kolossalen Wasserverlustes von Seite der Leitha, die Fischa-Dagnitz nicht die 

geringste Schwankung zeigte. Diese Massen Verluste bleiben daher ohne Einfluss 
auf die Fischa-Dagnitz; dagegen hat z. B. die Absperrung der kleinen Be

rieselungs-Anstalten, welche in Theresienfeld vorhanden sind, zu Michaeli vorigen 

Jahres, wie es scheint, einen Einfluss auf die Fischa-Dagnitz ausgeübt; wenig

stens fiel die Absperrung derselben mit einer gewissen Störung im Stande der 

Quelle.
Es zeigt sich also, dass von Seite der Leilha die Fischa-Dagnitz eine 

Speisung nicht erhält, und dass die grossen Verluste, welche dieses Hauptgerinne



erleidet, ohne Einfluss bleibt, und dass dieser Verlust wahrscheinlich unter
irdisch fortfliesst, während Alles, was oberhalb der Fischa-Dagnitz gegen Wol

lersdorf hin statifindet, Einfluss hat auf diese Quelle. Diese Quelle ist sehr 

empfindlich gegen atmosphärische Niederschläge, ein heftiger Regen bringt eine 

Vermehrung der Quelle hervor. W ir haben im vorigen Jahre nur einmal zu Ende 
September einen heftigen Regen gehabt, er ist auch zu Michaeli gefallen, und 

störte dadurch die Beobachtung in Bezug auf den Einfluss der Berieselungs- 
Anstalten zu Theresienfeld.

Mit diesem stärkeren Regen ist die Wassermenge in der Fischa-Dagnitz 
gestiegen, und zwar war das überhaupt die erste Schwankung, die man an 

der Quelle wahrnehmen konnte, denn bis dahin war sie vollkommen constant 
geblieben.

Es ist aber auch noch ein anderer Einfluss, welcher zeigt, wie wesentlich 

die Vorgänge an der Oberfläche auf die Fischa-Dagnitz reagiren.

Im Frühjahre, bei jeder Zunahme der Lufttemperatur, nahm die Temperatur 

der Fischu - Dagnitz ab und der Reichthum vermehrte sich aus einem sehr 
begreiflichen Grunde.

So oft die Lufttemperatur stieg, vermehrte sich das in den Boden ein
dringende Thauwasser.

Dieses Thauwasser hatte die Temperatur von nicht viel mehr als 0 Grad, 

es vermehrte daher das Quantum und verminderte die Temperatur der Quelle; 

so kam es, dass sich auch aus diesen Schwankungen der Temperatur der innige 

Zusammenhang des Steinfeldes und der Quelle der Fischa-Dagnitz nachweisen 
Iiess. Die Beschaffenheit der Fischa-Dagnitz ist zwar eine vorzügliche, aber sie 

steht doch den schon erwähnten Hochquellen und namentlich dem Kaiserbrunnen 

nach. Während die Temperatur des Kaiserbrunnens 4— 5 Grad beträgt, beträgt 

die Temperatur dieser Quelle Grad; die Härte ist wie in Stixensteia 

12— 13 Grade. Dagegen unterscheidet sie sich zu ihrem Nachtheile von allen 

höher gelegenen Quellen dadurch, dass sie Spuren von Ammoniak enthält, und 

diese Spuren von Ammoniak rühren ohne Zweifel von den Diingstoffen her, welche 

auf die umliegenden Aeker geführt werden. Es ist sogar zu befürchten, dass in 

späteren Jahren bei einer Zunahme der Cultur bei Theresienfeld und wenn einmal 

mehr Dünger auf diese Felder geführt wird, auch die Menge des Ammoniak 

zunehmen werde.

Es ist das um so mehr zu befürchten da man sieht, wie empfindlich diese 

Quelle für Regenfälle und Thauwasser ist.
Ihre Commission hat sich vor einiger Zeit die Bitte erlaubt, ihr zu gestatten, 

eine Grabung zum Behufe der Aufsuchung unterirdischer Quellen in der Gegend 

Yon Urschendbrf vorzunehmen. Die Commission hatte früher schon, um sich'einen 
richtigen Begriff von der Speisung dieser Entwässerungscanäle zu machen, fol

gende Methode eingeschlagen. Sie hatte, nachdem ein ganzes Netz von Nivelle

ments über die Oberfläche gezogen war, eine grosse Anzahl von Brunnen binnen 
3— 4 Tagen messen lassen, und durch Subtraction der Brunnentiefen von den 

Nivellementscoten die Gestalt der unterirdischen Oberfläche des Grundwassers 
festgestellt.

Man hatte hieraus gefunden, dass die Gestalt desselben die einer Mulde 
sei und dass ihre Oberfläche ein so bedeutendes Gefälle habe, dass während 

hier bei dem Orte St. Aegidi der Brunnen kaum eine grössere Tiefe als

2 —  3 Fuss hat, hier im Bahnhofe das Wasser schon mehr als 100 Fuss unter 
der Oberfläche liegt. Es war der Commission hieraus klar geworden, dass längs 

des Randes das Grundwasser in einer geringeren Tiefe vorhanden sei, und sie 

wollte versuchen, ob es möglich sei, dasselbe aufzufinden.
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Die Grabung wurde vorgenommen und ist seit Kurzem beendet; es sollte 

nur ein Experiment sein, .und siehe da, wo früher eine fast trockene Ilutweide 

war, rinnen in diesem Augenblicke täglich 72.000 Eimer Wasser ab. Nichts 

desto weniger scheint es nicht, dass die Grabung den ganzen Erwartungen ent

sprechen werde, und zwar aus einem Grunde, der sich gar nicht voraussehen 
Hess. Es hat sich nämlich gezeigt, dass an diesem Orte Tegel fast unmittelbar 

unter dem Schotter liegt, so dass man stellenweise mit der Grabung den Tegel 

erreicht hat, welcher dem Wasser eiue zu grosse Beimengung von Mineral

substanzen und zu grosse Härte geben muss, um zur Bewässerung-Wiens so 

gut brauchbar zu sein als das Wasser anderer Quellengebiete.
Ich habe jetzt von einer der überraschendsten Erscheinungen zu sprechen, 

welche die Commission im Laufe ihrer Beobachtungen ge troffen hat. Sie sehen 
hier das Pittcnthal; hier schiebt sich ein Hügelzug vor und theilt den Lauf der 

Pitlen von dem Laufe der Schwarza. Der vordere Theil dieses Zuges besteht 

aus Kalkstein und zwar aus sehr rissigem Kalkstein; hier auf dem südlichen 
Abhänge desselben beim Orte Brunn, hefinilot sich eine geräumige Höhle und 

in derselben ein Teich, Als man im Frühjahre diesen Punkt zuerst besuchte, 

lloss der Teich über, und es stürzten aus dieser Höhle täglich 400.000 bis
500.000 Eimer Wasser, die sogenannte Altaquellc bildend, hervor. Dieses 

Wasser halte eine Temperatur \on 8 Grad, ferner die hier gewöhnliche Härte 

von 12 — 13 Grad, war vollkommen frei von organischen Substanzen und sehr 

vorzüglicher Qualität. Die Umwohner sagten aber, dass diese Quelle nicht 
beständig fliesse. Gegen den Sommer liess sie mch, im August versiegt sie 

gänzlich. Später, um die Mitte des Septembers, fing sie wieder an 2000 bis 

3000 Eimer auszuspeien, dann versiegte sie wieder; im Winter fing sie wieder 

an zu fliessen, und jetzt fliessen über 600.000 Eimer im Tage ab. Mit einem 

Worte, wir hatten hier eine intermittirende Quelle vor uns, und es handelte 

sich darum, zu finden, was die Ursache dieses Intermittirens sei.

Es wurde nun, um das festzustellen, jenseits des Hügelzuges, in Schwarzau, 
ein Brunnen gewählt, und täglich wurde der Wasserstand in dem Brunnen und 

die Lieferung der Höhe gemessen, und cs zeigte sich, dass in dem Maasse als 

gegenüber im Schotter des Steinfeldes Grundwasser stieg, auf der anderen 

Seite des Berges die Wassermenge zunahm, dass, so wie in dem Brunnen in 
Schwarza das Wasser sank, auf der anderen Seite weniger Wasser ausfloss, 

und so wie der Wasserstand in dem Brunnen unter ein gewisses Minimum 

herabgesunken war, hörte die Höhle gänzlich auf, abzuilicssen; es war also 

ausser Zweifel, dass diese intermiltirende Quelle nichts anderes sei, als natür
licher Ueberfall jener gewaltigen Quantität von Grundwasser, welche unter 
dein Steinfeld vorhanden ist, dass diese Höhle unterirdisch durch den ganzen 

Berg gehe und dass von jenseits fortwährend Wasser durch den Berg herbei- 

kömmt; dass aber, wie dann das durchgeführte Nivellement auf das genaueste 

nachwies, die Schwelle der Hohle zu hoch liege, um einen fortwährenden 
AbHuss zu gestatten. Sobald die Commission in den Besitz dieser Thatsache 

gekommen war, erlaubte sie sich den Ankauf dieser Quelle vorzuschlagen. 
Die Quelle ist nun, da Sic dieselbe sammt dem dazu gehörigen Grundstücke 

um den Preis von 10.000 fl. gekauft haben, in dem Besitze der Commune Wien.

Es gehl nun aus dieser einfachen Thatsache hervor, dass man durch die 

Tieferlegung der Mündung der Höhle im Stande ist, auf natürliche Weise das 
gesammte Steinfeld anzuzapfen und hierdurch demselben eine Wassermenge 

abzugewinnen, welche vielleicht nur durch den Durchmesser der Höhle begrenzt 

ist; dass dem also sei, geht mit unwiderlegbarster Sicherheit noch aus folgenden



Umständen hervor. Der kleine Bach, der hier abfliesst, wird erfülltvon dem Abflusse 

der Höhle,• hört dieser auf, so ist die Schwelle trocken, aber 20 Fuss tiefer 

quillt das W'asser fortwährend aus dem Bachbette hervor; es macht sich in 

diesem tieferen Niveau fortwährend Bahn, und selbst zu einer Zeit, wo der 

Abfluss der Höhle vollkommen trocken war, führte der Altabach mindestens
200.000 Eimer im Tag.

Hier lässt sich durch eine Tieferlegung der Schwelle der Höhle eine 

bedeutende Wassermenge erzielen und wahrscheinlich auch ein constanter 

Abfluss, der um so wünschenswerter ist, weil wegen des intermittirenden 

Abflusses sich bis zu diesem Augenblicke bedeutende industrielle Etablissements 

an diesem Gerinne noch nicht angesiedelt haben.

Erlauben Sie mir, per parenthesin eine Bemerkung anzufuhren. Es wurde 

die Befürchtung laut, ob es nicht möglich sei, dass durch irgend einen Einsturz 
oder durch ein anderes unvorhergesehenes Naturereigniss diese Kluft ver

schlossen und dadurch die ganze Speisung der Quelle gestört werde.

Es handelt sich darum, ob es nicht möglich sei, nachzuweisen, dass diese 

Quelle schon ein gewisses Alter besitzt; denn das würde einen Anhaltspunkt 
geben für ihre Beständigkeit.

Die urkundlichen Nachrichten gehen nur bis in das 17. Jahrhundert. Aber 
ein anderer Umstand erlaubt mit Gewis>heit zu sagen, dass diese Quelle viel 

älter ist, und bis in das 13. oder 14. Jahrhundert zurückreicht. .Es ist dies 
folgender Umstund:

Bis um diese Zeit M ar es gebräuchlich, die Quellen und die offenen Wässer 

mit dem Worte A oder Aha zu bezeichnen, und so tragen alle bedeutenden 

Gewässer dieser Gegend die Endsylbe Ah; so heisst die Leitha das Wasser, 

welches un der Leithen fliesst; Schwarza das schwarze Wasser; Fischa das 

fischreiche Wasser und Alta eben das alte Wasser.
Nun, Sie sehen in der letzten Quelle eine Quelle, die, obwohl aus einein 

Felsen hervorbrechcnd, von den Wässern der Ebene gespeist wird und welche 

in ihrem Reiehlhume abhängig ist von den Schwankungen des Wassers in der 

Ebene. Mit diesen Schwankungen hat es nun ein eigenes Bewandtniss. Wenn 

das Schwarzawasser nach Neunkirchen herabgelangt, muss es den Tag über Räder 

gehen, und dann fliesst es im Schwarzabett weiter. Bei Nacht wird die Schwarza 

abgesperrt, und das Wasser auf die Wiesen geleitet; dort versickert es uud das 
Schwarzabett ist trocken. Bei der Nacht wird das Grundwasser hier im Vortheil 

sein, bei Tag das offene Gerinne.

Nun kommt das Wasser hinab an die Schleuse des Kehrbaches; gesetzt der 

Schleusenaufseher macht sein Wehr auf und lässt das Wasser in den Kehrbach, 
so kommt es in ein geschlossenes Gerinne und fliesst weiter. Lässt er das Wasser 

im Sclnvarzubelt weiter gehen, so versickert es vollständig und geht dem Grund

wasser zu, so dass an diesen beiden Stellen es in Menschenhand liegt, eine 

bedeutende Menge dem Grundwasser zuzuführen oder zu entziehen. Weiter unten 
am Kehrbache sind die grossen Bewässerungsanstalten angebracht, welche eine 

bedeutende Wassermenge hinausfübren auf das Steinfeld, wo es mit geringem 

Nutzen für die Vegetation versickert.
Der Verlust des Kehrbaches von seinem Wehr bis Neustadt beträgt

6.600.000 Eimer, an manchen Tagen, so dass er mit 11,000.000 in sein Bett 
eintritt, und mit weniger als der Hälfte nach Neustadt kömmt.

Im Ganzen genommen hat der Commission nach ihren Arbeiten auf dem 

Steinfelde das Gebiet gleichsam das Bild einesStückes eines organischen Körpers 

gegeben, wobei durch die grossen Flüsse, die aus dem Gebirge hei'Yorkommen,
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die zufükrenden Arterien, durch die vielen Zwischenräume in dem Gestein das 

Capillarsystem, und durch die abfliessenden Entwässerungscanäle die abführenden 
Venen repräsentirt sind.

Ich komme nun zu dem fünf ten und l e t z ten  Abschn i t t e  des Be

richtes. Er führt die Aufschrift: F l üsse und Brunnen ,  und ist in drei Para

graphen abgetheilt: die Dunau, die Traisen und artesische Brunnen.
Obwohl es nicht die Aufgabe der Commission war, in die Untersuchung von 

Flüssen einzugehen, halte ich cs für meine Pflicht, hier wenn auch nur kurze 

Andeutungen zu geben, zu welchcn Resultaten die Commission in Bezug auf die 

Donau  gekommen ist. Die Thalsache, dass diejenigen Brunnen, welche selbst 
zunächst an der Donau sichen, doch ein höheres Niveau des Wasserspiegels 

besitzen als die Donau selbst, zeigt, dass in der Regel nicht die Donau Wasser 

ahgibt an den Bod< n, sondern dass sie im Gegentheil Wasser aufnimmt aus dem 

Boden und dass ihr aus der Region von Wien eine bedeutende Menge von 

Grundwasser zusitzt, wclclies in der That nichts ist* als eine im höchsten Grade 
verunreinigte Lauge der Stadt.

Die Commission hat nicht etwa von den Aerzten als bedenklich bezeichnete 
Brunnen, nein sie hat aufs Gerathewohl einige Brunnen in Wien untersuchen 

lassen, und z. B. gefunden, dass der Brunnen vor der Josephstadt gegen den 

Paradeplatz (der Gemeindebrunnen) im lO.OOOTheilen nicht weniger als 8 Theile 
reiner Salpetersäure enthält. Die Brunnen in der Alserkaserne enthalten in

10.000 Theilen 4 und 5 Theile Salpetersäure. Mit einem Worte: es ist gewiss, 

dass in diesem Augenhlicke schon die Verunreinigung des Grundwassers, wel

ches unsere Brunnen speist, einen höcbsl bedenklichen Grad erreicht hat.

Weniger bekannt als diese schon vielfach ausgesprochene Verunreinigung 

der Brunnen dürfte der sonderbare Umstand sein, dass es durch die Zersetzung 

organischer Substanzen in unserem Boden bereits so weit gekommen ist, dass 

unter einein grossen Theile von Wien über dem Spiegel des Grundwa^sers eine 

constante Schichte von giftigen Gasen lagert, welche schon manchem Brunnen
arbeiter den Tod gebracht haben,- erst vor zwei Jahren ist der letzte Fall vor

gekommen, indem ein Brunnenarbeiter bei der Elisabethbrücke in dieser soge

nannten Stickluft zu Grunde gegangen ist.
Man hat, um sich über die Beschaffenheit der Gase nähere Auskunft zu 

verschaffen, grosse Glasballons mit Wasser gefüllt, in einem Brunnen in Erdberg 

in verschiedenen Tiefen ausgeleert und die Stickluft zur Analyse gebracht; es 

hat sich gezeigt, dass Kohlensäure und Stickstoff es sind, welche durch ihr 

Uebermass in diesen Brunnengasen dieselben giftig machen.
Das Vorhandensein einer so grossen Menge von Grundwasser unter der 

Stadt Wien übt einen sehr wesentlichen Einfluss auf jedes Wasserwerk, welches 

man mit sogenannter Filtration längs der Donau anlegen wollte.
Indem ich mir erlaube, rücksichtlich des Details auf den betreffenden Theil 

des Berichles hinzuweisen, erwähne ich nur, dass das Wasser der Kaiser 
Ferdinands-Wasserleitung keineswegs reines Donauwasser ist, dass dieses 

Wasser im Gcgentheile eine andere Temperatur und eine andere chemische Zu

sammensetzung hat, als Wasser der Donau.

Es ist eine bekannte Sache, dass bei Anlage der Saugcanäle armdick das 
Wasser von der Landseite herbeistrümte, und man noch immer von der Land

seite Wasser herbeiströmen sieht; dieses Wasser ist viel kalkreicher als jenes 
der Donau, daher kommt es auch, dass das Wasser der Kaiser Ferdinands- 

Wasserleitung härter ist als das Donauwasser und im Sommer eine gemässigtere 

Temperatur besitzt, dass man aber, wenn man in der Brigittenau einen ähnlichen



Sangcanal anlegen wollte, keine Zusickerung von Grundwasser zu erwarten hätte, 

folglich auch jene wohlthätige Teinperirnng des Wassers in diesem Saugcanale 

nicht eintreten würde, welche jetzt in den Saugcanälen der Kaiser Ferdinands- 

Wasserleitung eintrilt.
Die Commission hat die bedeutende Menge von ISO Litres Wasser mitten 

in der grossen Donau schöpfen und einer Analyse unterziehen lassen, aber selbst 

da mitten iin Strome hat sich eine beträchtliche Menge von kohlensaurem und 

salpetersaurem Ammoniak vorgefunden, wie das auch nicht anders zu erwarten 

ist hei einem Strome, der so grosse und fruchtbare Länder durchzogen hat, der 
so viele Städte von Krems und Linz an über Regensburg, Ingolstadt und München 

hinauf bespült hat, und den grössten Theil der Excremente dieser Städte auf

nehmen musste.
Ich komme nun zum Traisenf luss.  Der Traisenfluss bietet in seiner 

Qualität nicht den Charakter von Quellwasser; es ist Flusswasser und hat 
alle Nachlheile eines Flusswassers sowohl rücksichtlich der heftigen Schwan

kungen in der Temperatur, als auch der mannigfachen Trübungen und bedeu

tenden organischen Verunreinigungen.
Was die Trübungen betrifft, so sind sie von zweierlei Art; die einen 

werden durch den Regen hervorgebracht, die ändern durch das Holzschwem- 

inen in den höheren Waldbezirken.

Da bekanntlich diese Wälder sehr ausgedehnt sind und ihre Verwerthung 

nur durch das Holzschwemmen finden, wäre e9 kaum möglich, auf irgend eine 
Weise diese Schweramvorrichtungen zu entfernen.

Noch viel schädlicher für unsere Zwecke aber wäre der folgende Um

stand: Da das obere Traisenthal sehr eng ist, gibt es dort keinen Ackerbau; 
die Excremente haben daher keinen Werth und kommen sofort in den Fluss. 

So war Herr Professor W e d l  mit dem Mikroskope im Stande, die Reste 
menschlicher Fäcalmassen im Traisenwasser nachzuweiseu. Nach dem Gesag

ten scheint es überflüssig, auf die weitere Beobachtung des Tiaisenwassers 
einzngehen.

Ich komme nun zu den artesischen Brunnen.

(Unterbrechung der Sitzung zur Erholung des Herrn Referenten.)

Referent .  Ich habe nun, muine Herren, von den artesischen Brunnen zu 

sprechen. Die günstigen Erfolge, welche im Laufe der letzten Jahre bei den 

Bohrungen von Grenelle und Passy erreicht worden sind, haben von neuem 

an vielen Orten die Idee rege gemacht, ob es nicht möglich sei, mittelst der 

Bohrung tiefer Springbrunnen zur Versorgung grösser Städte eine bedeutende 

Wassermenge zu erhalten. Es ist aber nöthig, dass man zur Beurtheilung 

einer solchen Frage nicht leichthin beiläufigen Nachrichten traut, sondern jenes 

ausführliche Elaborat studirt, welches auf Veranlassung der französischen 
Regierung von einem Kreise der ausgezeichnetsten Fachmänner in Paris in 

Bezug auf diese beiden Brunnen ausgearbeitet worden ist. Die beiden Brun
nen von Grenelle und Passy liegen 1850 Klafter aus einander. Der Brunnen 

von Passy hat seinen Ausfluss beiläufig 20 Meter, also 10 Klafter tiefur als 
jener in Grenelle. Kaum war der Brunnen von Passy fertig, so gab der in 

Grenelle um ein Drittel weniger. Man liess nun das hydrostatische Gleichge

wicht herstellen und liess auf den Brunnen von Passy ein 10 Klafter hohes 
Rohr aufsetzen; siehe da, der Brunnen von Passy verlor die Hälfte seiner 

Lieferung und es dauerte mehrere Wochen, bevor der von Grenelle etwas 

mehr bekam; mit einem Worte, die beiden Brunnen sind von einander abhän

gig. Daraus geht heryor, dass man nicht in einem wasserführenden ßtratum
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artesische Brunnen nach Belieben bohren kann, sondern wenn man einen mit 

einem tieferen Abflusse aufsti-llt, dieser einen Theil des von den höher lie
genden Brunnen gelieferten Wassers wegnimmt.

Es wird nun in diesem Berichte zuerst gezeigt, dass die geologischen 

Verhältnisse des Untergrundes von Wien wesentlich verschieden seien von 

jenen von Paris, dass Wien nicht in einem grossen, normal gebauten Becken 

liegt, das wie jenes-von Paris die Hälfte eines grossen Kaisertums einnimmt, 
sondern dass Wien auf einem eingesunkenen Süick Hochgebirge liege, dass 

überhaupt nicht zu viel Hoffnung vorhanden sei, dass man Wasser treffe, 
und selbst wenn Wasser getroffen wird, es wahrscheinlich die Beschaffenheit 

der Badnerquellen haben würde. Nun steht aber die Sache für die Commune 

leider so, dass, wenn sich auch ein Unternehmer finden würde, welcher alle 

Preise für seine Mühe erst nach der glücklichen Vollendung verlangen würde, 

we.m er glücklich alle die grossen Hindernisse des mächtigen, anschwellenden 

blauen Tegels überwinden würde, wenn er in einer bedeutenden Tiefe wirk

lich auf anfsteigendes Wasser in grösser Menge stossen würde, wenn der 

Erfolg wirklich so weit ginge, dass das Wasser gut und brauchbar wäre, 
wenn dann die Commune in bewundernder Anerkennung von so viel Kühnheit 

und Glück ihm seine schwer erworbene Prämie auszahlen würde, sie am Ende 

doch nichts getlian hätte, als ein kostspieliges Experiment ausgeführt zu Gun

sten irgend einer industriellen Unternehmung. Denn soll das Wasser für die 

Stadt Wien irgend einen Werth haben, so muss es in einer gewissen Höhe 
über der Donau, z. B. in der Höhe des Getreidemarktes liegen. Warm würde 

es jedenfalls sein, Mas auch kein Vortheil für den CoTvnunnlzweck, wohl aber 

ein grösser Vortheil für gewisse industrielle Unternehmungen ist. Es könnte 

sich leicht fügen, dass, wenn die Commune das Experiment durchgefülirt 

halte, eine industrielle Gesellschaft sich finden würde, die tiefer unten, z. B. 

in der Leopoldstadt, einen zweiten Brunnen bohren würde, welcher natürlich 
wegen des tieferen Ausflusses das Wasser aus unseren Communalbrunnen 

abziehon würde. Hie Niveaudifferenzen sind so bedeutend, dass das Wasser 

vielleicht gar nicht mehr am Getreidomarkt auslliesscn, sondern Alles beim 

Lcopoldstädter Bohrloch herausgehen würde.

Das war eine der wesentlichsten Bemerkungen, welche die Commission 

ihrem Capitel über artesische Brunnen einverleibt hat, lind ich schliesse mit 

derselben die Besprechung des letzten Abschniltes dieses Berichtes, an wel

chen noch ein Schlusswort angehängt ist. Das Schlusswort ist eine Zusam
menfassung der bereits angeführten Angaben über die Hnchquellen und über 

die Fischa-Dagnitz; es wird namentlich gezeigt, dass die drei Quellen Kaiser
brunnen, Stixenstein und die Altaquelle vereinigt im Stande sind, eine Wassermenge 

zu liefern, welche jedenfalls dem Bedarfe von Wien vollkommen entsprechen 

würde, und dass sie in Bezug auf Qualität vorzuziehen sind der Fischa-Dagnitz, 

obwohl das Wasser der Fischa-Dagnitz auch ein sehr vorzügliches ist.

Es zeigt sich, dass die drei früher genannten Quellen in Bezug auf das 
Niveau entschieden im Vurtheile sind, indem sie im Stande sind, 250 Fuss 

über Null hier anzulangen, was bei der Fischa-Dagnitz nicht der Fall ist, 

welche um ein Beträchtliches tiefer und selbst nur 231 Fuss über der Donau 
liegt, also schun unter der Reservoir-Höhe, die in Wien erreicht werden soll, 

dagegen ist die Fischa-Dagnitz insoferne im Vortheile, als sie näher an Wien 

liegt und nur einer kürzeren Zuleitung bedarf.

Es folgen nun dem Schlussworte eine Anzahl Beilagen, yon welchen die 

meisten wohl nur der Nennung bedürfen.
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Die erste ist überschrieben: „Kurzer Abriss der Entstehung und Entwicklung 

der k. k. Ferdinands-Wasserleitung“, und hat zum Verfasser den Oberbuchhalter 

der Stadt Wien Herrn Leopold Brodhuber .  Es geht daraus hervor, dass das 

bis jetzt auf die Anlage dieser Wasserleitung verwendete Capital summirt auf nicht 
weniger als 2,181.000 fl. sich beläuft.

Die zweite Beilage ist überschricben: „Lieferung der bestehenden städtischen 

Quellwasserleitungen im Jahre 1863“, und ist verfasst vom Stadtbauamte. Sie 

zeigt, dass diese Quellleitungen alle sehr im Verfalle sind, indem die Wasser

mengen aus vielen Gründen nachlassen, dass manche von ihnen ganz trocken sind.

Die dritte Beilage ist: „Erläuterung der Methoden, nach welchen bei der 

Analyse der Quell- und Flusswässer vorgegangen wurde“, und hat zum Verfasser 

den Herrn Professor Sch ne i d e r .  Sie umfasst eine Reihe der mühsamsten und 

sorgfältigsten Untersuchungen; ein allgemein interessantes Resultat, welches 

daraus hervorgegangen ist, besteht darin, dass die sogenannte Clarke'sche 

Härtemethode, welche in London und Paris Anwendung findet, ein unrichtiges 

Resultat gibt. Es wurde eine grosse Anzahl specieller Untersuchungen gemacht, 

aus welchen hervorgeht, dass diese Methode nur dann ein richtiges Resultat 

gibt, wenn nur geringe Mengen von Magnesia vorhanden sind.

Die vierte Beilage lautet: „Mikroskopische Untersuchungen mehrerer 

Wässer in Betreff der Wasserversorgung der Stadt Wien“, und hat zum Verfasser 

Herrn Professor Wed l .
Die fünfte Beilage heisst: „Ueber das Vorkommen von Kropf, Kretinismus 

oder Wasserkopf in einzelnen der unlersuchten Quellgebietc“. Es liegen durch 

die gütige Veranlassung der hohen Statthalterei sehr ausführliche Referate von 
dem Kreisärzte Dr. Eb e r s t a l l e r  in Neustadt, Dr. Egge r t h  in Ebenfurt, 

Dr. K r a i t s c h ek  in Pottendorf und von vielen anderen Aerzten aus jener 

Gegend vor. Gerade jene Herren Aerzte, welche in der Nähe der Quelle der 

Fischa-Dagnitz wohnen, läugnen auf das Entschiedenste jeden Einfluss des 

Wassers der Fischa-Dagnitz auf die Kropfbildung. Von besonderem Gewichte 

erscheint das ausführliche Votum des Herrn Dr. K r a i t s chek ,  der bereits seit 

34 Jahren Arzt und Bürgermeister von Pottendorf, und folglich ein Mann ist, 

der am besten sich in der Lage befindet, die Sache zu beurtheilen. Dieser Mann 

hat sich die Mühe genommen, die Todtenregister, die Assentirungslisten und die 

Schuljugend dürchzusehen, und er gibt ausführliche Daten an, aus welchen auf 
das Unwiderleglichste hervorgeht, dass die hier vorgebrachten Meinungen unhalt

bar sind.
Einer besonderen Aufmerksamkeit, meine Herren, möchte ich die Beilage VI 

empfehlen. Für eine sehr grosse Anzahl der anderen Projecte liegen bereits 

Voranschläge und Beweise ihrer technischen Ausführbarkeit vor; nicht so für 

das Project, welches ich eben angedeutet habe uüd welches wenigstens eben 

so grosse Beachtung verdient, nämlich für die Zuleitung der Altaquelle, des 

Kaiserbrunnens und der Quellen von Slixenstein.

Es wurde daher von Seite der Commission ihrem Ingenieur Herrn J u n k e r  

der Auftrag gegeben, eine Studie und einen Voranschlag für die Herbeileitung 

dieser Quellen auszuarbeiten, und zugleich dem städtischen Ingenieur G ab r i e l  
den Auftrag gegeben, für das betreffende Rölirennetz und die Reservoirs eben

falls ein Elaborat zu liefern.
Ich muss darauf aufmerksam machen, meine Herren, dass unter den vielen 

Projecten, die eingelaufen sind, und namentlich unter den vielen Voranschlägen, 

die genannt wurden, fast in keineqi Rücksicht genommen ist auf alle nothwendi- 

gen Auslagen, und dass namentlich das Röhrennetz fast in allen bei Seite gesetzt
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ist, als eine Sache, welche mit dem Aquäduct nichts zu thun hat, welches aber 

doch allerdings bei dem Kostenaufschlag in Betracht kommen muss und welches 

sogar ein höchst bedeutendes Object ist.
Ingenieur J u n k e r  hat nun eine Höhenschichtenkarte ausgeführt vom Stein

felde bis nach Wien, und es wurde ihm die Aufgabe gegeben, auf dem Rosen

hügel mit einer Cote von 278 Fuss über Null mit der Trace seines Aquäductes 

anzuliiirgcn. Es zeigt sich nun Folgendes:

Die Herausleitung des Kaiserbrunnes aus dem Höllenthale bis Paierbach ist 

mittelst dreischuhiger eiserner Röhren bei viermaliger Ueberbrückung der 

Schwarza möglich, von dort geht die Leitung weiter und nimmt die Quelle von 
Stixenstein und die Altiiquelle auf.

Ohne besondere Terrainschwierigkeiten würde das Object bis nach Vöslau 

gelangen; bei Baden beginnen die ersten Terrainschwierigkeiten, wo nämlich 

das Aquäduct bei der Thalmündung anlangt, und es ist einer weiteren Entschei

dung überlassen, ob hier Röhren eingeschaltet werden sollen, in welchen das 

Wasser sinkt und jenseits des Thaies wieder steigt, oder ob eine Überbrückung 
eintreten soll.

Dieselbe Alternative tritt wieder bei der Brühl ein, während vor Mauer und 

Atzgersdorf Bogenstellungen projectirt sind.

Der Voranschlag für eine solche Leitung bis auf den Rosenhiigel bei 

Speising beläuft sich nach der Berechnung des Ingenieurs Junker auf
10,600.000 Gulden.

Zur Vertheilung der Röhren und Bestimmung derRöhrendurchmesscr an den 

einzelnen Orten wurden dein Ingenieur Gabr i e l  mehrere Vorarbeiten nöthig; 

er musste wissen, an welchen Stellen beiläufig wasserverzehrende Objecte, 

grosse öffentliche Foniainen und Vollbäder herzustellen beabsichtigt wird.

Es wurde eine kleine Commission gewählt, und aus der zweiten Section, der 

Bade- und der Stadti-rweiterungs-Commission verstärkt, um einen Vorschlag 
in dieser Richtung auszuarbeiten.

Dieser Vorschlag, den Sie hier eingeschaltet finden, ist nicht ein definitiver 
Antrag, es ist nichts als ein Substrat für die Arbeiten des Ingenieurs G ab r i e l  

und mag in der Folge etwa als Substrat bei einer Discussion über diesen Gegen

stand dienen. Ich will nur dabei erwähnen, dass die grössten projectirten Objecte 
folgende wäreu:

Am Praterstern eine Fontaine mit 4000 Eimer per Stunde, im Teiche des 

Stadtparkes mit 2000 Eimer, und auf dem Burgplatze zwei Fontainen, beide mit 
2000 Eimer.

ln Bezug auf die Badeanstalten wurden 7 Punkte gewählt, welche am Saume 

der Vorstädte liegen, so dass das Wasser aus den Bädern auch dazu benutzt 
werden kann, um die Kluaken auszuspülen.

Mit diesen Anhaltspunkten hat nuu Ingenieur Gabr i e l  ein Röhrennetz 

entworfen, und dieses Elaborat erlaube ich mir der Aufmerksamkeit der Ver

sammlung zu empfehli'ii. Gabr i e l  legt auf den Rosenhiigel ein kleines Reservoir 

an, aus welchem die Hauptarterien ausgehen. Diese Hauptarlerien, welche das 

Wasser nach Wien hereinfüliren sollen, haben einen Durchmesser von 3 Fuss, es 

sind also kolossale Itijhrenstränge. Dort schon theilt sieb die Wassermasse in 

zwei Theile, indem der Eine den rechten Theil des Wieuufers, der andere das 
versorgt, was auf der linken Seite der Wien liegt.

Das eine Rohr kreuzt die Wien , geht über die Mariahilfersfrasse her

unter rings um die Ringstrasse und steigt durch die Rofranogasse wieder herauf 
zur Schmelz.



Auf der Schmelz ist ein grosses Entlastungs-Reservoir angelegt, wobei man 

alle verbesserten Maximen der Bewässerung einer Stadt anwenden kann, welche 

man neuerdings in Paris einzuführen gesonnen ist.

Man muss bedenken, dass das Wasser, welches die Quellen binnen 24 Stun

den liefern, hier binnen etwa 14 Stunden gebraucht wird, denn in der Nacht 
sinkt der Bedarf auf ein Minimum. Was in der Nacht znfliesst in den Rohren, 

geht durcli diö Rofranogasse hinauf in das Reservoir auf der Schmelz, und 

sowie ein Mehrbedarf am Tage eintritt, tritt dieses Entlastungs-Reservoir 

in Wirksamkeit und gibt durch die Rofranogasse das Wasser wieder ah, 

so dass der Lauf des Wassers bald durch die Rofranogasse auf- und bald 
abwärts geht.

Dasselbe Princip gilt am rechten Ufer für das Reservoir bei der Spinnerin 
am Kreuz am Wienerberg.

Es sind also drei Reservoirs, ein Sammelreservoir am Rosenhügel und die 

beiden Entlastungs-Reservoirs, eines auf der Schmelz und das andere bei der 

Spinnerin am Kreuz nöthig.

Die Gesainmtlänge der Röhren ohne Zuleitung in die Häuser beträgt 34*7 

geographische Meilen. Die Gcsarnmtkosten für die Reservoirs und die Röhren- 

leilung belaufen sich auf nicht weniger als 5,434.000 H.; es wird jedoch dabei 
Folgendes bemerkt:

Diese grossen Entlastungs-Reservoirs kosten sehr viel Geld; sie werden 
in Gallerien gebaut, von welchen eine neben der ändern steht; indem nun vor

läufig nicht die ganze Masse zum Verbrauch kommt, ist es auch nicht nothwendig 

Hie Reservoirs mit so vielen Gallerien zu versehen, und kann man da die Hälfte 
oder irgend einen Bruchtheil einem späteren Ausbau überlassen; dadurch wür

den für jetzt von dem Anlagecapitale etwas über 400.000 fl. erspart, wobei die 

ganzen Anlagekosten für die Stadt sich jedoch noch immer in runder Summe auf 

6,000.000 11. belaufen.
Ich habe nur noch zu bemerken, dass bei jeder anderen Art der Wasser

leitung sich die Kosten für das Röhrennetz noch höher stellen müssten, weil bei 

einer jeden anderen Art der Wasserleitung, welche das Wasser nicht mit natür

lichem Drucke hereinfühit, noch andere Hochreservoirs nothwendig sind, ferner 

in einem Theile der Stadt ein doppeltes Röhrennetz gelegt werden müsste, 

und noch ein Hebeapparat mit den zu verzinsenden Betriebskosten in Anschlag 
gebracht werden müsste. In diesem Falle stellt sich also der Voranschlag für 

das Röhrennetzamwohlfeilstenundsinktdoch nicht nnter ü Millionen Gulden herab.

Es ist allerdings zu bemerken, dass bei diesem Voranschläge Einheitspreise 

angenommen wurden, welche sich durch die OtFertverhandlungen bedeutend 
errnässigeu dürften; es ist namentlich bei dem jetzigen Zustande unserer Eisen

industrie zu erwarten, dass man .die Röhren um einen bedeutend wohlfeileren 
Preis wird bersteilen können.

Dasselbe gilt auch für jene hohen Einheitspreise, welche für den Bau des 
Aquäductes angegeben sind.

Demnach ergibt die summarische Kostenübersicht des ganzen Objectes bei 

vollständiger Herstellung sämmtlicher Reservoirs, der Rohrenleitung und der 

Zuleitung aller Quellen die Summe von 16,034.000 fl., bei unvollständiger Her

stellung der Reservoirs 16,600.000 fl.

Beilage 7 lautet: Bericht der Sub.-Comm. für die Erhebung der auf den 
Wr.-Neustädter Schifffahrts-Canal bezüglichen Daten.Referent Dr. Eduard Kopp.  

Die 8. Beilage lautet: Bericht über einen Besuch der Wasserleitungen von Turin, 

Genua, Marseille, Lyon und Dijon iin Frühjahre 18(i4. Verfasser: Ingenieur

[17] Referat der Wasservers.-Coram. in der Sitzung des Gemeinder. der Stadt Wien u. s. w. 43 3
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Karl J u n k e r , welcher die kurze Zeit im Monat April, während welcher in 
den Arbeiten eine Pause gemacht wurde, dazu benutzt hat, diese Wasserleitungen 
zu besuchen und recht interessante Berichte darüber zu verfassen.

Das, meine Herren, ist der wesentliche Inhalt des Berichtes über die 
Erhebungen Ihrer Wasserversorgungs-Commission. Er kommt heute und in den 
nächsten Tagen sammt einem Atlasse von 21 Blättern zur Vertheilung. Unter 
diesen 21 Blättern werden sie namentlich auf Blatt III eine vergleichende Dar
stellung der oberen Theile der Tracen der Fischa-Dagnitz-Aquäductes und des 
Aquäductes für die Hochquellen sehen.

Ich erlaube mir im Namen der Commission diese Schrift Ihrer freundlichen 
Aufmerksamkeit und Ihrem Studium zu empfehlen. Es wird uns eine grosse 
Befriedigung sein, zu vernehmen, dass auch Sie nach Durchlesung dieses Be
richtes das auf dessen Ausarbeitung verwendete Jahr nicht als ein verlorenes 
ansehen, und zugestehen wollen, dass man jetzt mit viel grösserer Beruhigung 
an die Entscheidung dieser hochwichtigen Frage gehen kann. Ich hoffe, dass 
hinnen Kurzem die Geschichte der Stadt Wien einen Beschluss zu verzeichnen 
haben wird, welcher ihr selbst gar sehr zum Wohle und ihrer Vertretung vor 
der ganzen Welt zur Ehre gereicht.

Ich habe im Namen der Commission noch einen Wunsch auszusprechen: Es 
hat der Commission geschienen, dass es denn doch im höchsten Grad wünschens- 
werth wäre, wenn vor der endgiltigen Entscheidung dieser Frage eine möglichst 
grosse Anzahl ihrer Collegen beide wichtigeren Quellgebiete, sowohl das der 
Fischa-Dagnitz als das der Hochquellen, persönlich besichtigen würde.

Sie hat sich dabei gedacht, dass etwa die Kosten der Hin- und Rückfahrt 
aus dem Communal-Sückel bestritten werden sollten und bittet nun, das Plenum 
des Gemeinderathes möge sie nur im Allgemeinen-damit beauftragen, über die 
näheren Modalitäten nachzudenken, unter welchen etwa ein Besuch dieser Hoch- 
qucllen von Seite einer grösseren Anzahl von Gemeinderäthen vor der definitiven 
Entscheidung statlfinden könnte.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über diesen Vorschlag das W ort?
S t u b e n r a u c h :  Meine Herren! Ich glaube wirklich nur den Gefühlen 

der ganzen Versammlung Ausdruck zu geben, wenn ich Sie bitte, der geehrten 
Commission unsere vollständigste Anerkennung für den Eifer, die tiefe Einsicht, 
ich möchte sagen, Ingenuosität, mit welcher sie diese für W ien so hochwichtige 
Frage in Angriff genommen hat, auszusprechen. Sie hat dadurch ein W erk 
vorbereitet, welches nach Jahrhunderten, ja vielleicht nach Jahrtausenden 
bestehen wird.

Die klare, lichtvolle Darstellung, welche der Herr Referent gegeben hat, 
gibt uns Zeugniss von der Art und W ei9e , in welcher diese Commission 
gearbeitet hat.

Ich glaube, meinen Antrag nur wiederholen zu dürfen, dass die Versamm
lung dieser Commission ihren Dank aussprechen mö^e.

(D ie Versammlung erhebt sich.)
P r ä s i d e n t :  Stimmt die Versammlung dem Vorschläge bei, welchen der 

Referent gemacht hat?
Einverstanden.
P r ä s i d e n t :  Die Commission ist also beauftragt, über die Modalitäten wei

tere Vorschläge zu machen.

(Aus dem Protokolle der 303. Sitzung des Gemeinderathes der k. k. Reichs- 
Haupt- und Residenzstadt Wien, am 12. Juli 1864, um 6 Uhr Nachmittag«, unter



dem Vorsitze des Herrn Bürgermeister-Stellvertreters Dr. Cajetan F e l d e r ,  
welches ich gleichfalls dem Wohlwollen unseres hochverehrten Freundes S u e s s  
verdanke, darf ich noch den Schluss der Verhandlungen mit einigen Worten 
zusammenstcllen, bis zu dem Augenblicke, wo die That, die Ausführung beginnt.

Die Anträge der Commission wurden vorgelegt, lebhafte und erschöpfende 
Discussionen folgten, folgende Beschlüsse wurden gefasst:

1. Antrag der Commission. Es ist eine erspriessliche Versorgung der Stadt 
mit Wasser nur durch eine Vereinigung der Quellen vom Kaiserbrunnen, von 
Stixenstein und der Alta bei Brunn zu erzielen.

2. Antrag der Commission. Die Vereinigung und Herbeileitung dieser 
Quellen ist mit aller Kraft anzu9treben und bald möglichst durchzufilhrcn.

3. Antrag des Herrn Gemeinderathes Hüt t er .  Die Wasserversorgungs- 
Commission soll sogleich die Verfügbarkeit der beiden Hochquellen des Kaiser
brunnens und der von Stixenstein zu Communalzwecken aufs Eifrigste anstreben, 
ferner die genaue Tracirung und Terrainaufnahme zur künftigen Wasserleitung 
vornehmen lassen, die genauesten und detaillirtesten Baupläne und Kosten
überschläge verfassen lassen, während dieser Zeit sich aber in’ s innigste Ein
vernehmen mit der Finanz-Programm-Commission setzen, um mit derselben hin
sichtlich der erforderlichen Geldmittel und deren Beschaffungsart zu berathen, 
und wenn alle oben aufgezählten Aufgaben beendet sind, über diese dem Ge- 

. meinderalhe neuerdings Bericht erstatten.
Das Mandat der W asserversorgungs- Commission war im Wesentlichen 

erloschen.
4. Antrag des Gemeinderathes Kh u n n .  Der Gemeinderath wolle die be

stehende Wasserversorgungs-Commission auffordern, ihr Mandat fortzuführen 
und so lange zu behalten, bis die ganzen Arbeiten durchgeführt sind.

Abwechselnd hatten Herr Dr. Cajetan F e l d e r  und Herr Dr. Karl M a y r
h o f e r  den Vorsitz geführt. Ich darf nicht fehlen als Ergänzung des Vorganges, 
das Schlusswort den Vorsitzenden Herrn Dr. Karl M a y r h o f e r  noch hier mit 
einzubeziehen:

„S o schliesse ich denn die heutige Sitzung, die eine der wichtigsten im 
Communalleben Wiens ist.

Möchten die Anträge, die wir mit so viel Einmiithigkeit und Kraft gefasst 
haben, auch in derselben W eise zur Durchführung kommen, und sie werden 
zum Heile der gegenwärtigen und künftigen Ge^gration Wiens gedeihen; es 
ist erfreulich, dass es die autonome Gemeinde Wiens ist, welche zur Lösung 
der grossen Frage schreitet und Sie werden sich dieser erhabenen Stellung 
würdig erweisen.

Ich fordere Sie auf, nicht blos den internen Kräften (denn diesen haben 
wir den besten Dank durch die Wiederberufung und durch die Annahme ihrer 
Anträge ausgedriiekt), sondern auch den externen Kräften und den Beamten 
des Magistrats, die sich in hervorragender W eise an dön Vorarbeiten zur 
Wasserversorgung betheiligt haben, den Dank der Versammlung auszusprechen.“

Die Versammlung erhebt sich unter anhaltendem Beifall von den Sitzen.
Hierauf folgt Schluss der Sitzung um ®/411 Uhr Nachts.
Gezeichnet: Der Bürgermeister-Stellvertreter Dr. Karl M a y r h o f e r ;  der 

Gemeinderath Achilles M e l i n g o ;  der Schriftführer Eduard U h l.)

[ 1 9 ]  Referate der Wasservers.-Comm. in der Sitzung des Gemeinder. der Stadt Wien D. s. w. 4 3 5
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XI. Der Oetzthaler Stock in Tirol. 

Von Adolph P ic h le r .

M itgetheilt io  d er  S itzung d er  k . k . g e o lo g is ch e n  Ileichnanstalt am 13 . S eptem ber 1664.

Die geologische Aufgabe, welche ich mir heuer gestellt, bezog sich auf 
die Untersuchung des Pitz-, Kauner-, Matscher-, Schlanifernaun-, Schnalser- 
und Passeyeitliales: Seitenzweige des Olierinn- und Etschlhales, und damit 
gelang es mir, eine Uebersicht der ganzen Oet/thiilermasse iu ihrer Zusammen
setzung lind der Begrenzung der Gebirgsarten zu gewinnen. Sehr Anerken- 
nenswerthes hat in Bezug auf die Schiefer und Gneisse die ältere geognostische 
Karte Tirols geleistet, und wenn ich hier Joseph T r i n k e r  nenne, erfülle ich 
eine angenehme Pflicht. Mein Angenmerk hatte sich vorzüglich auf die Thon
glimmerschiefer und die Triasgcbilde gerichtet; ob da oder dort ein kleiner 
Streifen Hornblende oder Gneiss inehr entdeckt wird, ist wohl für die Kennt- 
niss des Aufbaues jener gewaltigen Berge vorläufig von sehr geringer Be
deutung, die Hypothesen über den Gneiis würden uns hier sehr wenig fördern. 
W as den Thongliminerschiefer betrifft, so nimmt er in der Wirklichkeit mehr 
Hiium ein, als auf jener alten Karte. Wir treffen ihn z. B. ziemlich mächtig 
auf der linken Seite des Matscherthaies im Hintergründe desselben, eben so 
erstreckt er sich breit von Sterling über den Schneeberg in das hinterste 
Oetzthal bei Gurgl und berührt das nördliche Gehänge von Pfelders und 
Ratschinges. Es ist jene Gruppe dieser Gesteine, die in zahlreichen Arten 
lind Varietäten besonders schön im Pfitsch anstehen und gewissermaassen eine 
höhere Stufe zwischen Thonschiefer und Glimmerschiefer bilden als der Tlion- 
glimmerscliiefer, wie er typisch südöstlich von Innsbruck ansteht. Ich habe 
diese Gesteine bereits in meinen ^Beiträgen zur Geogimsie Tirols“ , Innsbruck 
1859, geschildert.

Bezüglich der Triasgebilde zeigt es sich, dass dieselben über die ganzen 
Centralalpen von Tirol in einzelnen Inseln, und dann stets mächtig und viel— 
gliederig entwickelt Vorkommen. Den Stock der Saile, der Seriös, des T el- 
ferwiesherges, welche nur durch enge Thäler getrennt, einst ganz gewiss in 
unmittelbarer Verbindung, —  bis jenseits des Brenners reichen und dem Glim
merschiefer aul'gclagert sind, habe ich schon längst in verschiedenen Auf
sätzen erwähnt, einzelne Inseln triussischer Kalke trifft man auch mehr 
östlich. Die grösste derselben, am westlichen Mittelrande der Oetzllialermasse 
steht bei Graun, wo sich die Flussgebiete der Etsch und des Inn scheiden. 
Es ist vor Allem die pralle Wand des Jäckels, die links am Eingänge des
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Langtaufernerthaies die Aufmerksamkeit herausfordert. Der Berg zeigt von unten 
nach oben folgendes Profil:

1. Glimmerschiefer.
2. Bunter Sandstein zum Theil metamorph als grünlichgrauer Quarzit

fels, dann Schieferthone, Gyps, Rauchwacke.
3. Schwarzer splitteriger, weissaderiger Kalk, wolil Muschelkalk.
4. Die Kalke und Dolomite des eigentlichen St. Cassian, für welche ich 

bereits früher Cardita crenata nachwies, und die ich unter der C ollectiv- 
benennung des mittleren Alpenkulkes zusammengefasst. G ü i n b e l ' s  Partnach- 
Schiefer bilden einen Theil dieses Complexes.

5. O b e r e r  A l p e n k a l k  oder Hallstätterkalk, lichtere, fast marmorartige 
Gesteine mit Gliinmerblättchen wie Cipollin. Doch lassen sich trotz der Meta
morphose einige dem oberen Alpenkalke eigeuthümliche Korallen nicht verkennen, 
so wie ich bei vier die bekannten Stielglieder von Encrinus fand.

Im hohen Grade interessant ist die Beschaffenheit dieser triassischen Gesteine, 
welche den S c h i e f e r n  d e r  C e n t r a l a l p e n  an-  u n d a u f l a g e r n , i m G e g e n 
sätze zu den Gesteinen jenseits des Inn, welche die nördliche Zone der Kalk
alpen bilden. Jene sind weit krystallinischer, go dass man über ihre Stellung, wäre 
es mir nicht gelungen charakteristische Petrefacten zu finden, wohl schwerlich 
sobald in’ s Keine gekommen wäre.

Die Trias in der nämlichen Folge ist auch am Nordrande der Oetzthaler 
Masse von Zarns bis fast zum Ausflusse der Oetz entwickelt. Glimmerschiefer; 
Thonglimincrschicfrr; bunte Schiefer, rothviolet, gelblich weiss, oft geflammt; 
bunter Sandstein; Muschelkalk; mittlerer Alpenkalk, in diesem die Schlucht des 
Inn eingri-issen, oberer Alpenkalk bereits den Gipfel des Tschirgant zusammen
setzend u. s. f. Das ist das Profil von Süd nach Nord; die Schichten dieser For
mation streichen so ziemlich ostwestlich und fallen südlich.

Von dun triassischen Stöcken östlich der Oetzthalermasse erwähnte ich 
bereits der Tarnthalerköpfe bei Navis; diesmal bestieg ich westlich von jener 
Masse den Spitzlat bei Nauders, über dessen Grat die Schweizer Grenze zieht. Es 
ist ein mächiiger Gebirgsstock, der sich lang zwischen Engadin und T iro l 
nach S. dehnt; eine Unterlage von Glimmerschiefer mit Kronen triassischer 
Gesteine; bunte Schiefer, Quarzite, Hauchwacken, dunkle, weissaderige Kalke
u. s. w. Auch am Spitzlat fand ich dürftige Reste von Versteinerungen, gerade, 
ausreichend, um die Gesteine zu classificiren.

Darüber hinaus die prachtvolle Pyramide des Orteies! Vielleicht gehört auch 
diese zur Trias.

Dieses in flüchtigen Umrissen die wesentlichen Ergebnisse meines heurigen 
Ausfluges; vielleicht kann ich das hier Gesagte später durch ein kleines Ueber- 
sichtskärtchen der Oetzthalermasse erläutern.

Curat Adolph T r i e n t l ,  der mir schon manchmal im Oet/.thal vorgearbeitet, 
schrieb mir, er habe bei Gries, östlich von Lengenfeld, einen Kalkslock entdeckt. 
Ich wusste, dass dort nur echter Glimmerschiefer anstehe, da ich jedoch in 
diesen nördlich von der Wasserscheide auf dem Gebiete der Oetzthalermasse 
bisher keinen Kalk gefunden, schien mir die Sache wichtig genug, noch einmal 
den Hammer zu ergreifen. Ich stieg mit T r i e n t l  am Alpenbache, der vom süd
lichen Gehänge in den Fischbach ober Lengenfeld mündet, zuin Gamskar empor. 
Auf einer JHöhe von etwa 6000 Fuss erreichten wir die Felsen. Sie bestanden 
aus Glimmerschiefer und Hornblendeschiefur etwa Stunde 9 steil nordöstlich fallend. 
Hier begannen Zwischenlagen von grobkörnigem weissem oder graugebändertem 
Kalke conform dem Streichen der Schichten. Hic und da fand ich auch Kupfer-



4 3 8 A. Pichler. Der Oetzlhaler Stock iD Tirol. [ 3 ]

kies eingesprengt. Der Fund von Kalk scheint mir ausser dem technischen 
W erthe auch noch insofern beachtungswiirdig, als der Glimmerschiefer der 
Oetzthalerniasse eben nicht häufig Kalk enthält. Was die geogno9tisch-montani- 
stische Karte von Tirol anführt, gehört grösstentheils in das Gebiet des Thon- 
glimmerschiefcrs, und zwar jener Gruppe desselben, die ich bereits in Pfitsch 
beschrieb. Sie steht zwischen dem typischen Thonglimmerschiefer, wie er in 
den Brüchen bei Innsbruck vorkoinmt und dem eigentlichen Glimmerschiefer in 
der M itte, ist jedoch von Letzterem gut zu unterscheiden. Den Zug dieser 
Schiefer durchquerte ich unlängst von Schönau unter Timmels bis Moos in 
Passeyr, sie streichcn nach Pfelders fort ohne das Schnalserthal zu erreichen.

Auch wo man von Walten zum Janfen steigt, begegnet man diesen Gesteinen, 
jedoch nur in geringer Mächtigkeit. Am nördlichen Abhang des Jaufens gegen 
Jaufenthal steht ein wohlgeschichteter Kalk an. Er lagert über den Glimmer
schiefer, ich möchte ihn den Fetzen von Trias beizählen, welchen man vielfach 
umgestaltet in den Centralalpen hie und da begegnet.
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XII. Bemerkungen über die Geologie von Unter-Steiermark. 

Von Dionys S t u r .
M i t g e t h e i l l  in  d e r  S i t z u n g  d e r  k .  k .  g e o l o g i s c h e »  R e i c h s a n s l a l t  «m  1 3 .  S e p t e m b e r  1664«

Die Frage, ob im Bacher-Gebirge der Centralgneiss mit seinen Neben
gesteinen vorhanden sei, kann icb mit Nein beantworten. Was ich dort und im 
Possruck sab, ist ident mit der Zusammensetzung des altkrystallinischen Gebirges 
des Ennsthaies. Alle drei im Ennsthalc hervorgehobenen Abtheilungen des alt- 
krystallinischen Gebirges sind im Bacher- und Possruck-Gebirge vorhanden. 
Die von von v. Z o l l i k o f e r  beobachtete Fächerstructur hat dieses Gebirge mit 
jenen altkrystallinischen Gebirgen südlich vom Centralgneiss, z. B. um Lienz 
gemein.

Zunächst handelte es sich darum, die durch die Untersuchungen von 
Dr. R o l le und v. Z o l l i k o f e r  bekannt gewordene sogenannte W e i t e n s t e i n e r  
E i s e n s t e i n f o r m a t i o n  ihres räthselhaften Aeussern zu entkleiden. Die interes
santeste Stelle, wo diese Eisensteinformation ansteht, ist die bei S t e i n b e r g ,  
Gonobitz südwestlich, wo sie zuerst von v. M o r l o t ,  später von v. Z o l l i k o f e r  
untersucht wurde.

Ich konnte in Steinberg einen über eine Viertelstunde langen, gut aufge
schlossenen, die Formation nahezu senkrecht durchquerenden Durchschnitt unter
suchen. Beiläufig in der Mitte desselben befinden sich die tiefsten Schichten 
dieser Formation, schwarze Thonschiefer und glänzende Thonglimmerschiefer 
mit Einlagerungen von Kalk jn  Schichten (Schnürlkalk), und von Kalk (Schnürl- 
kalk) und Rohwand (z . Th. Skripoutz) in linsenförmigen grösseren und kleineren 
Stöcken. Die letzteren sind rund herum von Schiefern umschlossen, und sind an 
ihrer Oberfläche theilweise mit glänzenden Rutschflächen versehen, theilweise 
aber rauh und grubig und die Vertiefungen alle von Schiefer ausgefüllt.

Nördlich von Steinberg fallen diese Schichten alle deutlich nach Nord und 
man findet die Schiefer weiter nördlich überlagert erst von gelblichen, grünlichen 
und röthlichen Sandsteinen und Mergelschiefern, auf die noch weiter nördlich 
das Quarzconglomerat (Brecka) folgt. Südlich von Steinberg wiederholt sich 
dieselbe Reihenfolge der Schichten mit südlichem Fallen, so dass die Gehänge 
oberhalb Kloster Seitz aus demselben Quarzconglomerate bestehen. Jn den die 
Schiefer überdeckenden Sandsteinen und Mergelschiefern bemerkt man auf drei 
über einander folgenden Stellen Kohlenflötzchen; die tieferen zwei kaum zwei 
Zoll mächtig, das oberste etwa zwei Fuss mächtig.

In den diese Kohle begleitenden Schichten fand ich keine Spur von Pflan
zen , die bei den tertiären Kohlen nie fehlen. Auch ist die petrographische 
Beschaffenheit dieser Sandsteine eine von den die tertiäre Kohle begleitenden
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ganz verschiedene, so dass nur die Annahme, man habe hier eine echte Stein
kohle vor sieb, den gegebenen Verhältnissen entspricht. In keinem Falle lagert 
die Kohle bei Steinberg unter der Eisensteinformation, und die bisher gegebenen 
Durchschnitte über dieses Verhältniss basiren auf eine kleine Unregelmässigkeit 
in der Stellung der Schichten, die entschieden ohne Bedeutung ist.

Eine zweite Stelle, wo die Weitensteiner Eisensteinformation ansteht und 
die von Dr. R o l l e  untersucht wurde, befindet sich südlich von Weitenstein, 
unterhalb des zweiten Weitensteiner Hammers, in einem Längsthaie das daselbst 
von S W . nach SO. streichend, vom Hudina-Querthale gekreuzt wird. Dieses 
Längsthal war ursprünglich viel weiter als cs gegenwärtig erscheint, eingeengt 
durch die grossen Riesenblöcke, die von den hohen, das Längsthal im N. und S. 
einsäumenden Triaskalkrücken herahgerutscht sind und die ehemals weitere 
Thalsohle verschiedenartig grnppirt bedecken.

In dieser Thalsohle nun bietet die Weitensteiner Eisensteinformation nahezu 
denselben Durchschnitt wie bei Steinberg. Ein grösser Schniirlkalkstock nimmt 
die Mitte derselben ein ; im S. und N. davon stehen die Thon.schiefer an, und in 
ihnen bestanden ehemals die Weilensteiner Eisensteinbaue. Aus der Gegend von 
Sotzka nun reichen auch die tertiären Ablagerungen in dasselbe Längsthal, und 
in Folge der nachträglichen Schichtenstörungcn gelangten sie in die eigen
tüm liche Lage, dass sie nämlich die Weitensteiner Eisensteinformation bei 
steiler Scliichtcristellung überdecken. Ein nachträglich herabgerutschter Trias- 
kalk-Riesenblock lagert zufällig auf den Sotzkascluchten. Dieses Verhältniss in 
einem nicht genaueu Durchschnitte grell durgestellt, sicht freilich räthselhaft 
aus, ist aber an Ort und Stelle leicht erklärlich.

Dr. R o l l e  verlegt den westlichen Endpunkt des Zuges der Weitensteiner 
Eisensleinformation zu der Kirche St. Briz an der Paak, Wöllan NO. Ich 
fand diese Formation noch etwas westlicher, nämlich unmittelbar an dem soge
nannten Glanzkohlengebilde von Schönstein nördlich von Thum und W öllan, wo 
sie zufällig unter dem tertiären Gebirge zum Vorschein kommt. W eiter westlich 
ist auf dem steierischen Gebiete kein weiterer Aufschluss davon bekannt; nach 
den geologischen Karten zu schliesseu, würde man den Zug der Gailthaler 
Schiefcr am Wistrabach und bei heil. Geist in Kärnten als die Fortsetzung der 
Weitensteiner Eisensteinformation betrachten.

Die sogenannte Weitensteiner Eisensteinformation in Steiermark ist somit 
ein langer und schmaler, von Schönstein bis an die östlichen Gehänge des 
Wotschberges bei Studenitz reichender Zug von Gailthalerschiefern, dessen 
Gesteine sowohl nach den gefundenen Petrefacten, als auch petrographisch 
unserer alpinen Sleinkohlenformation angehören, und deren Anordnung zu unterst 
Schiefer, darauf Sandsteine und Conglomerate ebenfalls der Entwickelung dieser 
Formation an anderen Orten Sleiermarks vollkommen entspricht. Stellenweise 
für sich allein zwischen zwei triassischcn Kalkzügen auftretend, wird dieser Zug 
von Gailthaler Schiefcrn, häufig von tertiären kohlenführenden Gesteinen be
gleitet und in diesem Falle tritt derselbe als Grundgebirge in mannigfache 
Berührung mit den darauf gelagerten jüngeren Gebilden. Die nachträglichen 
Schichtenstörungen, die beide erlitten, vermehrten noch die vielfache Berührung.

Der Streit über das Alter der in Untersteier im W assergebiete der Sann 
auftretenden bedeutenden Kalkmassen ist dahin beizulegen, dass sie alle der 
oberen Trias angeboren und nicht als Gailthaler Kalke zu gelten haben. An 
mehreren Punkten gelang es mir Gesteine der unteren Trias zu finden, nament
lich im Lubellina-Graben bei Wöllan, dann unweit nördlich von Sotzkn, und in 
allen Fällen lagern die fraglichen Kalkmassen hoch über den W erfener Schiefern



[ 3 ] Bemerkungen über die Geologie von Unler-Sieiermaik. 4 4 1

und Guttensteiner Kalken, [in Uebrigen ist das Auftreten der Triaskalke hier bei 
Weitem weniger klar aufgeschlossen als in den Alpen Ober-Steiermarks. Sic 
erscheinen meist nur als schmale, lange, vielfach unterbrochene Rücken kaum 
emportretend aus der allgemeinen tertiären Bedeckung.

Interessant ist die eigenthümliche Entwickelung der Trias in der südlichsten 
Spitze Steiermarks, wo ausser den ungeschicliteten, dunkeln und lichlgrauen 
Dolomiten noch die dünnschichtigen Plattenkalke von Gurkfeld und die Gross- 
dornerSchiefergesteine mit Fucoiden, namentlich zwischen Lichtenwald, Reichen
burg und Drachenburg weit verbreitet sind. Die ersteren erinnern so ganz voll
kommen an die Ichthyosauruskalke von Reifling. Die Grossdorner Schiefer, 
namentlich die dunkelgrauen bis schwarzen Thonschiefer und die grauen Mcr- 
gelschiefer, mit ihrer vielfach gewundenen Schichtung gleichen petrographisch 
unseren Keupersandsteinen, und dürften ein marines Aequivalent derselben 
darstellen.

Der Dachsteinkalk fehlt in Unter-Steiennark. Die von v. Z o l l i k o f e r  
dafür genommenen Dolomite sind porös und stark drüsig, ohne Spur einer 
Schichtung und können nach diesen Merkmalen nicht als Dachsteindolomite gel
ten trotz der Durchschnitte einer Dachsteinbivalve, die auch in unseren echten 
Hallstätter Kalken der Nordalpen vorkommt.

Die Rudistenkalke auf der Linie Windischgratz-Gonobitz sind den obersten 
Rudislenkalken des Karstes petrographisch gleich, die paläontologischen Charak
tere lassen leider bis jetzt keine genauere Parallelisirung zu.

Es erübrigt mir noch ein W ort über die tertiären Ablagerungen von Unter
steier zu sagen.

Zwei tertiären Schichtengruppeu wurde in Untersteier seit v. M o r l o t ’s 
Begehungen in Steiermark eine besondere Aufmerksamkeit zugewendet. Es sind 
dies die korallenreichen marinen Schichten von O b e r b u r g ,  und die pflanzen
führenden Süsswasserschichten von S o t z k a .

Nach den Bestimmungen der Petrefacte aus den ersteren durch Herrn 
k. k. Bergrath Franz Ritter v. H a u e r ,  wurden die an Versteinerungen so 
reichen Schichten von Oberburg entschieden für eocen betrachtet. Zur Bestim
mung des Alters der Sotzkaschichten konnte man sich nur der Pflanzen, als der 
einzigen darin bekannt gewordenen Petrefacten bedienen, die jedoeh, da sie aus 
anderen sichergestellten Schichten in genügender Anzahl nicht Vorlagen, zu kei
ner Vergleichung dienen konnten.

Eine dritte Schichtengruppe aus Untersteier, die eben in hohem Grade 
geeignet ist, für die Bestimmung des Horizonts, in welchem die Sotzka-Flora 
uuftritt, sichere Anhaltspunkte zu geben: Der Leithakalk wurde verkannt und 
missachtet. Man zog es vor, alle in Untersteiermark vorkommenden tertiären 
Schichten zu den Schichten von Sotzka und Oderburg zu ziehen und sie alle 
zusammen, gegen viele, theilweise ganz richtig erkannLe paläontologische und 
stratigraphische Gründe e o c e n  zu ma c he n .

ich war bemüht, den Horizont jeder Schichtengruppe möglichst genau zu 
bestimmen. Und hiezu dienten einerseits vorzüglich die sicher eocenen Schich
ten von Oberburg und andererseits die sicher neogenen Leithakalke und die 
darunter lagernden tieferen Schichten der marinen Gruppe.

So fand ich im N. des Possrucks bei Eibiswald und von da östlich bis Mar
burg, unter den Leithakalken von Ehrenhausen und im Platschgebirge erst die 
tiefere marine Stufe, bestehend je nach der Gegend: bald aus Mergeln mit Fora
miniferen und Echiniden (Marburg, Spielfeld), bald aus Sandmergeln, Sanden 
mul Conglomeraten mit neogeueii Petrefacten (Gegend von Gamlitz, Gross-

Ii7 •
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Florian), und erst unter dieser tieferen Abtheilung der marinen Stufe, die 
Siisswassennergcl und Conglomerate mit den Eibiswalder Kohlen, die ausser 
neogenen Säugelhierresten, Unionen, die Melania Escheri und Sotzka-Pflanzen 
enthalten. Zwischen dem Possruck und dem Bacher-Gebirge, in der Einsenkung, 
die die Drave begleitet, fand ich unter den marinen Mergeln mit Echiniden bei 
F a l l ,  dieselben Eibiswalder Mergelschiefer und Conglomerate gelagert. Am 
Südfuss des Bachers bei Windischgratz unter Schichten mit marinen Petre- 
facten bei Gallenhofen, die Kohlen von Altenmarkt mit Melania Escheri, Mer
gelschiefer und Conglomerate die von da bis nach St. Nikolai, St. Veit, Weiten
stein und Gonobilz zu verfolgen sind und die letzteren bei Rötschach und Stra- 
nitzen noch G e r ö l l e  v o n  N u i n m u l i t e n k a l k  in Menge führen.

Schwieriger schien anfänglich in dieser Beziehung jener Zug von Bergen 
(D rau-Save-Zug), der da von Gutenegg und Sotzka östlich zwischen Pöltschacli 
und Rohitsch sich bis nach Sauritsch erstreckt. Doch war auch hier bei Sau
ritsch, und was von hoher Wichtigkeit w ar, am Üonatiberg der Leithakalk 
und seine Aequivalente durch v. Z o l l i k o f e r  erkannt worden. Hier galt cs die 
Form zu studiren, in welcher die tiefere Abtheilung der marinen neogenen Stufe 
auftrete. Und so fing ich bei Sauritsch unmittelbar im Liegenden des echten 
Leithakalkes an, die nächst tieferen Schichten zu untersuchen und fand das9 auch 
hier wie bei Marburg, unter dem Leithakalke Mergel mit Foraminiferen und 
Echiniden auftreten. Zwischen den Leithakalk und die Foraminilerenmergel 
schaltete sich ein Sandstein ein, in dessen unmittelbarem Liegenden ich an 
vielen Punkten auch noch südlich vom W atschberg die Foraminiferenmergel mit 
Echiniden auffand. Ich konnte nicht zweifeln, dass der sonst als eocen bestimmte 
Sandstein dieser Gegend einem verhältnissmässig hohen Niveau des Neogen ent
spricht, etwa Pötzleinsdorf, Gross-Florian, Gamlitz. Und so ward es mir leicht 
auch hier die unter den Foraminiferenmergeln liegende Süsswassergruppe von 
Mergelschiefer und Conglomerat mit Kohlen (Hrastowetz) auszuscheiden. Die
selbe Schichtenreihe Leithakalk, gelber Sand, Foraminiferenmergel, Mergelschiefer 
von Sotzka und Doberna, —  fand ich in Neuhaus. W ie gross war aber meine 
Freude, als ich in der schon fast ganz verwitterten Kohlenschiefermasse auf der 
obersten Halde des Kohlenbaues Sotzka, eine Schnecke entdeckt habe, die wohl 
nur Melania Escheri sein kann; ein Petrefact das inbesondere Dr. R o l l e  als 
sehr charakteristisch für die Neogenformation hoch hält. Im Hangenden dieser 
Schiefermasse lagert der Schiefer mit der Sotzka-Flora —  und auf diese W eise 
war zugleich die Parallele zwischen dein Eibiswald (miocene moyen L a r t e t ’s) 
und Sotzka hergesfellt.

In Oberburg hat schon Dr. R o l l e  nachgewiesen, dass daselbst die Sotzka- 
Schichten auf den Korallenschichten lagern. Auf denselben Schichten mit Pec- 
ten und vielen Nummuliten sah ich die Sotzka-Schiefer bei Preseka, Prassberg 
östlich, und noch an anderen Punkten aufliegen. Aber an allen diesen Orten: 
bei Oberburg, Neustift, Prassberg, d*nn am W atschberge verhalten sich die 
Oberburger zu den Sotzka-Schichten, etwa so wie die W erfener Schiefer 
zur oberen Trias. Sie sind nur an den tiefsten Punkten des Terrains entblösst, 
und hoch darüber erheben sich die Sotzka- und die sie überlagernden Schichten.

Kurz gefasst, haben wir zwischen den Korallenschichten von Oborburg, 
ferner den Nummuliten -  Sandsteinen von Prassburg als Liegendes und der 
tieferen Abtheilung der neogenen marinen Stufe als Hangendes, um den Poss
ruck und den Bacher, und von da südlich bis Oberburg und östlich über Sau
ritsch bis über die Grenze von Steiermark, eine Süsswasserablagerung mit 
Kohlen vor uns, deren Horizont durch die neogenen Säugethierreste und durch
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Melania Esckeri, n o c h  als n c o g e n  bezeichnet w ird, e i n e  u n t e r e  n e o -  
g e n e  S ü s s w a s s e r s t u f e  m i t  d e r  F l o r a  v o n  So t z k a .

Im S. von der Linie Cilli — Roliitsch, stellt sich scheinbar abermals ein 
anderes Verhältniss ein. Auch hier erscheint Kohle, doch ist ihr Hangendes 
das Aequivalent der tieferen Abtheilung des marinen Neogen, von Ort zu Ort 
anders entwickelt. Bald wird die Kohle von Süsswasserschichten überlagert 
(Hrastnig-Gouze-St. Michael bei Tüffer), bald von Schiefern mit Austern und 
Cerithium margaritaceum. Das Liegende der Kohle ist in den meisten Fällen 
entweder gar nicht oder schlecht aufgeschlossen ohne sichere Kennzeichen.

So führt das Hangende der Kohle bei St. Michael Melania Escheri, Unionen 
und andere Süsswasserschneken nebst der Flora von Sagor. Bei TülTer enthält 
das Hangende Cerithium margaritaceum uni Austern. Auf der Haidevon Troben- 
tlial, Tüffer östlich, findet man Schichten mit Melania Eschen, und solche mit 
Cerithium margaritaceum und C. plicatum. Die Aehnliehkeit dieses Han
genden mit jener Schichte, die über der Braunkohle im Horner Becken bei Drei- 
Eichen bekannt ist, wird im Reichenburger Becken dadurch noch auffallender, 
dass bei Reichenstein das Cerithium margaritaceum auch noch von der Melan- 
opsis Aquensis begleitet wird. Ueberhaupt ist die Zusammensetzung der marinen 
Stufe in dieser Gegend eine etwas mehr gegliederte, deren Beschaffenheit ich 
hier nicht weiter auseinandersetzen kann, die aber in der Art ihrer Ablagerung 
begründet ist, die in langen engen Buchten, die au9 dem croatischen neogenen 
Meere tief nach Steiermark und Krain hineinreichten, stattfand.

Die mir in Untersteier bekannt gewordenen Eruptivgesteine sind alle ter
tiär, zwei oder drei Punkte ausgenommen, die vorläufig als der Trias angehörig 
gelten müssen. Das eine Endglied der Reihe dieser Eruptivgesteine bildet das 
unter dem Namen Ho r n  s t e i n p o  r p h y r  bekannte Gestein und d e r D i o r i t  Dr. 
R o l l e ’ s ,  das andere Endglied der q u a r z l o s e  F e l d s t S i n p o r p h y r  Dr. 
R o l l e ’s und der D o l e r i t  v. Z o l l i k o f e r ' s .  Die ersten Spuren der Eruptionen 
derselben findet man in den Korallenschichten von Oberburg, in welchen man 
hie und da einzelne Grünerdekörner beobachtet. Die Hauptepoche der Eruption 
fällt entschieden zwischen die untere Süsswasserstufe und den Leithakalk. Die 
untersten Leithakalkscliichten enthalten schon grosse Trümmer, sowohl der 
Eruptivgesteine selbst als auch der Tuffe.

Die massenhafteste Entwickelung der Tuffe trifft man unstreitig im oberen 
Sanngebiete um Leutsch und um St. Nicolai, Laufen nördlich. Vom Smrekoutz, 
der nahe an 5000 Fuss über dem Meere liegt, an der steirisch - kärntnerischen 
Grenze (Laufen nördlich) herab bis St. Nicolai, in einer Meereshöhe von beiläufig 
2500 Fuss steigt man beständig über nahezu horizontal liegende Tuffschichten 
herab, und man kann die Mächtigkeit der Tuffablagerung hier auf wenigstens 
2500 Fuss schätzen. W eniger, aber noch immer 4 0 0 — 500 Fuss mächtig sa*h ich 
die Tuffe bei Oberburg. Und so nimmt über Prassberg, Schönstein gegen Osten 
nach Trennenberg, Tüchern und Store die Mächtigkeit der Tuffe allmälig ab, 
bis sie am letzten Orte kaum mehr als eine Klafter mächtig sind. Im Westen 
wechseln grobe conglomeratische und sandsleinartige Tuffschichten mit feineren 
ab, im Osten war das Materiale der Tuffe schon ganz fein, an die siebenbürgische 
trachytische Palla erinnernd.

Von den Tuffen lassen sich die Contactgesteine in den meisten Fällen 
unterscheiden.

Die neogen hrakischc Stufe reicht aus Croatien, zwischen W . Landsberg 
und Peilenstein bis Maria Dobie, kommt an den südlichen Rändern des Reichen- 
burger Beckens über dem Leithakalke zum Vorschein und säumt das Becken von
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Rann gegen Norden ebenfalls über dem Leithakalke lagernd, ein. Aus dem 
ungarischen Becken reicht die Cerithienstufe aus der Gegend von Radkersbui'g 
bis Mureck.

Die obere Süss wasserstufe, die Congerienschichten erscheinen als Haupt
gestein im Rartner und Kcichenburger Becken, fehlen von da nördlich bis an den 
sogenannten Drave-Save-Gebirgszug, und erscheinen am Fusse des Bachers hei 
W iodisch-Feistritz, dann bei Suhönstein, von wo sie durch das Lavantthal auf
wärts mit Fohnsdorf Zusammenhängen.
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XIII. Die geologischen Uebersiehtskarten von Dalmatien, 
Croatien und Slavonien auf der Ausstellung von Gegenständen 
der Landwirtschaft und Industrie zu Agram, am 18. August 

1864 . 

Bericht von W .  H a id in g e r .
S i t z u n g  am 16. A u gust 1664.

Zur übersichtlichen Darstellung der geologischen Verhältnisse liegen uns 
bis jetzt nur die Strassenkarten der drei Königreiche in dem Maasse von 
1 :4 3 2 .0 0 0  der Natur oder von 6000 Klaftern gleich Einem W iener Zoll vor. 
Die Specialkarten des k. k. General-Quartiermeisterstabes zu 1 :1 4 4 .0 0 0  der 
Natur oder 2000 Klaftern auf einen Zoll sind zwar veröffentlicht, aber die ent
sprechenden geologischen Detail-Aufnahmen noch nicht durchgeführt.

Die Königreiche Croatien und Slavonien sammt begleitender Militärgrenze 
waren Gegenstand unserer Uebersichtsaufitahme im Sommer 1861, namentlich 
der ganze Landstrich zwischen den Flüssen Drau und Save. Herr k. k. Berg
rath Franz F o e t t e r l e  als Chefgcologe leitete die Arbeiten der ganzen Section 
und besorgte selbst die Aufnahme von Civil-Croatien, zum Theil begleitet von 
Herrn Sectionsgeologen Heinrich W o l f .  Herr Seutionsgeologe Dionys S t u r  
nahm die Gegenden östlich von den beiden Warasdiner, dem St. Georger und 
dem Kreuzer Grenzregimente, bis zu dem Gebirgsabfalle gegen Diakovar 
und Essek hin, Herr W o l f  eben jene beiden Warasdiner Regimenter, so wie 
das östlich abgetrennt aus der Alluvialebene sich erhebende Peterwardeiner 
Gebirge vor. Herr S t u r  war theilweise von Herrn Museumsassistenten Eduard 
W o r m u s t i n j 1 von Agram begleitet.

Die Aufnahme der südlichen Abtheilung der croatischen Militärgrenze folgte 
im Jahre 1862 durch die Herren Sectionsgeologen S t u r  für die zwei Banal
Grenzregimenter und den nördlichen Theil des Szluiner Regiments, und Dr. 
Ferdinand S t o l i c z k a  für die südliche Abtheilung des Szluiner, das Oguliner 
und Oltocaner Regiment. Ein Theil des Letztem und das Liccaner Regiment 
wurde von Herrn Chefgeologen k. k. Bergrath Fr. F o e t t e r l e  gewonnen. Der
selbe war noch von Herrn Michael L e p k o w s k i  aus Kurland begleitet.

Die Uebersichtsaufnahme von Dalmatien ist das Ergebniss der Arbeiten der 
Herren k. k. Bergrath Franz Ritter v. H anei'' als Chefgeologen und Dr. Guido 
S t ä c h e  als Sectionsgeologen aus dem Jahre 1 8 6 2 , welchen sich noch Herr 
Dr. Karl Z i t t e l ,  später Professor in Karlsruhe, angeschlossen hatte.
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Die nachstehenden Mittheilungen in dem Jahrbuchc der k. k. geologischen 

Reichsanstalt, theils von wissenschaftlichen Fachgenossen freundlichst mitge
theilt, theils von den Mitgliedern der Anstalt verfasst, welche sich auf die geolo- 
gisch-colorirten Karten der drei Königreiche Dalmatien, Croatien und Slavonieti 
auf der Ausstellung zu Agram im August 1864 beziehen, sind:

III. Jahrgang 1852.

Namen der Herren Verfasser: M i t t  H e i l u n g e n :

Ludwig v. F a r k a s - V u c o -  Das Moslawiner Gebirge in Croatien. II. Heft, 
t i n o v i d .  pag. 9 2 .*

Geognostische Skizze von W arasdin-Teplitz in 
Croatien. IV. Heft, pag. 13 .*

IV. Jahrgang 1653.

Dr. Karl Z e r r e n n e r .  Geognostisch-bcrgmännische Notizen über einen
Theil Süd-Slavoniens. III. Heft, pag. 493 .*  

Ludwig v. F a r k a s - V u c o -  Einige M itteilungen über das Kalnikeigebirge in 
t i no v i d .  Croatien. III. Heft, pag. SSO.*

TU. Jahrgang 1856.

V. Ritter v. Z e p h a r o v i c h .  Bericht über die Schürfungen auf Braunkohle
zwischen Priszlin und Krapina und ein Vor
kommen von Bergtheer zu Peklenicza an der 
Mur in Croatien. IV. Heft, pag. 73 8 .*

II . Jahrgang 1858.

Karl Ritter v. Ha ue r .  Chemische Analyse der SchwefelthevmeWarasdin-
Teplitz in Croatien. I. lieft, p. 165.*

Die Mineralquellen von Krapina-Teplitz in Croa
tien. II. Heft, p. 229.*

XII. Jahrgang 1861— 62.

Franz F o e t t e r l e .  Aufnahmen im nordöstlichen Theile Croatiens.
Sitzungsberichte vom 31. Juli 1 8 6 1 , Ver
handlungen pag. 7 8 — 79.

Dionys S t ur .  Aufnahmen im Gradisknner Grenzregimente.
Sitzungsberichte, 31. Juli 1862, Verhandlungen 
pag. 79.

Heinrich W o l f .  Aufnahmen von derDrau her bisBelovar. Sitzungs
berichte, 31. Juli 1862, Verhandlungen pag. 79. 

Franz F o e t t e r l e .  Aufnahmen von der steierischen Grenze bis zur
Agram-Warasdiner Strasse. Sitzungsberichte, 
31. August 1861, Verhandlungen pag. 82.
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Namen der Herren Verfasser: M i t t h e i l u n g e n :

Dionys S tu r .

Heinrich W o l f .

Dionys Stur.

Franz F o e t t e r l e .

Heinrich W o lf .

Dionys Stur .

Heinrich W o l f .

Dionys Stur.

Heinrich W o l f .

Dr. Guido St ä c h e .

Dr. F. S t o l  i ezka .

Dionys Stur .

Franz Ritter v. Hauer.

Franz F o e t t e r l e .

Dionys St ur .

Franz Ritter v. H a u e r  und 
Dr. Guido S t ä c h e .

Dr. Ferdinand S l o l i c z k a .

Aufnahmen in der Gegend Ton Pozeg. Sitzungs
berichte, 31. August 1861 , Verhandlungen 
pag. 82.

Untersuchung der Warasdin -  Kreutzer und St. 
Georger Grenzregimenter. Sitzungsberichte, 
31. August 1861, Verhandlungen pag. 83.

Vorlage der geologischen Karte West-Slavoniens. 
Sitzungsberichte, 3. December 1861, Verhand
lungen pag. 115— 118.*

Vorlage der geologischen Karte Croatiens zwischen 
der Drave und Save. Sitzungsberichte, 17. De
cember 1861, Verhandlungen pag. 123— 124.

Vodnik-Gebirge. Sitzungsberichte, 21. Jänner 
1862, Verhandlungen pag. 158— 160.

Krystallinische und Triasgesteine in W est-Slavo- 
nien. Sitzungsberichte, 18. März 1862, Ver
handlungen pag. 200— 205.

Geologie der Warasdin -  Kreutzer und Waras
din -  Georger Grenzregimenter. Sitzungs
berichte, 1. April 1852, Verhandlungen pag. 
215— 217 .*

Die neogen-tertiären Ablagerungen von W est- 
Slavonien. Sitzungsberichte, 1. April 1862, 
Verhandlungen pag. 285.*

Geologische Verhältnisse des Kalnik-Gebirges und 
der Umgebung von Warasdin-Teplitz. Sitzungs
berichte , 24. April 1862 , Verhandlungen 
pag. 229— 23 0 .»

Aufnahmen der Umgegend von Zara. Bericht vom 
31. Mai 1862, Verhandlungen pag. 235.

Aufnahmen von Ogulin. Bericht, 30. Juni 1862, 
Verhandlungen pag. 239.

Umgebungen von Samobor. Bericht, 30. Juni 
1862, Verhandlungen pag. 240.

Aufnahmen von Sebenico, Dernis, Knin bis Spa- 
lüto. Bericht, 30. Juni 1862, Verhandlungen 
pag. 240— 241.

Aufnahmen von Oltocac. Bericht vom 31. Juli 1862, 
Verhandlungen pag. 254— 256.

Umgegend von Petrinja und Glina. Bericht vom 
31. Juli 1862, Verhandlungen p. 256.

Bericht aus dem südlichen Theile von Dalmatien. 
Bericht, 31. Juli 1862, Verhandlungen pag. 257.

Die geologischen Verhältnisse der Bezirke des 
Oguliner und der südlichen Compagnien des 
Szluiner Regimentes in der Karlstädter k. k. 
Militärgrenze. Sitzungsberichte, 4. November 
1862, Verhandlungen pag. 526. *

K. k. g eo log isch e  R eichsinelnlt. 14. fiaoil. 1864. III. H eft 58



4 4 8  W. Haidinger- Cie geolog. Uebers. v. Dalmatien, Croatien u. Slavonien a. d. Ausst. u. a. w. [ 4 ]

Namen der Herren Verfasser: M i t t h e i l u n g e n :

Uebersichtskarte des Liccaner Grenz-Regimentes. 
Sitzungsberichte, 2. December 1862, Verhand
lungen pag. 298.

XIII. Jahrgang 1863.

Vorlage der geologischen Karte von Dalmatien. 
Sitzungsbericht, 3. März 1863. Verhandlungen 
pag. 14.

Bau der Gebirge in Dalmatien. Sitzungsbericht, 
17. März 1863, Verhandlungen pag. 18. 

Geologische Beschaffenheit des Ottodaner Grenz
regimentes. Sitzungsbericht vom 21. April 1863, 
Verhandlungen pag. 35 .*

Bericht über die geologische Uebersichtsaufnahrae 
irn mittleren Theile Croatiens, pag. 4 8 5 .*  

Lauung v. r a r n a s - v u c o -  Vorkommen der Kohle in Croatien. Sitzungsbe- 
t i novi d .  rieht, 19. Mai 1863, Verhandlungen pag. 530.

Die Separatabdrücke der mit einem * bezeichneten Mittheilungen wurden 
den Karten der drei Königreiche für die Ausstellung beigelegt.

Angelegentlichst ergreife ich die Veranlassung der Vorlage der Karten der 
drei vereinigten Königreiche, nebst dem Verzeichnisse der bisher in unserem Jahr
buche erschienenen Berichte in Bezug auf die Uebersiehtsreisen sowohl als auch 
anderer Mittheilungen, um im Namen der k. k. geologischen Reichsanstalt den 
innigsten Dank darzubringen, deu zahlreichen hochverehrten Gönnern und 
Freunden in Croatien und Slavonien und der begleitenden k. k. Militärgrenze uud 
eb<*n so in Dalmatien, von welchen unsere reisenden Herren Geologen während 
derZeit ihrer Aufnahrnsarbeiten auf das Wohlwollendste aufgenommen und auf das 
Erfolgreichste unterstützt worden waren.

Franz F o e t t e r l e .

Franz Ritter v. Hauer.

Dr. Guido S t äc h e .  

Franz F o e t t e r l e .

Dionys Stur.
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X I V .  L u d w ig1 H o h e n e g g e r .  

Von Otto Freiherru v. H i n g  e n a u.

Während neue Jünger unserer geologischen Landeserforschung sich 
anschliessen, lichtet der Tod die Reihen der älteren Freunde, Vorgänger und 
Genossen unserer Arbeiten. Früher als im natürlichen Laufe der Dinge erwartet 
werden konnte, raiTte vor kaum zwei Wochen ein langsam sich entwickelndes 
Uebel den rastlos thätigen Director der erzherzoglichen Eisenwerke in Teschen, 
Ludwig H o h e n e g g e r  dahin, dessen wohlverdiente Auszeichnung durch den 
Franz Josephs-Orden in der letzten Sitzung der geologischen Reichsanstalt in freu
diger Theilnahme erwähnt, worden. Eine Lebensskizze desDahingegangenenbildet 
einen traurigen Epilog zu jener erhebenden Mittheilung.

Geboren zu Memmingen in Bayern im Jahre 1807 widmete sich Ludwig 
H o h e n e g g e r  den Studien, die er am Gymnasium zu Kempten begann und ander 
Universität München fortseUte, wo er Rechts- und Caraeral-Wissenschaften trieb, 
und zuletzt an der alten deutschen Bergakademie zu F r e i b e r g  seine Ausbildung 
vollendete.

Solchergestalt mit tüchtigen und umfassenden theoretischen Kenntnissen 
ausgerüstet, betrat er die praktische Laufbahn zuerst im Jahre 1831 auf den 
fürstl. Salm 'schen Eisenwerken zu Blansko in Mähren, wo er bald als selbststän
diger Leiter eines Hochofens verwendet wurde. Allein es drängte ihn nach wei
terer Ausbildung und der damals rege gewordene Fortschritt der Eisenindustrie 
in Westphalen, namentlich der Puddlings- und Walzwerke zog ihn mächtig dahin. 
Er trat desshalb aus seiner Dienstesstellung, um neue Lehrjahre praktischer 
Richtung zu beginnen. Und fürwahr! sie wurden ihm nicht leicht! denn mittellos 
wie er war, musste er sich erst auf dem W ege der A r b e i t  seinem Ziele nahen. 
Bei der H a rk ort ’ schen ersten westphälischen Pferdeeisenbahn mit anfangs 
kargem Lohne sich begnügend, schwang er sich im ersten Jahre zum Bau- und 
Betriebsleiter auf und suchte die Mittel zu weiteren Studien sich zu erwerben. 
Diesen Zweck unausgesetzt verfolgend, trat er 1834 hei dem Puddel- und W alz
werke zu Welten an der Ruhr in Dienste, wurde 1835 Betriebsleiter der Eisen- 
lind Messingwerke zu Nachrodt in Westphalen, vou w o  er 1837 als Gewerks- 
director für Wolfsberg in Kärnthen berufen wurde, nach Oesterreich zurück
kehrte, um von nun an ausschliesslich dem österreichischen Eisenwesen sein 
Leben zu widmen.

Ein weiterer, aber auch schwieriger Wirkungskreis zur Anwendung seiner 
theoretischen und praktischen Kenntnisse eröffnete sich bald, indem er im Jahre 
1839 zur Leitung der erzherzoglichen Eisenwerke nach Teschen berufen wurde, 
wo er bis an sein Hinscheiden (25 . August 1864) eine umfassende und erfolg
reiche Thätigkeit entwickelte.

58 *
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Um dieselbe gehörig würdigen zu können, muss man die Bedingungen in's 
Auge fassen, unter welchen auf den erzherzoglichen Gütern in Teschen sieb die 
Eisenindustrie entwickeln musste. Arme, oft bis zu einem Gebalt von kaum 18 Pct. 
Eisen enthaltende Erze, in kleinen, schwachen und scheinbar ganz regellosen 
Ablagerungen über einem ausgedehnten, theilweise spat-lieh cultivirten Land
striche zerstreut, von den Bahnlinien abseits liegend und doch allzu nahe der 
concurrirenden, hochentwickelten Eisenindustrie von Preussisch-Schlesien, 
konnte der Gedanke an die Begründung einer Eisenindustrie in jener Gegend 
zunächst nur in dem Streben begründet angesehen werden, den ausgedehnten 
Forsten der Teschner Karpathen eine Verwerthung zu geben.

Aus solchen Elementen eine Productionsfähigkeit zu schaffen, wie sie 
heute bei den erzherzoglichen Eisenwerken in mustergiltiger W eise erreicht ist, 
mussten sich gründliche Wissenschaft uud gediegene praktische Erfahrung ver
einigen; aber auch administrative Begabung war erforderlich, um einen grossen 
und ausgedehnten Industriekörper solcher Art mit zahlreichen Beamten und 
Arbeitern zu leiten und unausgesetzt in harmonischem Fortschritte weiter zu ent
wickeln.

Diese Erfordernisse vereinigten sich in H o h e n e g g e r  und glücklicher Weise 
wusste sein erhabener Dienstherr und dessen oberste Verwaltung die Intentionen 
des tüchtigen Werkleiters zu würdigen und zu fördern, wie cs vielleicht an 
anderen Orten nicht in gleichem Masse der Fall gewesen wäre.

Die grossen Eisengiessereien in Gorka und Trzynietz, die an letzterem Orte 
in's Leben gerufene Emailhütte, das nach dem neuesten Fortschritte umgestaltete 
Walzwerk in Ustron, die Durchführung der neuen Frischmethoden in Ustron, 
Baschka, Gorka und Obszar, die gelungene Darstellung von Spiegeleiseq in 
Hradek und die grossartige Eisen- und Stahlhütte in Lipina (Karlshütte), sind 
sichtbare Zeugnisse des schöpferischen und erfolgreichen Wirkens Ludwig 
H o h e n e g g e r s  und haben den crzherzoglichen Eisenwerken in Teschen einen 
wohlverdienten ehrenvollen Ruf verschafft.

Ein dem verewigten ganz eigentümliches Verdienst bleibt aber für immer
dar die fruchtbare Nutzanwendung, die er von seinem g e o l o g i s c h e n  Wissen 
für die Praxis des Berg- und Hüttenwesens zu machen verstand und nirgends 
vielleicht tritt die lebendige Wechselwirkung zwischen streng wissenschaftlicher 
Forschung und nutzbringender Praxis so anschaulich hervor, als es bei diesem 
Theile von H o h e n e g g e r ' s  Wirken der Fall ist, welches ihm selbst einen ehren
vollen Namen in der Gelehrtenwelt und gleichzeitig den von ihm geleiteten 
Werken eine hoffnungsvolle Zukunft sicherte.

Die erzherzoglichen Eisenwerke erforderten etwa 600.000 Centner Erze 
jährlich; die alten Gruben waren ziemlich erschöpft, die Auffindung neuer war 
ungemein schwierig, weil sichere Anhaltspunkte zur Unterscheidung der erz- 
haltenden Gebirgslheile von den weniger oder gar nicht hältigen Gesteinsschichten 
fehlten. Nur auf rationeller, wissenschaftlicher Grundlage konnte diese Schwierig
keit gelöst werden, die um so grösser war, als nicht blos die Er z e ,  sondern das 
ganze Karpathengebirge der mährisch-schlesischen Ostgrenze undeutlich und 
geologisch, t r o t z  —  oder w e g e n  der so weit auseinandergehenden Ansichten 
der bisherigen Forscher —  fast unbekannt geblieben war.

Was Leopold v. B u c h  noch im Jahre 1840 bemerkte, dass nämlich die 
Karpathen noch vielfach so unbekannt seien, wie die Berge, welche der Gallas- 
Neger bewohne, das galt (w ie H o h e n e g g e r  selbst in den Erläuterungen zu 
seiner geognostischen Karte sagt) insbesondere von der Gegend utn Tesehen 
und überhaupt von den Nordkarpathen.
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„Mangel an Versteinerungen in den wichtigsten Schichten und vielleicht 
noch mehr die geringe Entwickelung, Verbreitung und zu geringe Schätzung der 
Paläontologie, die grosse Aehnlichkeit und Wiederholung von im Alter sehr ent
fernten Schichten, namentlich der Schiefer und Sandsteine, in welchen fast 
immer kohlensaures Eisenoxydul das Bindemittel bildet, und welche sämmtlich 
Sphärosiderite, Fucoiden und bituminöse Schiefer führen, waren die natürliche 
Ursache obiger Verschiedenheit in der Ansicht“ , so fährt H o h e n e g g e r  in 
seinem Berichte fort. Und das ist in so hohem Grade richtig, dass selbst 
erfahrene Bergmänner, welche zum ersten Male solche karpathische Eisenerze 
zu Gesichte bekommen, Anstand nehmen würden —  dieselben überhaupt für Erze 
zu halten, da sie äusserlich dem Sandsteine zum Verwechseln ähnlich, wegen 
ihres schwachen Haltes und bandförmigen, ein Handstiick oft nur zum Theil 
erfüllenden Vorkommens —  auch durch specifisches Gewicht nicht allzusehr 
auflallen.

H o h e n e g g e r  unternahm daher die geognostische Durchforschung der 
Teschner Karpathen und Anfertigung einer Karte. Um dies nun in kürzester 
Zeit und im engeren Verbände mit den Anforderungen seiner Praxis thun zu 
können, begründete er eine Werksschule, in welche er seit 1846 junge Leute 
in den Abendstunden selbst in dem Wichtigsten aus der Mineralogie, Geognosie 
und Bergbaukunde unterrichtete, welche im Sommer als Hilfsarbeiter bei der 
geognostischen Erforschung gebraucht werden konnten, die zuerst eine neue 
petrographische Karte und eine Sammlung von Gesteinsstücken als deren Belege 
—  zum Resultate hatte. Aus dieser entstand nun unter H o h e n e g g e r ’s jahre
langem Fleisse, die im Jahre 1861 publicirte und als classisches W erk anerkannte 
„geognostische Karte der Nord-Karpathen in Schlesien und der angrenzenden Theile 
Mährens und Galiziens". Schon im Jahre 1849 waren diese Untersuchungen so weit 
gediehen, dassD r.H örnes und Franz Ritter v. Ha u e r  in ihrem Berichte über ihre 
im Auftnige der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften damals unternommene 
Reise (Febr. Hft. Sitzber. 1850) den von H o h e n e g g e r  geologisch erforschten 
Teschner Kreis, als den in dieser Beziehung bestuntersuchten erklären konnten. 
In ununterbrochener Reihenfolge kommen nun Mittheilungen seiner Beobach
tungen an die geologische Reichsanstalt, an die Akademie, an den mährisch
schlesischen Werner-Verein, bissiezumTheileimEinvernehmen mit letzterem einen 
Abschluss in der erwähnten geologischen Karte fanden.

Aus jener Werksschule erwuchsen aber den erzherzoglichen Werken auch 
tüchtige Männer zur Aufsichlpflege und zu den Beamtenposten gründlich vorge
bildet und mit den Bodenverhältnissen des Reviers vertraut. Was H o h e n e g g e r  
auf jenen Werken ausgeführt und in’s Leben gerufen, würde vielleicht nur unvoll
kommen und mit Hindernissen durchgeführt gewesen sein, hätten ihn nicht die 
von ihm heran gebildeten uud mit wahrer Verehrung an ihm hängenden Beamten 
umgeben, in deren Händen er bei seinem verfrühten Scheiden die Eisenwerke 
der Teschner Herrschaften zurücklässt.

Den Nutzen, welchen diese grossarlige geognostische Arbeit gebracht hat, 
schildern folgende Zeilen aus den erwähnten Erläuterungen zur geologischen 
Karte. „Während früher der Bergbau meistens planlos in allen Feldern und 
Bergen herumgewühlt hat, und unsägliche Kosten aufgehäuft und den Bauern die 
Aecker zerstört wurden, um einige nicht lange andauernde Sphärosideritlager 
herauszufinden, wird jelzt mit der grössten Sicherheit geschürft und nur in solchen 
Schiefern und Sandsteinen eingeschlagen, wo das Gelingen sicher ist, mit mög
lichster Schonung des Land- und Waldbodens. Auch ist es durch die geologi
schen Aufnahmen gelungen, ganz neue Erzzüge zu entdecken uud die Besorgniss
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einer baldigen Erschöpfung der Gruben in eine weite Ferne zu rOcken. Ein 
anderer grösser Nutzen wurde für das Hüttenwesen erstrebt. Da sich die Erze 
von allen Formationen ähnlich sehen, so wurden sie bei den Hüttenwerken nach 
Localitäten (Gemeinden) geordnet und verschmolzen; und weil eine Hütte oft 
von Hunderten (solchen kleineren) Gruben Erze verschmilzt, geschah meist 
eine planlose Vermischung, welche eine rationelle chemische Behandlung nicht 
aufkommen liess, weil man fortwährend die Erze jeder einzelnen Grube hätte 
analysiren müssen. Jetzt hat sich herausgestellt, dass die chemischen und 
mechanischen Bestandteile der Erze in der Hauptsache je  naeh den verschie
denen geologischen Formationen sich verschieden verhalten und gleiche Forma
tionen ziemlich constant bleiben. Dadurch wird es nun möglich, durch Ermitt
lung der Durchschnittsgehalte der Formationen mit wenig Umständen und Opfern 
bei den Hochöfen rationelle metallurgische Beschickungsproben herzustellen. 
So hat sich z. B. ergeben, das9 die Erze der Neocomien im Durchschnitte 
20 Pct. Kalk mit etwas Thon und Sand haben, während die Erze des Aptien 
keine Spur von Kalk besitzen und in der Hauptsache Quarzsand als Beimengung, 
die Erze derEocenen dagegen wenig Kalk und Quarz, sondern meistens Thou 
als Beimengung führen. Diese Ermöglichung eines rationellen H ü t t e n b e t r i e b e s  
auf Grundlage der g e o l o g i s c h e n  Erzformation ist ein neuer grösser Fort
schritt.

W ir haben bei diesem Theile von H o h e n e g g e r ' s  Wirken länger verweilt, 
weil er gerade d a d u r c h ,  dass er die Geologie und Paläontologie in ihrer wissen
schaftlichsten Form, u n m i t t e l b a r  auf den Bergbau und selbst auf das Hütten
wesen auwandte und wahrhafte Erfolge damit erzielte, sich ein b e s o n d e r e s  
V e r d i e n s t  erworben hat. Denn die Verbindung von Theorie und Praxis —  ein 
an sich oft schwieriges Problem, war in diesem Falle um so höher zu schätzen, 
als inan bisher gewohnt war, die Bedeutung der Geologie und Paläontologie für 
praktische Zwecke zu untcrschätzen und sie lediglich als g e l e h r t e  Arbeiten 
achten zu sollen glaubte.

ln den letzten Jahren beschäftigte er sich mit einer Ausdehnung seiner 
geologischen^ntersuchungen über das Krakauer Gebiet in Galizien, bis wohin sich 
die Bergbau-Unternehmungen der erzhcrzoglichen Eisenwerke erweitert hatten, 
und legte eineKarts bei der Berg-undHüttenmänner-Versammlung in Ostrau im Sep
tember 1863 vor. Die Ausarbeitung des Textes und der Karle, welche beide im 
Berichte über die" Versammlung erscheinen sollten, verzögerte sich durch seine 
gestörte Gesundheit. Zwölf Tage vor seinem Tode schrieb er dem Verfasser 
dieses Nachrufs noch über diesen Gegenstand und gab ein kurzes Resume der 
Resultate seiner geologischen Arbeiten im Gebiete von Krakau. Es war ihm 
gelungen die dortige Kreideformation in Uebereinstimmung mit den neuesten 
Forschungen genau zu gliedern, den Muschelkalk mit den ihm zugehörigen Dolo
miten, Galmei-, Eisen- und Bleierzen zu revidiren und in seinen Unterabteilungen 
festzustellen, so wie aus diesen Untersuchungen zeit- und geldsparende Anhalts
punkte für bergmännische Schürfungen zu gewinnen.

Die vorjährige Versammlung von Berg- und Hüttenmännern erfreute sich 
noch H o h e n e g g e r ’s thätiger Theilnahme. Er leitete die Verhandlungen der 
hüttenmännischen Section und brachte theils selbst, theils durch seine unter
gebenen Hlittenbeamten die neuesten Erfahrungen auf den Hütten seines Bezirkes 
zur Kenntniss der Versammlung. Ein Theil der Anwesenden überzeugte sich bei 
einem Besuche der Karlshütte selbst von dem musterhaften Zustande des W erkes; 
einige Theilnehmer, worunter wir selbst —  besuchten auch seine Sammlungen 
in Teschen und die Hütte vou Trzinietz und kehrten mit wahrer Bewunderung



der Leistungen dieses Mannes und seiner von ihm herangebildeten Umgebung 
zurück, nicht ahnend, dass schon 11 Monate darnach den Anreger und Ausführer 
solcher Werke das dunkle Grab verschlingen sollte!

Ein Hauptstreben seines letzten Lebensjahres war die Zustandebringung 
eines Schienenweges, der die nordkarpathischen Erzdistricte untereinander und 
mit den übrigen Theilen Oesterreichs und Deutschlands verbinden sollte. Sein 
letztes Lieblingskind, die K a s c h a u - O d e r b e r g e r  Bahn scheint sich zu 
lebensfähiger Existenz zu entwickeln, und wenn sie einst fruchtbar eingreifend 
in der Verwerthung der Hilfsquellen der Karpathenländer fertig dastehen wird, 
gebührt dem trefflichen H o h e n e g g e r ,  der die ersten Projecte ausgearbeitet, 
ein wesentliches Mitverdienst an ihrem Zustandekommen!

W ir dürfen aber über dem Geologen, Berg- und Hüttenmann und W erks- 
director den M e n s c h e n  —  H o h e n e g g e r  nicht vergessen! Unermüdet für das 
Beste seines Dienstes, für das geistige und materielle Wohl seiner Untergebenen 
bedacht, dem er in uneigennützigster Weise selbst seine eigenen Interessen 
nachsetzte, hat er sich die Achtung und Liebe eines weiten Kreises von Fach
genossen erworben. Die Pflege der Schulen, die Begründung eines fruchtbaren 
und wohlthätig wirkenden Knappschaftswesens sind bleibende Denkmale seines 
humanitären Wirkens. Die Bedeutung der auf den Werken durch ihn angeregten 
und ausgeführten Fortschritte lassen sich in sprechenden Ziffern nachweisen. 
Der Ertrag der Teschner Eisenwerke betrug bei seinem Dienstesantritte 1839 
etwa 40.000 fl., während er im Jahre 1862 schon 400.000 fl. weit über
schritten hatte.

Eine zahlreiche Familie betrauert in ihm einen gütigen Vater —  seine 
Untergebenen einen edlen und tüchtigen Vorgesetzten. Die uns bereits von ver
schiedenen Seiten mündlich und schriftlich zugekommenen Aeusserungen der
selben, —  welche vor wenigen Wochen in einer herzlichen Adresse zur Feier 
seines 25jährigen Dienstjahres ihn noch auf dem Krankenbette erfreuten, 
gereichen dem Verewigten so wie den dankbaren Ueberlebenden zu hoher Ehre.

Die Gnade des Monarchen verlieh ihm in Anerkennung seiner Verdienste um 
Oesterreichs Eisenwesen den Franz-Joseph-Orden und seine letzten Zeilen an uns 
(vom 19. August) athmen noch den freudigen Dank für diese Auszeichnung; sie 
kam eben noch zurecht um den Sarg zu zieren, welcher den trefflichen Mann 
am 27. August aufnahm!

Schlicht und anspruchslos, beschieden und doch energisch, gelehrt und dabei 
praktisch, edel und gediegen durch und durch, so war der Mann von dem wir 
hier mit trauerndem Herzen ein Lebensbild zu entwerfen versuchten. W ir 
schliessen diese Skizze mit den Worten eines französischen Autors:

„Die Bedeutung eines Mannes wird erst recht klar, durch die Lücke, die 
sein Scheiden hinterlässt.“

[ 3 ]  Ludwig Hohenegger. 4 5 3



4i>4

XV. Arbeiten, ausgeführt im chemischen Laboratorium der 
k. k. geologischen Reichsanstalt.

Von Karl Ritter v. l l a u e  r.

t )  Steinkohlenmuster von der Emanucl Segen -  Grube in Preussiscb- 
Scblesien. Zur Untersuchung eingesendet von dem hiesigen k. k. Militär-Ver- 
pflegsmagazin.

Asche

2 ) Braunkohlen von Homberg in Unterkärnthen aus den Gruben des Grafen 
T h u r n .  Zur Untersuchung eingesendet von der dortigen Bergverwaltung.

1. Hornberger Fliitz, 2. und 3. Mieserflötz.

1 . 2 . 3.
0 -9 1 -9 2 -3
8 - 1 4 '5 6 - 6

23-39 23-92 23-63
5286 5406 5345
9-9 9 -7 9 -8

1 . 2 . 3.
14-8 14-3

3-3 6 - 8
Reducirte Gewichtstheile B le i ................. ....................... 15-20 19-30 1 0 - 2 0
W ä rm e-E in h eiten ..................................... .......................  3435 4361 4339
Aequiv. einer 30 " Klafter weichen Holzes sind Ccnlner 15-2 12  0 1 2 - 1

3 ) Braunstein aus dem Bezirke Gewitsch in Mähren. Zur Untersuchung 
eingesendet von Herrn Peter G r u b i t s .

Die eingesendete Probe enthält 87— 89 Pct. Mangansuperoxyd, je  nach 
den reineren und unreineren Stücken.

4 )  Graphit von Mälirisch-Trübau und eine zweite Probe von Kunstadt. Zur 
Untersuchung eingesendet von Herrn Robert Ma n k o f s k i .

Der Graphit von Mährisch-Trübau hinterliess bei der Verbrennung 9-2, 
jener von Kunstadt 12 Pct. Asche.

5 ) Steinkohlenmuster aus der Oskar-Grube in Preussisch-Schlesien. Zur 
Untersuchung eingesendet vom hiesigen k. k. Militär-Verpflegsmagazin,

Wasser in 100 T h e ilen ...........................................................................................4 6
Asche „  „ „  ...........................................................................................3*2
W ärm e-E inheiten....................................................................................................5729
Aequiriilent einer 30" Klafler weichen Holzes sind Centner.......................9 -1

6)  Braunkohlcnmuster von Lankowitz (Köflach-Voitsberger Braunkohlen- 
Ablagerung). Zur Untersuchung eingesendet von Herrn Kr o h n .

Zwei Proben ergaben:
1 . 2 .

18-1
1-5

1 6 9 5
Wärme-Einheiten............................................................................. . 3650 3830
Aequivalent einer 30" Klafter weichen Holzes in Centner . . 14-3 13-7

7 ) Braunkohlen von St. Martin bei Ried in Ofterösterreich. Zur Unter
suchung eingesendet von der gräflich A r c o ’schen Grubenverwaltung.



Arbeiten im chemischen Laboratorium. 4 o o

1. Charlotten-Grube bei Hausrucket (Ottnang).
2. Freischurf bei Engelfing.
3. Marien-Grube bei Gittmayern (Eherschwang).
4. Max- und Anna-Stollen bei Windisclihub (Schildorn).

1 . 2 . 3. 4.
Wasser io 100 T h e i l e n ....................... 16-6 17-2 15 *3
Asche „ 100 „ ....................... .................. 8 - 6 4 -0 4 -7 0 - 8
Reducirte Gewichtstheile Bl ei . . . . 15-50 14-05 15-65
Wärme-Einheiten.................................... ..................  3480 3503 3175 3536
Aequivalent einer 30" Klafter weichen Holzes sind

C en tn er ............................................. 14-9 16-5 14-8

8)  Kalkstein aus dem Steinbruch von Parenzo in Istrien, von der soge
nannten Muschelinsel. Zur Untersuchung übergeben von Herrn Bildhauer 
Me l n i  tzky.

Dieser ausgezeichnet weisse Stein besteht fast aus reinem kohlensaurem 
Kalk mit nur 0*2 Pct. Magnesia. Kiesel, Thon und Eisen sind nur in unwägbarer 
Menge zugegen. Das Gestein ist sehr weich.

9 )  Braunkohle von St. Filippen im Bezirke Eberndorf in Kärnten. Zur 
Untersuchung eingesendet von dem Grubenbesitzer Herrn Simon Sa mni t z .

W asser in 100 T heilen ............................................................... 18*0
Asche „ 100 „ ............................................................... 5*3
Reducirte Gewichtstheile B l e i ..................................................16*20

Wärme-Einheiten . . ...............................................................  3661
Aequivalent einer 30" Klafter weichen Holzes sind Centner 14-3

10) Holzkohlen aus den Köhlereien Sr. Durchlaucht des Fürsten Johann 
v. L i e c h t e n s t e i n .

Die folgenden Proben mit Holzkohlen wurden nach dem B e r t h i e r ’schen 
Verfahren durchgeführt. Es erschien nämlich wünschenswerth, die verschiedenen 
Holzkohlengattungen auf ihren Brenn werth auf gleiche Weise, wie es bisher mit 
den fossilen Kohlen geschah, zu prüfen, um das relative Verhältniss der ersteren 
zu den letzteren bezüglich der Heizkraft zu ermitteln.

K o h l e  v o n :
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e c41 
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Acqairaleot einer 
Klafter 3 0 "  w ei- 
choa Holzes sind 

Centner

0- 7 27-800 6283 8-3
T a n n en h o lz ........................................................... 0 - 2 28-950 6543 8 1

1 - 1 29-905 6758 7 -7
S ch w arz-F öh renh olz ........................................ 0 -9 29-525 6672 7-8

1 0 25-950 5864 8 -9
E ic h e n h o lz ........................................................... 1 - 0 29-575 6684 7 -8

0 -9 27-550 6226 8 -4

K. h, geolog isch? Roichsanstfllt. Ü . Barnl. ISO). III. Heft.
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XVI. Verzeichniss der an die k. k. geologische ßeichsanstalt 
gelangten Einsendungen von Mineralien, Gebirgsarten, Petre- 

faeten u. s. w.

Vom 15. Juni bis 15. September 1864.

1) 4. Juli. 1 Kistchen, 30 Pfund. Geschenk von Herrn Prof. F. Z c k e l y  in 
Oberschützen. Petrefacten ans den Neogenschichten der dortigen Gegend. (V er
handlungen, Sitzung am 13. Juli.)

2 )  18. Juli. 1 Kistchen, 4 Pfund. Geschenk von Herrn L. H. J e i t t e l e s  • 
in Olmütz. Knochen und Reste von Industrieerzeugnissen aus anthropozoischen 
Schichten der Gegend von Olmütz. (Verhandlungen, Sitzung am 16. August.)

3 )  19. Juli. 1 Kiste, 116 Pfund. Geschenk von Herrn L Kube ,  k. k. Kreis
vorsteher in Zaleszczyk in Galizien. Reste von Elephas primigenius u. s. w. 
(Verhandlungen, Sitzung am 16. August.)

4 )  20. Juli. 1 Kiste, 7 Pfund. Geschenk von Herrn M. S i m e t t i n g e r  
in Gratz. Fossilien aus dem Rraunkohlenbergbaue von Posega in Slavonien. 
(Verhandlungen, Sitzung am 16. August.)

5 ) 30. Juli. 1 Kiste, 290 Pfund. Geschenk von Herrn M. S i d o r o f f  in 
St. Petersburg. Ein Graphitblock aus dem Gouvernement Jenisseisk in Sibirien. 
(Verhandlungen, Sitzung am 16. August.)

6)  8. August. 1 Kiste, 40 Pfund. Geschenk von Herrn k. k. Conirolor 
J. M a y r h o f e r  in Werfen. Gebirgsarten und Petrefacten aus der dortigen 
Gegend. (Verhandlungen, Sitzung am 16. August.)

7 ) 9. August und 22. August. 2 Kistchen, 20 und 16 Pfund. Von Herrn J. 
S a p e t z a  in Neutitschein. Petrefacten angekauft für die k. k. geologische 
Reichsanstalt. (Verhandlungen, Sitzung am 16. August.)

8)  2S. August. Von Herrn Franz L a n g  in Ofen. Kohlenmu9ter zur chemi
schen Untersuchung.

9 ) 1. September. 1 Packet, 2 */4 Pfund. Von der gräflich T h u r n ’schen Bau- 
Verwaltung in Klagenfurt. Kohlenmuster zur chemischen Untersuchung.

10) Einsendungen von den Aufnahmssectionen der k. k. geologischen 
Reichsanslalt, und zwar:

24 Kisten und Packete, 651 Pfund aus Section I.
14 „ „ „ 488 „  „ „ II.

5 „  „ 98 „ * III.
18 „ „ „ 1735 „ von Herrn Heinrich W  o 1 f.
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XVII. Verzeiehniss der an die k. k. geologische Reichsanstalt 
eingelangten Bücher, Karten u. s. w.

Vom 16. Juni bis 15. September 1864.

g r a m .  R e a l s c h u l e .  Programm fiir i864.
Altenburg. 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 .  Mittheilungen aus dem Osterlande. 

XVI, 4. 1864.
Amsterdam. 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 .  Jaarkoek 1862. — Verslagen en 

Mededeelingen. Afd. Natuurkunde. XVI, 1864; Afd. Letterkunde VII, 1863. 
Augsburg. N a t u r h i s t o r i s c h e r  V e r e i n .  XVII. Bericht 1864.
Batavia. Kon. N a t u u r k u n d i g e  V e r e e n i g i n g .  Natuurkundig Tijdschrift roor Neder- 

landsch. Indie XXIV, S, 6 . XXV, XXVI 1, 2, 1862— 63.
Berlin. D e u t s c h e  g e o l o g i s c h e  Ge s e l l s c h a f t .  Zeitschrift XV, 4, 1863. XVI, 1. 

1864. ’
„  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 .  Zeitschrift für allgemeine Erdkunde. XVI. 3, 4, 

ö. 1864.
Bern. S c h w e i 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 .  Neue Denkschriften. XX, 1864.

— Verhandlungen bei ihrer Versammlung zu Samaden 1863.
„ 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 .  Mittheilungen 1863. Nr. 331—552. 

Blankenburg. N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r  V e r e i n  d e s  Har zes .  Berichte für 
die Jahre 1861— 62.

Böhm .-lieipa. K. k. O b e r - G y m n a s i u m .  Programm für 1864.
„ O b e r - R e a l s c h u l e .  Jahresbericht für 1864.

Bologna. A c c a d e m i a  de l  le s c i e n z e .  Memorie. S. III. T. III. f. 3 .1864. — Rendieonto 
1803— 1864.

Breslau. S c h i c s .  G e s e l l s c h a f t  f ü r  v a t e r l ä n d i s c h e  Cul tur.  41. Jahresbericht.
—  Abhandlungen, phil.-histor. Abth. 1864. Hft. I. —  Abth. für Naturw. und Medicin.
1862. Hft. III.

Brockhaus, F. A., Buchhändler in Leipzig. Geological Survey o f Canada. Report of 
progress froin its commcncement to 1863, illustrated by 498 wood cuts in the text 
and accompanied by an Atlas of Maps and seclions. Montreal 1863 (ohne Atlas). 

Brunn. K. k. m. s c h l e s .  G e s e l l s c h a f t  f ür  A c k e r b a u  u. s. w. Mittheilungen. 1864. 
Nr. 26— 38.

„  N a t u r f o r s c h e n d e r  Vere i n .  Verhandlungen, II. Bd. 1863.
Calcutta. G e o l o g i c a l  Su r v e y .  Memoirs. Palaeontologia indica, II. 6.111,1. — Report 

for the year 1862—63.
„  A s i a t i c  S o c i e t y  o f  Bengal .  Journal Nr. 1, 3, 4. 1863.

C h e m n i t z .  H ö h e r e  G e w e r b s s c h u l e .  Programm für 1864.
C h u r .  N a tu r f o r s c h e n  d e G e s e l l s c h a f t .  Jahresbericht. N. F. IX. Jahrg. 1862— 63. 
C i l l i .  K. k. Gy mn a s i u m.  Programm für 1864.
Cocchi, Cav. lgino. Professor in Floreciz. Sulla geologia dell'Italia centrale. Estratto di al- 

cune Iezioni orali date nel M aggiol864 dal Car. Ig. C o c c h i  etc. Raccolte e pubblicate 
per cura di C. Pu i n i  e di A. Mariani .  Firenze 1864. — Monografia dei Pharyngo- 
dopilida Nuova famiglia di pesci labroidi. Studi paleontologici del Car. I. C o c c h i .  
Firenze 1864.

v. Dittmar, Dr. Alphons. Die Contorta-Zone (Zone der Avicula contorta Porti.), ihre 
Verbreitung und ihre organischen Einschlüsse. München 1864.

E d i n b u r g h .  R o y a l  S o c i e t y ,  Proceedings. Session 1862— 63. — Transactions XXIII, 2, 
18C2— 63.

Erdmann. 0 . L., Professor in Leipzig. Journal für praktische Chemie. Bd. 92. Hft. 1— 6 .
Nr. 9 -1 4 .  1864.

E s s e g g .  K. Gy mn a s i u m.  Programm für 1864.
ö9 * •



Evreux. S o c i e t e  l i b r e  d ' a g r i c u l  t ure ,  s c i e n c e s  etc. Recueil des travaux VII, 
1800— ö l.

Feltre. I. R. G i n n a s i o  L i c e a l e .  Programma per l’anno 1864.
Frankfurt a/lfl. S e n c k e n b e r g i s e h e  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 .  Ab

handlungen V. 2. 1864.
„  Z o o l o g i s c h e  G e s e l l s c h a f t .  Der zoologische Garten 1864. Nr. 2— 6 .

O öras. K. k. O b e r - R e a l s c h u l e .  IV. Jahresbericht. 1864.
Gotha, J. P e r t h e s ’ G e o g r a p h i s c h e  Ans t a l t .  Mrttheilunsjen über wichtige neue 

Erforschungen auf dem Gesammteebiete der Geographie von Dr. A. P e t e r ma n n .  1864, 
V— VII. Erg. Hft. 13.

U r a t * .  K. k. O b e r r e a l s c h u l e .  XIII. Jahresbericht 1864.
„  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 .  Wochenblatt. XIII. 

Jahrgang, Nr. 17—23. 1864.
Haidingcr W ., k. k. Hofrath u. s. w. Widmung der M artius-M edaille zur Feier am 

30. Mürz 1864. Wien 1862. 2 Hefte.
Hamburg. 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 .  Abhandlungen II, 2. Ul, IV. 1. 

1852— 1858.
Hannover. P o l y t e c h n i s c h e  Sc hul e .  Programm für das Jahr 1864— 1865.

„  G e w e r b e - V e r e i n .  Mitteilungen N. F. 1864, Hft. 3.
H eidelberg. Uni ve r s i t ä t .  Heidelberger Jahrbücher der Literatur. 1864. Mai bis Juli. 
Hermannstadt. K. k. S t a a t s - G y m n a s i u m .  Programm für 1864.
Hoffinger, Dr. J. P. Ritter v., k. k. Ministerial-Secretär in Wien. Österreichische 

Ehrenhalle. (Volks- und Wirthsehafts-Kalender für 1865. Wien.)
„  K r e i l  Karl. (Abendstunden IV. 1864.)

Hohenegger. L. Erzherzog!. Bergbau-Dircctor in Teschen. Über die Stahlproduction von 
Oesterreich mit besonderer Rücksicht auf die Einführung des Bessemer Processes. Bericht 
an das k. k. Ministerium für Handel und Volkswirtschaft. (Austria 1864. Nr. 31, 32.) 

Iglau. K. b. 0 b e r - G y m n a s i u m .  XIV. Programm für 1864.
Innsbruck. K. k. Sta a t s - G y m  n asium,  XV. Programm für 1864.
Jenkins H. M., London. On some tertiary Mollusca fi'om Mount Sela in the Island o f Java, 

with a description o f a new coral from the same locality and a Note on the Scindiau 
fossil Corals. (Geol. Soc. Quart. Journ. 1863.)

Kcezkem et. Ev ang .  Gy mn a s i u m.  Programm für 1864.
Keszthely* K. k. kat h. Gy mn a s i u m.  Programm für 1864.
Klagenfurt. K. k. Gy mna s i um.  XIV. Programm für 1864.

„  K. k. O b e r - R e a l s c h u l e .  XII. Jahresbericht 1864.
N a t u r h i s t o r i s c h e s  L a n d e s m u s e u m .  „Carinthia“ , Zeitschrift für Vaterlands- 
k uD de etc. 1864. Ilft. 7 - 9 .  — Jahrbuch VI. 1863.

„  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. 1863. Nr. 6 — 8 . 
Kleizinsky V., Professor in Wien. Jahresbericht (1864) des chemischen Laboratoriums 

der Communal-Wiedner Ober-Realschule. Wien.
Köln. Der „ B e r g g e i s t “ , Zeitung für Berg-, Hüttenwesen und Industrie. 1864. Nr. 5 4 —76. 
Königsberg. K. Uni v e r s i t ä t .  Verzcichnlss der im Winter-Halbjahre vom 15. Oct. 1864 

an zu haltenden Vorlesungen.
Kremsmünster. K. k. G y m n a s i  um. Programm für 1864.
Kronstadt. Ev ang .  Gy mn a s i u m.  Programm für 1864.
Lausanne. S o c i e t e  r a u d o i s e  de s  s c i e n c e s  nat ur e l  les.  BulletinVIII,N r.Bl. 1864. 
Leitmeritz. K. k. O b e r - G y m n a s i u m .  Jahresbericht für 1864.

„  D e u t s c h e  C o m m u n a l - O b e r r e a l  s c h u l  e. I. Jahresbericht 1864.
Lemberg. K. k. A c k e r b a u - G e s e l l s c h a f t .  Rozprawy VII, VIII. 1849—50, XXI—XXIX. 

1857— 61.
Leonhard. Dr. Gustav Professor in Heidelberg. Neues Jahrbuch filr Mineralogie u. s. tv.

IV. V. Hft. 1864.
L i n z ,  K. k. O b e r - R e a l s c h u l e .  XIII. Jahresbericht 1864.
London. R o y a l  I n s t i t u t i o n  o f  G r e a t  Br i t a i n .  Proceedings. IV. 1, 2. Nr. 87. 88,

1863. —  List o f the members, offieers and Professors 1863.
R o y a l  S o c i e t y .  Proceedings XIII. Nr. 57—64,1863— 64. — Philosophical Trans- 
actions for the year 1863. Vol. 153. P. 1., 2. — Fellows of the Society 1863. 
G e o l o g i c a l  S o c i e t y .  The quarterly Journal. XX, 1. Nr. 77— 78. 1864. — Address 
delirered at the anniversary Meeting, Februar 1864.

„  R. G c o g r a p h i c a l  S o c i e t y .  Proceedings. Vol. VIII. Nr. 2, 3. 1863. — Journal 1862. 
Luxemburg. S o c i e t e  de s  s c i e n c e s  nat ur e l l e s .  Memoires VII. 1864.
M a i l a n d .  R. I s t i t ut o  di s c i e n z e .  Memorie. Vol. IX. (HI), f . 2, 1863. Rendiconti: classe 

di scienze matemaliche e uaturali. Vol. I, f. 3—5. 1864. — Classe de lettcre e scienze 
morali e politiche vol. I. f. 3— 4. 1864. — Annuario 1864.
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M a i l a n d .  S o e i e t a  i t a l i a n a  di  s c i e n z e  nat ur al i .  Atti. Vol. VI, f. 1 , 2 .  1864. 
M a n « .  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 ar t s  de  la Sar t hc .  Bulletin XVII.

(II. Ser. IX.) 1863— 64.
Mantua. I. R. G i n n a s i o  L i c c a l e .  Programm» per 1’ anno 1862.
M a n * ,  Friedrich, Buchhändler in Wien. Oesterr. Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen.

1864. Nr. 2 6 -3 8 .
M a rb u rg ^ . K. k. Gy mna s i u m.  Programm für 1864.
Marenzi, Graf Franz, k. k. Feldmarschall-Lieutenant in Laibach. Zw51f Fragmente über 

Geologie. 2. Aufl. 1864.—  DieScen der Vorzeit in Ober-Krain und die Felsenschliffe der 
Vorzeit. Laibach 1863.

Meneghini, Dr. Joseph, Professor der k. Universität, Pisa. Dentex Münster!, specie di 
pesce, i cui resti fossili, trovati nelle argille subapennine del Vollerrano ctc. Pisa 1864. 

Meran. K. k. Gy mn a s i u m.  Programm für 1864.
Mohn. H. Professor. Christiania. Den magnetiske Declination i Christiania udledet af obser- 

vationer 1842—1862. (Vid. Selsk- Forh. 1863.)
(le Mortillet. Gabriel. La Trouche bei Grenoble. Terrain du versaut italien des alpes Com

panys 1 ceux du versant francais. (Bull. soc. geolog. de Frauce XIX. 1862.) — Coupe 
geologique de la colline de Sienne (Atti. Soc. ital. Milano V. 1863 . ) — G a s t a l d i e t  
Mo r t i l l e t .  Sur la theorie de 1’afTouillcment glaciaire. Milan 1863 (Atti. Soc. ilal. di 
sc. nat.).

Moskau, k. N a t u r f o r s c h e r - G c s e I I s c h a f t .  Bulletin 1864. N. 2.
München. Kön.  A k a d e m i e  d e r  Wi s s e n s c h a f t e n .  Sitzungsberichte. 1863, 1 ,1— 3.

„  k. S t e r n w a r t e .  Annalen XIII. 1864.
Naumann, Dr. C. F., Professor in Leipzig. Geognostische Beschreibung des Kohlenbassins 

von Flöha im Königreiche Sachsen. Leipzig 1864.
Neuchatel. S o c i e t e  d e s  s c i e n c e s  n a t u r e l l e s .  Bulletin VI. 2. 1863.
Nürnberg. 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 III. 1 .1864.
O lm ü t z .  K. k. Gy mna s i um.  Jahresbericht für das Jahr 1864.

„  K. k. 0  b e r - l t  e a I s c h u l e .  2. Jahresbericht 1864.
Palerm o. S o c i e t ä  d’ a c c l i m a z i o n c .  Atti. IV. Nr. 3— 6  1864.
Paris. E c o l e  imp.  de s  mi nes .  Annales. Ser. VI. T. V. Livr. 1. 1864.

„  S o c i e t e  g e o l o g i q u e .  Bulletin T. XXI, f. 6 — 13. (7 . Dec. 1863 —  7. Mars 1864.) 
Pcchar Johann, Inspector der k. k. Südbahn-Gesellschaft, Wien. Tarife der österreichischen 

Eisenbahnen für Absendung mineralischer Kohle und Koaks mit Lastzügen. Nach amt
lichen Quellen. Wien 1863. —  Kohlenrevierkarle des Kaiserstaates Ocsterreich. 

Pest. K. k. Uni v e r s i t ä t .  Beszedck melyek a magyar kiralyi tudomäny-egyetem 1863/64 
tanevi rectora-es tandcsänakbeiktatäsakoretc. Budan 1863.— A mag. kir. tudominy-egye- 
tern (anrendj az 1863/64 tanulmanyi evteli szakdra. Budan 1864. —  A mag. kir. tudain. 
egyetem tanrendjc, az 1863/64, tanulmanyi ev teli szakira, Budan 1863. —  A mag. kir. 
tudomäny-egyetem szemelyzete. 1863/64. Budan 1864.
Beszed a termeszettudotnanyok fontossagdröl az emberi nem anyagi jöletere nezve, tekin- 
tettel hazänkra. Mondotta Dr. J e d l i k  Anyos. Budan 1864.—  Visszapillantäs tudomanyos 
ällapotainkra kapcsolatvan a vegi s az uj taDrendszerreg. Beszed.. .  .Dr. T o  Id y  Fer. 
Budan 1863.
Tetclek az összes jog-es ällamtudomänyokböl, melyeket a Pesti mag. kir. tudomdnyos 
egyctemnel etc.BoesätKomovisteiDespinitsPeter; —  Kiszlstvan;  — Ha j n i k  Iinre; —  
B e n e  Kalman; —  A r t n e r  Kalman; — Demenyfalvi M o y s  Sändor; — H o r v d t h  
Dczsö; — Mi l a s s i n  Vilmös; —  P a u l e r  Gyula.

Pilsen. K. k. Gymnas i um.  Jahresbericht für 1864.
P r a g .  K. k. K l e i n s e i t n e r  Gy mn a s i u m.  Programm für 1864.

„ V e r e i n  z u r  E r m u n t e r u n g  des  G e w e  r b s g e i s t e s  in B ö h me n .  Protokoll. 
Februar bis December 1863, Januar 1864. —  Instruction für die Agenten des Vereins 
1864. —  Verzeichniss der Mitglieder des Vereins 1864. — Bericht über die am 12. 
und 13. October 1863 abgehaltcncn Sitzungen des Special-Comite’s des böhm. Ge
werbe-Vereins für Eiscnbültcnwesen und Steinkohlenbergbau in Böhmen. Prag 1864. 
K. k. pa t r i o t . - ö k o  nom.  G e s e l l s c h a f t .  Centralblatt und Wochenblatt 1864. 
Nr. 25— 36.

St. Quentin. S o c i e t e  a c a d e m i q u e  des s c i e n c e s  etc. Travaux Ser. III. T. 1.
1855— 1837. IV, 1862/63. 

vom Rath, G. in Bonn. Beiträge zur Kenntniss der eruptiven Gesteine der Alpen (Berlin.
Geolog. Gesellschaft. Zeitschrift 1864).

Kegensbarg. K. b o t a n i s c h e  G e s e l l s c h a f t .  Denkschriften V. 1, 1864.
Reuss. Dr. A. E. Professor in Wien. Die fossilen Foraminiferen, Anthozoen und Bryozoen 

von Oberburg in Steiermark. Ein Beitrag zur Fauna der oberen Nummulitcnschichtcn. 
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14. Band. 1864. JAHRBUCH ,V'HA
DER

KAIS. KON. GEOLOGISCHEN REICHS-ANSTALT

I. Bericht über die geologische Aufnahme im östlichenBöhmen. 

Von H e i n r i c h  W o l f .
I. Theil.

Vorgelegt in der Sitzung der k. k. geologischen Reichsanstalt am 16. December 1862.

In der Sitzung der k. k. geologischen Reichsanstalt am 29. April 1862 *) 
entwickelte Herr k. k. Hofrath Hai d i n g  er  den Plan der Aufnahmsarbeiten der 
k. k. geologischen Reichsanstalt für dieses Jahr, und bezeichnete die Blätter der 
Generalstabskarte von Böhmen, welche von der I. Section unter der Führung des 
Herrn Bergrathes M. V. L i p o i d  anzufertigen waren. Mir überwies der Herr 
Chefgeologe auf mein Ansuchen den nördlichen und nordöstlichen Theil des 
Königgrätzer, und den nordöstlichen Theil des Chrudimerkreises im östlichen 
Böhmen, zur speciellen Begehung; sie sind auf den Blättern Nr. 10 Umgebung von 
B r a u n a u ,  Nr. 16 Umgebung von R e i c h e n a u  und Nr. 22. Umgebung von 
L a n d s k r o n  dargestellt.

Mein ganzes Aufnahmsgebiet liegt in der Erhebungslinie des Riesengebirges 
und der Sudeten, welche von N W . gegen SO. streicht.

Eine neun Meilen lange Zone des durchforschten Terrains fällt innerhalb 
derselben. Zwei wichtige Strassenzüge begrenzen dasselbe, und zwar im N W ., 
die von Josephstadt über Nachod und Lewin nach Glatz führende Strasse; 
im SO., die von Olmütz kommende über Grulich und Mittelwalde ziehende 
Strasse, die ebenfalls endlich in ihrer weiteren Fortsetzung nach Glatz führt.

Gegen Osten bildet die Landesgrenze gegen Preussen die Grenzen meines 
Aufnahmsgebietes. Im Süden an der mährischen Grenze, bildet die Linie Budigs- 
dorf-Sternteich, westlich bilden Sternteich-Senftenberg, Slatina-Daby, Daby- 
Dobrey, endlich Dobrey-Skrschütz und Skrschütz-Liebenthal, die Linien der 
Begrenzung, welche endlich im Norden mit der Linie Liebenthal-Karlsberg ab- 
schliesst. Von dem Districte Liebenthal, Kosteletz, Nachod liegen schon einige 
Beobachtungen des Herrn J o k ö l y  aus dem Jahre 1861 vor, diese konnten hiermit 
benützt werden. Alles übrige so abgegrenzteTerrain war Gegenstand der Aufnahme.

Orographisch geologischer Charakter.

Eingangs wurde erwähnt, dass das in Rede stehende Gebiet in der Erhe
bungslinie des Riesengebirges, und der Sudeten liege, denn es hat wie diese 
Gebirgszüge dasselbe südöstliche und nordwestliche Streichen.

An dieser Linie treten durchaus krystallinische Gesteine auf, und zwar 
als innerster Kern: R o t h e  G n e i s s e ,  an den sich gegen W esten Zonen von

' )  Man sehe das Literatur-Verzeichniss am Schlüsse dieser Mittheilung.
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Glimmerschiefern und Urthonschiefern (Phyllite) anlegen, welche die Basis für 
die sich anschliessenden Ablagerungen des Rothliegenden und der Kreideformation 
bilden. Jedoch sind diese krystallinischen Gesteine nicht in dem ganzen Ver
laufe der Hebungslinie sichtbar, sondern man sieht dieselben in NW . gegen 
die Levinerbucht allmählig von den Gesteinen des Rothliegenden der Kreide und 
weiter gegen Schwadowitz und Schatzlar hin, auch schon von der Kohlenfor
mation bedeckt. Erst an letzterem Orte sehen wir die krystallinischen Gesteine, 
wieder an die Oberfläche treten und den Kern des Riesengebirges bilden.

Obgleich diese jüngeren deckenden Gesteine in einer gewissen Mächtigkeit, 
den Vorigen aufliegen und im Radowenzer Gebirgszuge die Wasserscheide 
bilden, so bleibt doch diese in der Erhebung gegen die Wasserscheiden, der 
krystallinischen Gesteine im Riesengebirge (SchDeekoppe 851 Klafter) und der 
Hohen-Mense (Deschnayerkoppe 586 Klafter) noch bedeutend zurück; denn 
der höchste Punkt innerhalb des aus sedimentären Gesteinen bestehenden 
Radowenzerzuges ist der Hexenstein bei Schwadowitz mit nur 380 Klafter 
Seehöhe.

Es ist daraus zu entnehmen, dass die Unterbrechung der.krystallinischen 
Gebiete in der Hebungslinie, in welche die Hohen-Mense sowohl als der Rado- 
wenzerzug und das Riesengebirge liegen, schon zur Zeit der Steinkohlenperiode 
bestand, die Kohlenreviere Schwadowitz, Sehatzlar und Waldenburg füllen nun 
dieseD Zwischenraum aus. An dieser Ausfüllung haben aber auch die Sedimente 
des Rothliegenden einen bedeutenden Antheil. Beide Formationen in der Tiefe einer 
Mulde abgelagert, sehen wir nun in der angegebenen Erhebungslinie, zu dem 
zwar niederen und schmalen aber doch wasserscheidenden Radowenzer Gebirgszug 
mit dem Hexensteiu erhoben. Die Ablagerungen der Kreideformation, im Glatzer- 
becken und jene im grösseren böhmischen Becken sind dadurch geschieden wor
den. Die Quaderformation von Qualisch, Adersbach, W ekelsdorf und des Heu
scheuer oder Faltengebirges, gehören vollständig dem Glatzerbecken an. Die 
Gesteine derselben treten an keinem Punkte in der angedeuteten Erhebungslinie 
zwischen der Hohen-Mense und dem Riesengebiige in das böhmische Becken 
über.

Mau kann also sagen, dass der Radowenzerzug schon zur Zeit der Quader
ablagerung, wenn auch uur um ein Geringes über das Niveau des Kreidemeeres 
gehoben war, obgleich schon durch Erosion bedeutend gelitten, überragt er doch 
mit seinem Hexenstein noch die in ihrer vollen Mächtigkeit vorhandenen Abla
gerungen des Quaders bei Adersbach und des Heuscheuergebirges.

Längs der ganzen Axe fliessen mit geringen Ausnahmen im Süden des 
Gebietes, an der Grenze gegen Mähren sämmtliche Wässer der Elbe zu. Aber 
nur ein einziger selbstständiger grösserer Zufluss der Elhe, der Eipel- oder 
Aupafluss, hat sein Quellgebiet ausschliesslich an der Westseite dieser Axe, im 
Gebiete des Radowenzerzuges. Die übrigen Zuflüsse der Elbe, wie der Mettau- 
fluss der wilde Adler- und der stille Adlerfluss haben ihre obersten Quellen an 
der Ostseite dieser Erhebungslinie, und durclibrechen die Schichtreihen dieses 
Gebirgszuges, um längs dem Westgehänge desselben in das tiefere Elbegebiet 
zu gelangen. Diese letzteren drei Zuflüsse der Elhe entspringen sämmtlich im 
Kreidegebiete des Glatzerbeckens. Der Erste der Mettaufluss an der Westseite 
des Radowenzerzuges bei Adersbach, in der beiläufigen Höhe von 1800 Fuss. 
Er durchreisst unsere Erhebungslinie zwischen Hronow und Nachod, und scheidet 
den Radowenzerzug von dem des böhmischen Kammes. Der zweite, der wilde 
Adler entspringt an der Westseite der Hohen-Mense oder dem böhmischen Kamm 
in den Seefeldern in 2400 Fuss Seehöhe, er durchreisst die Schichtreihen an
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der Hebungsaxe zwischen Bärnwald und Klösterle, und scheidet das Gebirge der 
Hoheti-Mense von den eigentlichen Sudeten, den südwestlichen Ausläufern, des 
Spieglitzer- oder auch Glatzer Schneeberges. Der stille Adler entspringt in dem 
Kreideterrain bei Grulich in der Seehöhe von 1800 Fuss, uud grenzt mit seinen 
obersten Quellen an das Wassergebiet des Marchflusses, respective auch der Donau. 
Gr durchreisst die Schichtreihen der Hebungsaxe zwischen Wichstadl und Gaabl.

Die Schichtenreihen, welche von den Flüssen Eipel, Mettau, wilder und 
stiller Adler durchrissen werden, sind die Rothen- oder Augengtieisse inner
halb der Hebungsaxe, die krystallinischen Schiefer (Hornblende, Glimmerschiefer 
und körniger Kalk), dann eine Zone von Urthonschiefer, Phylliten, grünen 
Schiefern, die Kohlenformation und das Rothliegende, endlich die verschiedenen 
Gesteine der Quadergruppe bis zum Pläner und den jüngeren fluviatilen, tertiären 
und diluvialen Ablagerungen. Letztere sind in der Plänermulde bei Königgrätz, 
wo sich diese Flüsse in die Elbe ergiessen, sehr verbreitet.

Obgleich alle diese Gesteine bis zum Pläner längs der Hebungsaxe des 
rothen Gneisses in der gleichen Richtung von NW . gegen SO. in einer auf diese 
Axe senkrechten Richtung gegen SW ., von der Schaubühne (Hohen-Mense) bis 
gegenDobrusciika, in ungefähr 6000 Klafter Distanz zonenförmig gelagert zu finden 
sind und dann die Pläner und jüngeren Ablagerungen weiter gegen W ., als eine 
übergreifende Decke auf diesem Gesteine erscheinen, so ändern sich diese Ver
hältnisse weiter gegen SW . doch sehr; denn die Plänermulde und die grosse 
Verbreitung der jüngeren Sedimente treten am Ende meines Aufnahmsgebietes 
auf die dreifache Distanz, 16.000— 20.000 Klafter in SW .von  der Hebungsaxe 
gegenLeitomischl zurück.

Diese Erscheinung ist bedingt durch die Configuration des Landes, welche 
zur Zeit der Plänerablagerungen bestand. Im Allgemeinen ist zu erkennen, dass 
diese das Niveau von 200 Klafter nicht viel überschreiten, meistens aber unter 
demselben bleiben, während die Quaderablagerongen häufig das Niveau von 
300 Klafter übersteigen.

Es muss also angenommen werden, dass die Gewässer, aus denen sich die 
Plänersedimente niederschlugen, schon einen Theil der Quaderablagerungen 
als Uferränder gehoben vorfanden. Solche Uferränder sind: Die ansteigenden 
Quadermergel-PIateaux hei Skalic, Neustadt an der Mettau, Dobrnschka, Opocno, 
Tinist, Brandeis, Leitomischl und weiter gegen Zwittau hin.

Dieser weite Abstand der eigentlichen Plänermulde von der Hebungsaxe 
der Hohen-Mense und der Sudeten, im südöstlichen Theil des Aufnahmsgebietes 
gegen Mähren herein, findet seine Erklärung in der mehr localen Hebung, 
welche die Quaderablagerungen noch vor jener des Pläners erlitten haben. W ir 
finden gegenwärtig in dem Gebiete von R e i c h e n a u  gegen SO. ausser den 
dem Mensegebirge normal anliegenden Gesteinszonen, noch z w e i  Aufbruchs- 
zonen, welche den ersteren fast parallel verlaufen, an welchen ausser den 
sämmtlichen Quadergliedern, noch das Rothliegende, etwas von krystallinischen 
Schiefern und die von Herrn Paul  beobachteten Granite von Lititz und Kerha- 
titz zu Tage gelangen. Diesen beiden Aufbruchszonen laufen parallel zwei 
Längsspalten (Verwerfungsspalten), in welchen die letzten Muldenwinkel des 
marin-miocenen Fjord’s des Wiener-Beckens von Brünn herein, zu finden sind. 
Die bekannten Fundorte marin-miocenen Petrcfacte sind in der ersten oder 
östlichen Aufbruchzone Landskron und Rudelsdorf, in der zweiten oder west
licheren, Abtsdorf, Triebitz und Böhmisch-Trübau. Diese Zonen folgen von NO. 
gegen SW . nach der beifolgenden Tabelle in den Punkten, welche von NW. 
gegen SO. geordnet sind, in folgender Weise aufeinander.
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südwestlich bei s t i l l e n  A d l e r

522 7. Planinaherg,
nordnordöstlicho ö

«J von Landskron. 325 OCO

Mittlere H öhe.. 480 Mittlere H öhe.. 387 Mittlere H öh e.. 335

IV.
“ -S 1v 'S 1 

= ! § £ V.
■ * Jj

M «< *
Js *9

VI.
s ,  1K Jr = . •- - © h « b © ä

Erste oder östliche :  a Erste Längsspalte mit ^ ©  d _ 30 Aufbruchsllnie des a ► ® *
v 5 e ?JZ 3 » ® :c s > o der Landskroner c 1V Lltltzer Granites und I s s !Quaderzone ■gi »o
•Jft o « Tegelmulde 3 =§

“ s = rothen Sandsteines
» s » s
•fl S% Ä Hv £ 2 o ■Ji <

NO............................... SW .

1. Wenzelberg, £ 1. KribabeiRowen, 1. Chlumberg hei
z südwestlich bei M südöstlich von s L it it z ................. 315

N achod.............. 2 1 1 Reichenau.......... 223 — D u r c h r i s s  d.
2. Kodiska, östlich 2. Zachlumbergbei wi I d e n  A d l e r

ron Dobruschka 227 Deutsch-Rybna. 234 2. Schambach. . . . 288
3. Hrastitzberg bei —  D u r c h r i s s  d. —  D u r c h r i s s  d.

Skurow.............. 238 w i l d e n  A d l e r • s t i l l e n  A d l e r
4. Jahodowerberg, 3. Lukawitz bei * |3. Herklice, südlich

östlich von Rei Scnftenberg . . . 215 von Geyersberg 252
chenau ............ 268 — D u r c h  r i s s  d. 4. Betlach bei Böh

5. Horka, nördlich st i l l  en A d l e r misch Roth-
von Senftenberg 265 4. Kiekersberg bei w a sse r .............. 276

—  D u r c h r i s s  d. Böhmisch Roth- 5. Kesselberg bei
wi J d e n A d l e r w a s se r .............. 263 Landskron . . . . 240

6 . Hajek, südöst 2 2 2 6 - Lukauer Roth-
lich von Senf- 6 . Sichelsdorfcr hübl, südich vonoCO 2ö4 öCO M eierhof............ 226 ©CO Landskron . . . . 203

Mittlere Höhe . .  j 244 Mittlere Höhe. .| 226 | Mittlere H öh e. . 262
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VII. Im M d £ VIII. u i  S i s s IX.
Zweite Quaderzone 'S * m3 O, „2 Zweite Längsspalte mit * e Z* 

O DrlUe Quaderzone oder ^ a ► 5
»der erste Anfbruchzone O b ö d ► * • der Abtsdorfer und ü. zweite Aufbruchzone o > «T2
(westlich der Aufliruch- 5 ? j® | Trübauer, Tegelmulde. ** h »• 52J  B U | (westlich der Aufbrueh- r b m ®x  i  a»6?

spalte des Lititzer "2 g j o4) S ”? © (Aufbruchspaltc des i | | g spalte des firanltes bei 2  S | iV JS «ö »
Granites) a « Kerhalltzer Granites) b3 «r Kerhatitz) Vi e B . kt «©

NO. SW.

— D u r c h r i s s  
d e s  w i l d e n  
A d l e r f l u s s e s

1. NaKostella,süd
lich Kosteiletz .

2. Hnatnitzer Höhe
—  D u r c h r i s s  

d e s  s t i l l e n  
A d l e r ..............

3. Kopaninyberg 
bei Landsberg .

4. Steinberg bei 
Rathsdorf..........

ä. Hochkoppe bei 
Rudelsdorf . . . .

— M i o c e n e  
S p a l t e  v o n  
T r i c b i t z  . . . .

6 . Hermingsdorfer 
Höhe...................

238
23a

246

312

319

315

1 .

—  D u r o h r i  ss 
des  w i l d e n
A d l e r ............
Homol,, süd
westlich von 
Pottenstein . . . .

— S p a l t e  z wi 
s c h e n  Da r l e k  
u. S k r o n n i t z .

2. Sattel von Lichwc
3. D u r c h r i s s  d. 

s t i l l e n  A d l e r  
b e i  W i l d e n 
s c h w e r t  ..........
Parnik bei Böh- 
misch-Trübau.. 
Mühlrand bei 
T r ieb itz ............

6 . Viehweg bei 
A btsdorf............

204

220

ltiä

228

233

230

—  D u r c h r i  s s 
d e s  w i l d e n  
A d l e r f l u s s e s

1. Turnow, nörd
lich von Brandeis

—  D u r c h r i s s  
d e s  s t i l l e n  
A dl e r f  1 u s s e s

2. Chlumberg, süd
westlich bei 
Wildenschwert

3. Zhorsky kuppe 
bei Böhm.-Trü- 
b a u .....................

4. Kozlowberg bei 
Schirm dorf.. . .

5. Triesch, nörd
lich bei Niekel.

6 . Leitenberg bei 
Mohren..............

214

292

284

315

271

307

Mittlere H öhe.. 279 Mittlere H öhe.. 215 Mittlere Höhe. . 281

Aus diesen Tabellen ergibt sich für die aufeinanderfolgenden Zonen, deren 
mittlere Höhe wie fo lg t:

Wiener-Klftr.
1. Die krystallinische Axe oder die Hebungsaxe des rothen 

Gneisses ............................................................................................................  480
2. Zone der krystallinischen S c h i e f e r ............................................  387
3. Zone der U rthon sch iefer................................... . . . .  335
4. Erste, normale oder östliche Q uaderzone................................... 244
5. Erste Längsspalte mit der Landskroner Tegelmulde in

dem Fjorde von B r ü n n .................................................................................... 226
6. Aufbruchslinie des Lititzer Granites mit dem rothem Sand

stein von Schammbach .................................................................................... 262
7. Zweiter Quader oder Aufbruchzone, westlich des Lititzer 

G ranites................................................................................................................. 279
8. Zweite Längsspalte, mit dem Abtsdorfer und Triebitzertegel

im Fjorde von B rü n n ........................................................................................  215
9. Dritte Quader, oder Aufbruchzone, westlich des Granites von 

K e r h a t i t z ......................................................  ................................... 281

Erst nach dieser dritten Quaderzone im SO. des Aufnahmsgebietes folgt 
in derselben Richtung SW . die Plänermulde bei Leitom ischl, unter welcher an 
der Westseite ganz normal die Quaderzone längs dem böhmisch-mährischen 
krystallinischen Gebirge bei Skuc, Richenburg, Prosee und Policka wieder
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emporsteigt, gerade so, wie sie an der Ostseite im nordwestlichen Theile des 
Aufnahmsgebietes nördlich von Reichenau und Solnitz, an den älteren Gesteins
zonen des Mensegebirges emporstieg, wo gleich nach der ersten normal gela
gerten Quaderzone (Sandstein und Mergel) die Plänergesteine von Tinist, Opocno
u. s. w. folgen, und keine weiteren Aufbrüche und Störungen in der Quader
formation vorhanden sind. Diese Verhältnisse in der Geotektonik des Aufnahms
gebietes im nordwestlichen Theile und am südöstlichen Ende desselben mögen 
die beiden vorhergehenden Durchschnitte erläutern.

Nachdem so in grossen Zügen der allgemeine orographisch geologische 
Charakter unseres Gebietes geschildert ist, und in der Vertheilung der Gesteine 
eine räumliche Ordnung, wie die Tabellen zeigen, zu erkennen ist so kann auch 
diese Ordnung bei Beschreibung und Mittheilung der Einzelheiten in den Lage
rungsverhältnissen der Petrefactenführung und der nutzbaren MineralstofTe, 
als zweckmässig beibehalten werden.

I. Der rothe Gneiss in der Hebungg&ie des lense und Sndetenznges.

Diese Gesteinsart von der Varietät, welche S c h e e r e r  von den Gneissen 
des sächsischen Erzgebirges unter obigem Namen als erzleere oder wenigstens 
e r z a r m e  abscheidet und für welche C o t t a  den Namen Gneissit vorschlägt, 
ist mit der gleichen charakteristischen Beschaffenheit wie im Erzgebirge an 
vielen Punkten Böhmens verbreitet, wie uns die Aufnahmsberichte Jo k 6 ly  's 
u n d A n d r i a n ’ s bezeugen. Sein vorherrschender Bestandteil ist weisser, in's 
Röthliche spielender, häufig auch rothbrauner Orthoklas im feinkörnigem, fast 
porös scheinenden Aggregationszustande. Der Orthoklas ist von weissen bis rauch- 
grauem Quarz, meist in unregelmässige Gruppen, gleichsam in einzelne Indi
viduen getheilt. Der dritte Gemengtheil ist weisser Glimmer, welcher in geringer 
Quantität auftritt. Da der Glimmer stets den Quarz begleitet und ihn gleichsam, 
wie ein Saalband einhüllt, so erscheint letzterer häufig in allseitig sich ausschei
denden gestreckten, linsenförmigen Platten, über welche hinaus der Glimmer im 
Orthoklas sich fortsetzt, dann wieder aufmacht und andere Quarzpartien einhüllt, 
so dass dadurch immer die Parallelstructur noch erkennbar bleibt, mag der 
Quarz auch noch so unregelmässig im Gesteine vertheilt erscheinen. Folgende

Fig. 3.

a S ilb e rw e ia se r  G lim m er, schuppig- g e l ig -e r l . b H an ch grau er Q u a rz , vom  G lim m er u m h ü llt. e  W e isa e  b is  
f le isch ro lh e  nad roth brau n e k ö rn ig e  O rthoklnsm asse du rch  G lim m er und Q u a rz , in ein ze ln en  K n a llen , o d e r  Aug-aa

g-etheilt.

Figur: ein Querschnitt auf die Lagerflächen des rothen Gneisses an einem Hand- 
stücke von Liebenthal, nordöstlich von Rokitnic im K ö n i g g r ä t z e r  K r e i s e
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gibt ein Bild von den Mengenverhältnissen und der Vertheilungsart der einzelnen 
Gemengtheile des Gesteines.

Diess ist die alsAugen oderKuollengneisscharakterisirteVarietät des rothen 
Gneisses. Die Volumverhältnisse der einzelnen Gemengtheile, zu jenem des 
ganzen Gesteines dürften sich hier so ausdrücken lassen: Glimmer fast ver
schwindend i/100 etwa, Quarz s/10, Feldspath 7/ 10.

Eine zweite Varietät entsteht, wenn der Quarz nicht so in einzelne Linsen 
häufig durch Glimmerlagen abgeschnitten ist, sondern über grössere Flächen 
sich ausdehnte. Die Unregelmässigkeit der Quarzlagen, wie die Figur 3 solche 
zeigt, mindert sich, indem ein grösserer Parallelismus derselben eintritt, wenn 
auch das W ulst- nnd Knotenförmige der einzelnen Lagen noch deutlich genug 
hervortritt. Die einzelnen Gemengtheile erscheinen dann mehr wellen- oder band
förmig übereinander gelagert. Diese Varietät repräsentirt den sogenannten 
Flaser und Bändergneiss. In meinem Aufnahmsgebiete ist solcher Gneiss bei 
Wichstadtl, am Buchberg bei Cenkowüz, und am Spieglitzer Schneeberge zu 
finden.

Eine dritte Varietät des rothen Gneisses entsteht, wenn der Quarz seiner 
Quantität nach sich dem Mengungsverhältnisse des Glimmers mehr nähert, und 
dieser sich mehrt. Der Parallelismus der einzelnen Gemengtheile wird vollstän
diger, und das Gestein erhält dann die mehr schiefrige, normale Gneissstruktur. 
Sulchen Gneiss fand ich bei Herrnfeld, nordöstlich von Rokitnitz gegen 
Hannchen hin.

Dies sind die drei Hauptvarietäten des rothen Gneisses, welche aber durch 
zahlreiche Übergänge mit einander verbunden sind. Die erste Varietät (F ig . 3 ) 
bildet gewöhnlich dicke Bänke, und die Klüftungsrichtungen stehen nie recht
winkelig aufeinander, so dass dadurch die einzelnen abgelösten Blöcke mehr eine 
rhomboedrische Gestalt bekommen, wie z. B. bei Hannchen nordöstlich von 
Rokitnitz, am Adamsberg bei Böhmisch-Petersdorf, am Hohenstein westlich, am 
Schanzenberg östlich von Grulich, und m. a. 0 .

D ie  V e r b r e i t u n g  des rothen Gneisses in meinem Aufnahmsgebiete ist 
in der Längenausdehnung bereits in der Tabelle I angedeutet, da er etwa 
2000 Klafter nordnordwestwärts von der Deschnayer-Kuppe, dann im Süden 
des Gebietes bei N e u d o r f ,  nordöstlich von L a n d s k r o n ,  unter den anlie
genden krystallinischen Schiefer verschwindet. Die Verbreitung in der ändern 
Dimension ist eine wechselnde und kann nicht vollständig gegeben werden, 
weil ein grösser Theil des Verbreitungsgebietes des rothen Gneisses in das 
angrenzende preussische Territorium fällt. Es fällt daher die östliche Grenze des 
untersuchten Gneissterrains mit der Landesgrenze zusammen, nur im südöst
lichsten Theile bei Grulich im obersten Quellengebiete des stillen Adler, fällt 
noch ein beschränkter Theil der Ostgrenze des rothen Gneisses in das Unter- 
suchungsgehiet, nämlich zwischen Grulich und Niederheidisch. Die Fortsetzung 
derselben liegt dann in Mähren in der Richtung gegen G r u m b e r g .  Ferner 
nördlich von Ober-Mohrau gegen den Spieglitzer Schneeherg, welche Partie 
aber nur zum geringsten Theil Böhmen angehört, da die Hauptmasse des 
Schneebergstockes theils im mährischen, theils im preussischen Gebiete liegt.

Genauer kann die Begrenzung westlich der Axe angegeben werden. Von 
der Schirlingsmühle bei Sattel, im Süden von Giesshübl beginnend, verläuft 
dieselbe über Hinterwinkel, Luisenthal, Klein-Stiebnitz, Kolhau, Mitteldorf, 
Jedlina, W öllsdorf, Boritow, Gaahl, Ober-Waltersdorf und Neudorf, wo dieselbe 
nach Mähren Übertritt und dann eine mehr östliche Richtung einhält.
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D ie  L a g e r u n g s v e r h ä l t n i s s e  des rothen Gneisses sind derartige, dass 
man an allen Orten inner der oben angedeuteten Ausdehnung, denselben unter 
die anderen krystallinischen Schiefer einfallen sieht. Man mag hiebei die noch 
immer nicht entschiedene Frage unberührt lassen, ob  diese Fallrichtung sich 
auf eine blosse durch Contraction erzielte Plattung eines erstarrten eruptiven 
Gneisses, oder ob sie sich auf eine durch den Metamorphismus nicht zerstörte 
Schichtenscheidung bezieht.

So weit in meinem Terrain die Beobachtungen reichen, ist dieso Fallrich
tung des rothen Gneisses constant senkrecht auf die Gehirgsaxe, genau so, wie 
bei den übrigen krystallinischen Schiefern, und wenn man auch nach der anti- 
klinen Stellung dieser Richtungen in den Aufbruchspalten der oberen Thal
gebiete des wilden und des stillen Adlerflusses, und nach den Einkeilungen der 
übrigen krystallinischen Schiefer am Kreiselberg und bei Trckadorf (Durchschnitt 
Fig. 1 ), die Zerreissung einer Decke grauen Gneisses und Glimmerschiefers, 
durch ein Empordrängen des rothen Gneisses erklären muss, so ist die eruptive 
Natur desselben nicht allerorts ausser Zweifel gestellt. Namentlich ist an der 
oben bezeichneten Begrenzungslinie der eruptive Charakter des rothen Gneisses 
nicht unmittelbar zu erkennen, sondern derselbe kann nur aus dem Verhalten und 
der Gruppirung seiner ganzen Masse zu den ihn umgebenden Gesteinen so 
gedeutet werden, denn er bildet einzelne C e n t r e n ,  welche immer von krystal
linischen Schiefern eingehüllt sind, analog dem Verhältnisse zwischen dem Cen- 
tralgneisse der Alpen und den ihn begleitenden Schieferzonen.

Hieraus lässt sich erkennen, dass die Periode der Action des rothen Gneisses 
wodurch eine Zerreissung der Schiefer und Einkeilungen und Aufrichtung der
selben erfolgte, e i n e  j ü n g e r e  s e i n  m ü s s e , u n d  sie sich nicht auf die Bildungs
periode eines sogenannten Urgneisses zurückführen lasse.

So wie im sächsischen und böhmischen Erzgebirge, und an den übrigen 
Punkten Böhmens, wo rother Gneiss von Herrn J o k e l y  und vom Freiherrn von 
A n d r i a n  nachgewiesen, und an E r z f ü h r u n g  s e h r  s t e r i l  g e f u n d e n  
w u r d e n ,  finden diese Angaben, auch in meinem Untersuchungsgebiete ihre 
volle Bestätigung.

D ie  V e r w e n d u n g ,  w e l c h e  d e r  r o t h e  G n e i s s  bisher findet, be
schränkt sich auf ganz locale Bauzwecke, Mauersteine, Pflasterplatten, Barriöre- 
stöcke oder Radabweiser. Die feinkörnigen Varietäten wären auch, durch Stein
metzarbeit, einer ausgedehnteren Verwendung zuzuführen, aber das wenig 
bewohnte und hochgelegene Gebiet seiner Verbreitung, gegenüber der viel 
zugänglicheren des Quaders, lässt eine Concurrenz in der Verwendung dieser 
Gesteinsart in der angedeuteten Richtung nicht zu.

II. Die Zone der krystallinischen Schiefer,

ist zusammengesetzt aus grauem Gneiss, Glimmerschiefer, Hornblendeschiefer, 
krystallinischem Kalk und Kalkglimmerschiefer; ausserdem treten innerhalb der
selben noch Massengesteine auf, wie Granite, Syenite und Gabbro.

Diese Zone begleitet oder umhüllt, wie oben in der Tabelle I schon ange
deutet wurde, den rothen Gneiss in der Entfernung von 2000— 6000 Klafter von 
der sudetischen Hebungsaxe. Die innere Begrenzung, zunächst der Hebungs- 
axe gelegen , fällt mit jener früher gegebenen Begrenzung des rothen Gneisses 
zusammen, nur die entferntere Grenze ist noch festzustellen.

W ie schon die Durchschnitte 1 und 2 anzeigen, zerfällt diese Zone in 
mehrere einzelne Partien; die grösste derselben liegt aber dem rothen Gneisse

K . k. geologisch« ReickaaosU lt. 14. Band. 1864. IV. Heft. 61
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südwestlich vor, und von dieser gilt die oben angedeulete innere Grenzlinie. 
Die äussere fällt mit der innern Grenze der nächsten Zone, „ d e s  U r t h o n -  
s c h i e f e r s “ zusammen und beginnt im N. an der preussischen Grenze im S. von 
Leyin bei Unter Giesshübel, und geht durch die Orte Dobrau, Chmelist östlich 
von Dobruska, Neuhof am Albabach, Benatek, Rampusch östlich von Solnitz, 
Topalow und Pecin.

Hier beginnt eine grosse Depression innerhalb der krystallinischen Gesteine, 
wodurch eine Bucht entstand, in welcher die im W . ausgebreiteten Kreideablage
rungen auch hier gegen 0 . über die Zonen des Rothliegenden, desUrthonschiefers 
und der krystallinischen Schiefer bis auf die Hebungsaxe des rothen Gneisses 
übergreifend, sich ausdehnen konnten. Erst in der Hebuugslinie des Littitzer und 
Pottensteiner Granites treten in senkrechter Stellung die Schiefer wieder 
empor. An einzelnen Punkten sind sie bei Zachlum, westlich von Senftenberg, 
bei Schreibersdorf westlich von Geiersberg, dann Petersdorf bei Rothwasser beob
achtet. Sie schliessen so mit der in 0 . liegenden Grenze eine Mulde von Kreide
ablagerungen ein, die durch ihre Verlängerung nach Mähren herein, über Lands
kron, und Trübau, bis nach Blansko herunter, ein Meeresarm oder Canal des 
bestandenen Kreidemeerea erfüllte.

Die östlich des rothen Gneisses liegende krystallinische Schieferpartie, 
wie im Durchschnitt 2 bei R o t h f l o s s  angedeutet ist, fällt nur zum 
Theil auf österreichisches Gebiet. Die innere Grenze derselben ist schon durch 
die Begrenzung des rothen Gneisses gegeben worden. Die andere im 0 . lie
gende, befindet sich zum grösstem Theil im preussischem Gebiete, so weit eine 
Excursion in der nach NW . gestreckten schmale Zunge böhmischen Landes bis 
/.um Spieglitzer Schneeberg Aufschluss gab.

Die kristallinischen Schiefergesteine, welche hier in dem umgrenzten 
böhmischen Gebietsantheil zu betrachten sind, zerfallen also in einzelne an der 
Oberfläche nicht zusammenhängende Partien, und zwar:

1. Nordöstlich der Hebungsaxe, a die Partie zwischen Grulich und Gross- 
Mohrau.

2. In die im rothen Gneiss eingekeilten Partien, b zwischen Trekadorf, 
Kronstadt und Bärnwald im Quellgebiet des wilden Adlerflusses, und c zwischen 
dem Krciselberg, Randorf, Geyersgraben und Ricka.

3. In die «südwestlich dem rothem Gneisse vorliegenden Partien, welche 
durch die übergreifenden Kreideablagerungcn geschieden sind; in jene d, zwi
schen Giesshübel, Deschnay, Gross-Aurim und Rokitnitz, e zwischen Bubenetz, 
Klösterle und Ober-Nekof, f  in jene zwischen Gaabl, W eipersdorf und Herma- 
nitz, und g in jene, durch den Lititzer-Granit emporgehobenen Theile der 
Schieferzone an der Basis des Rothliegenden, bei Schreibersdorf (Pisecna), 
westlich nächst Geyersberg, hei Kuvcie südöstlich von Geyersberg, dann bei 
W etzdorf und Petersdort' nächst Rothwasser im N. von Landskron.

D e r  p e t r o g r a p h i s c h e  B e s t a n d ,  d i e s e r  G e s t e i n e  der Schieferzone 
ist in keiner Abtheilung derselben durch das ganze Verbreitungsgebiet so 
constant, wie etwa jener des rothen Gneisses, sondern vielmehr ein sehr ver
änderlicher.

D e r  g r a u e  G n e i s s .  Durch die grössere Menge an Glimmer, und zwar an 
.schwarzem oder tombakbraunem Glimmer unterschieden vom rotliem Gneiss, 
welcher nur sparsamweissen Glimmer führt, kennzeichnet er sich ausserdem noch 
durch die geringere Menge an Feldspath (Orthoklas) von grauweisser Farbe, 
gegenüber dem rothem Gneiss, welcher in überwiegender Menge fleischrothen 
Orthoklas enthält. Es ist dadurch eine viel deutlichere Schieferstructur und
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eine viel dünnplätterige Lagerung dieser Varietät des Gneisses bedingt, als wie 
beim rothem Gneiss.

Diese Structursverbältnissc bedingen unter Mitwirkung des, der Verwitte
rung wegen des grösseren Eisengehaltes des dunklen Glimmers *) mehr unter
worfenen grauen Gneisses, das leichtere Zerfallen des Gesteines, die Erzeugung 
eines lehmigeren Bodens, welcher der Agricultur dienstbarer ist, als jener des 
rothen Gneisses. Diese Verhältnisse sprechen sich sogleich in der Terrainbeschaf
fenheil, und im landschaftlichem Bilde aus, in dem der graue Gneiss nur flache 
oder sanftgerundete Hügel oder Lehnen bildet, die fast ausschliesslich zurn Feld
bau benützt werden, und die Forstcultur auf das Verbreitungsgebiet des rothen 
Gneisses beschränkt bleibt, wenn die Eigentumsverhältnisse diese Wahl 
ermöglichen.

A ls  n o r m a l e n  g r a u e n  G n e i s s ,  kann inan denjenigen annehmen, 
welcher Quarz und Orthoklas in gleichem und innigem Gemenge, dann Glimmer 
im Verhältnisse von 3 : 1 0  aller Bestandtheile enthält, denn eine Anhäufung des 
Glimmers im grösserem Verhältnisse im Gesteine bedingt immer eine Abnahme 
der Menge Orthoklases, und den Uebergang in eine Gesteinsvarietät des grauen 
Gneisses welche am besten durch die Bezeichnung quarziger Glimmergnciss, 
charakterisirt werden kann, wobei das Wort Gneiss nur noch durch die Anwe
senheit des Feldspathes, und die dadurch bedingte unvollkommene Schieferung 
gerechtfertigt erscheint.

Gesteine der letzteren Varietät, finden sich: 
a)  Granatenführend im Drei-G raben, südlich der Spitze des Spieglitzer

Schneeberges, dann
bj unter dem Jägerhaus bei Prim zwischen Rokitnitz und Reichenau, dann 
c )  bei Pustin zwischen Geyersberg und Schreibersdorf.

Durch völliges Zurücktreten des Feldspathes entsteht ein dünnplattiger 
Q u a r z - G l i m m e r s c h i e f e r  wie bei der Meierei im preussischen Antheile 
vom Spieglitzer Schneeberg. Dieser Varietät ist manchmal noch Graphit parallel 
mit dem Glimmer beigemengt, und cs bildet sich dann ein Uebergang in 
quarzigen Graphitschiefer, wie am Ostgehänge der kleinen Deschnayerkoppe am 
W ege von Trckadorf nach Schirliugsgraben, und im Geyeisgraben, westlich 
unter der Johnskuppe. Häufig wird der Graphit so vorherrschend, dass er Anlass 
zu Versuchsbauen gab, wie beim Kronstädter Jägerhaus.

Da der Graphitschiefer wegen seiner geringen Mächtigkeit als solcher auf 
der Karte bei der Aufnahme nicht besonders getrennt werden konnte von dem 
Glimmerschiefer, so lasse ich die näheren Details aus einem Berichte des Herrn 
v. N o v i c k i  (Liter. Verzeichniss Nr. 11 ), der diese Baue im Jahre 1858 leitete, 
hier folgen:

„In der östlichen Glimmerschieferzone am Ostfusse des Erlitzgebirges 2) ,  
befindet sich ein Lager von Graphitschiefer, dessen Mächtigkeit nur an einer 
Stelle aufgeschlossen wurde. Der südlichste Punkt wo der Graphitschiefer mir 
bekannt wurde, ist Bärnwald, von hier zieht er sich nur durch den Schweif, und 
einzelne Geschiebe an der Oberfläche kennbar, oberhalb Schönwalde, durch 
die Waldstrecke Kittelfalken, oberhalb Neudorf im Forstrevier Schwarzwasser 
vorbei, unterhalb dem Forsthause von Kronstadt durch die Waldstrecke, Juden
winkel im Kronstädter Revier vorüber und verschwindet weiter gegen N. unter

*) Die Verhältnisse des chemischen Bestandes zwischen dunklem und lichtem Glimmer sind 
von S c h e e r e r  näher erörtert, auf Seite 40—50, seiner unten citirten Abhandlung.

3) Siehe Durchschnitt Fig. 1, bei Trckadorf.

6 1 «
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Quaderbildungen bis er erst auf preu9sischem Gebiete östlich von Reinerz bei 
Neu-Bibersdorf wieder zu Tage tritt. Bergmännische Versuchsarbeiten erfolgten 
bei Bärnwald, in der Kittelfalken, und bei dem Kronstädter Forsthause. Die 
Letzteren waren die umfassendsten“ .

„D er Graphitschiefer bildet ein körnig schieferiges Gemenge von G r a p h i t  
und Q u a r z ,  welches mitunter sehr innig bis dicht wird. Andererseits ist 
er auch sehr deutlich geschiefert, mit deutlicher Trennung des Quarzes 
vom Graphit, welch Ersterer oft in grösseren oder kleineren Linsen ausge
schieden ist, während der Letztere bald in schuppiger, bald in blättriger, bald 
in pulvriger Form sich befindet, und mitunter auch Nester bildet; diese waren 
selten, und sie enthielten dann auch meist einen erdigen, stark mit Letten 
gemengten Graphit. Accessorisch ist Schwefelkies sehr häufig. Er war in den 
Kittelfalken Veranlassung zu einem Versuch auf Gold im Graphitschiefer. Die 
Schieferung ist in demselben stark gewunden, während sie im Nebengestein 
mehr ebenflächig ist."

„Das Hauptstreichen ist der Gebirgsaxe parallel in Stunde 9— 21 mit süd
westlichem Fall unter 40— 45 Grad. ln dem Kronstädter Versuch sind bei 
den scharfen Windungen viele Abweichungen hievon bemerkbar. Die Mächtig
keit des Schiefers wurde hier mit 2 Klafter durchfahren. Das Liegende bildet 
ein schwärzlicher Talkglimmerschiefer, sein Hangendes, ein prismatisch zer
klüfteter chloritischer Talkschiefer. Nester von fast reinem Talk wurden öfters 
im Ortsbetriebe angetroffen. Der Graphitschiefer erschien am Liegenden viel 
quarziger, so dass er hier nur als ein vom Graphit gefärbter Quarzschiefer 
erscheint, welcher durch einen 2 1/2 Zoll starken Schmitz krystallinischen 
Quarzes, von dem lettigglimmerigen Graphitschiefer am Hangenden geschie
den ist. In dieser Beschaffenheit hatte der Graphitschiefer keine technische 
Verwendbarkeit, es wurden desshalb die Untersuchungsarbeiten hierauf ein
gestellt.“

Eine weitere Modification in dem petrographischem Bestände der Glimmer
gesteine tritt durch das theilweise oder vollständige Zurückweichen des Quarzes 
in demselben und dessen Vertretung durch kohlensauren Kalk ein. Wir haben 
sodann K a l k g l i m m e r s c h i e f e r  abgegrenzt, von den quarzigen Glimmerge
steinen durch reinen Glimmerschiefer, wie bei:

1. Schnappe, südsüdwestlich von Reinerz.
2. Zwischen Hinterwinkel und Deschnay.
3. Bei Klein Stiebnitz, nördlich von Kätscher.
Alle drei in der westlichen Schieferzone.
In der eingekeilten Glimmerschieferzone :
4. Am Kreiselberg, südöstlich von Luisenthal im W . von Kronstadt.
Im Forstrevier Ricka:
5. In der Waldstrecke Hirschbäder ‘ )  (im Liegenden granatenführender 

Glimmerschiefer.)
6 . Im Tieffenbachthale am Fusse der Reiterkuppe.
7. Bei Geyersgraben.
8 . Endlich beim Kronstädter Forsthause.
In der östlichen Schieferzone:
9. Bei Ober-Lipka.
10. und am Hofstollenberg, nördlich von Grulich.

*) Nach Mittheilungeo des Herrn v. Novicki.
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An jedem dieser genannten Punkte sind grössere Partien reinerer Kalk
ausscheidungen zu treffen, die Gegenstand des Steinbruchbaues sind. Sie sind 
als linsenförmige Massen innerhalb der Schieferzonen zu betrachten.

So wie im K a l k g l i m m e r s c h i e f e r  die Linsen reineren Kalkes erschei
nen, kommen auch im Q u a r z g l i m m e r s c h i e f e r  reinere Ausscheidungen von 
Linsen, Stock- und Gangmassen weissen Quarzes vor, der als Rohproduct in der 
Glasfabication seine Verwendung findet. Als Gangmasse tritt er auf bei Sattel, 
als stockförmige Masse im Herrngarten im Forstrevier Scheithaus, als linsen
förmige Masse kommt er an der kleinen Deschnayer Koppe vor.

D as l e t z t e  G l i e d  d e r  S c h i e f e r z o n e  b i l d e n  dann d i e  H o r n 
b l e n d  e g e s t e i n e ,  die mit dem Glimmerschiefer wechselnd, constant längs 
der ganzen Verbreitung desselben in ihm erscheinen.

Der petrographische Bestand der Hornblendegesteine ist ebenfalls ein sehr 
wechselnder.

Z w i s c h e n  P o l o m  und  S a t t e l  ist er schwarz, mikrokrystallinisch, 
von der beigemengten Granatmasse besitzt er einen Schimmer in das Röthliche, 
und auf den Kluftflächen erscheint zuweilen Schwefelkies in dendritischer 
Form. Der Bruch ist ebenflächig.

Am W e g e  vo n  D e s c h n a y  n a c h ’ M i c h o w a  erscheint die Hornblende in 
grösseren Nadeln, zwischen denselben liegen hier statt Granatmasse deutliche 
Körner von Orthoklas, welche dem Gesteine ein graues auf den Verwitterungs
flächen weiss punktirtes Aeussere verleihen. Dieses Gestein kann als Hornblende- 
gneiss bezeichnet werden. Der Bruch ist splittrig.

B e i P e c i n ,  w e s t l i c h  v o n  R o k i t n i t z  ist der Hornblendeschiefer 
ebenfalls mikrokrystallinisch, schwärzlich grün, da die accessorisehen Bestand
t e i l e  wie Granat und Schwefelkies nur in wenigen Körnern erscheinend, die 
natürliche Farbe der Hornblende nicht beeinträchtigen, der Bruch ist splittrig.

Z w i s c h e n  W a l t e r s d o r f  und W e i p e r s d o r f  nördlich von Landskron, 
erscheint die Hornblende ganz rein, lauchgrün, grosskrystallinisch, strahlig ohne 
accessorische Bestandtheile. Der Bruch ist ebenflächig.

Die Massengesteine, welche vorhin angeführt wurden, durchbrechen nicht 
nur diese Schieferzone, sondern auch die, sich derselben anschliessende Zone 
der Urthonschiefer, es ist daher angezeigter, die Erläuterung derselben jener 
der Urthonschiefer folgen zu lassen.

D ie  L a g e r u n g s f o l g e  innerhalb der krystallinischen Schiefer ist im 
Allgemeinen so, wie die Gesteinsfolge im petrographischen Theil dieser Arbeit 
eingehalten wurde. Zunächst dem rothem Gneiss folgen die glimmerreichen 
grauen Gneisse, mit welchen der Glimmerschiefer durch Uebergänge ver
bunden ist. Innerhalb des Glimmerschiefers, finden sich untergeordnet ausge
schieden, die Kalkglimmerschiefer mit den Kalklinsen und die quarzigen und 
graphitischen Glimmerschiefer.

Der Hornblendeschiefer ist seiner Hauptmasse nach zumeist an der äusse
ren Zonengrenze mächtiger entwickelt, doch fehlt es nicht an Beispielen 
seiner Anwesenheit an der innern Zonengrenze zunächst dem rothem Gneisse.

Zur nähern Erläuterung der Lagerungsverhältnisse innerhalb der vorhin 
angegebenen einzelnen Partien krystallinischer Schiefergesteine, sollen die hier 
folgenden Durchschnitte beitragen.
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Fig. 4.

747* S p ie g litz e r  
S ch n e e b e rg

S O . h e i der 
S ch w e iz e re i

O stg e h ä a g e  d e r  
K lapperste in e

H o fs to lle n - M itter  B rü ck - 
H o fk a p p e  b e r g  L ip k a  derb e rg H aselberg

X. R o lh e r  G n eiss . 2 . G rau er G n eiss . 3 . G lim m ersch ie fe r . 4 .  K a lk g liu im e rsch ie fe r  und k ry sta llin isch or  K alk .
5 . Q u a d e rm e rg e l. 6 . D iluvium

Der Durchschnitt beginnt im N., an der Kuppe des Spieglitzer Schnee
berges in der schmalen Zunge böhmischen Landes, welches zwischen Mähren, 
und der schlesischen Grafschaft Glatz ‘ bis Grulich hinunter eingekeilt liegt. 
Derselbe kreuzt am Briicknerberg die Durchschnittslinie, welche in der Fig. 2 
dargestellt ist, und endet im S. am Haselberg, noch nördlich der Hebungslinie 
des Mensegebirges. Man ersieht aus Fig. 4, dass der rothe Gneiss des 
Spieglitzer Schneeberges einer anderen Hebungslinie oder W elle angehört, 
welche der des Mensegebirges zwar parallel, aber 2 Meilen nordöstlicher, 
vorliegt.

Zwischen diesen beiden Wellen liegt unsere Schieferzone (Nr. 2 , 3, 4 ) 
eingekeilt, und zwar so, dass man wohl schliessen muss, dass die vereinzelten 
Partien Glimmerschiefers und körnigen Kalkes, welche an drei verschiedenen 
Punkten zwischen Grulich und Ober-Rohrau im grauen Gneisse auftreten, nicht 
eingelagert, so zu sagen in Wechsellagerung mit ihm stehen, sondern dass 
sie entschieden ein höheres Niveau bezeichnen; der Gneisszone aufgelagert, und 
nun mit derselben zusammengefaltet in den rothen Gneiss eingekeilt sind.

Ueber die Lagerungsverhältnisse der Schieferpartien b) bei Trckadorf, 
Kronstadt und Bärnwald, c )  am Kreiselberg, Rassdorf und Geyersgraben, d) von 
Giesshfibl, Deschnay, Klein-Stiebnitz und Rokitniz gibt der Durchschnitt Fig. 1. 
und jener Fig. 5, welcher hier folgt, ein Bild:

Fig. 5.
NO. sw,

J o lm sk u p p c  G e y e r s -  S t. Johaun
K ron stadt 5000 graben  K l. S tiebn itz K a p elle  G a lg e n b e rg  L nhaw iz

SöO°

1. H other G neise. 2. G rauer G neiss. S . G lim m e rsch ie fe r . 4. K ö r n ig e r  K a lk . S . l lo rn b le n d e sch ie fe r . G. U r lh o n sch ie fe r  und 
grüne S c h ie fe r .  7 . S y en it . 8 , H othÜ egendes. 9 . M elaph yr. 10. Q u a d erm erg c l.
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Dieser Durchschnitt ist 1 Meile südlich von jenem in Fig. 1 und 4  Meilen 
nordwestlich von jenem in Fig. 2 geführt.

Auch in diesen Strecken erweisen sich die Schiefer im Bereiche des 
rothen Gneisses als eingekeilt in ihn, wie bei Grulich und Ober-Mohrau. Die 
Kalkpurtien sind ebenfalls an den Glimmerschiefer gebunden. Auch die nord
westlich vorliegende Hauptzone der Schiefer erweist sich vielfach als gefaltet, 
wobei der bei Lukawitz nördlich von Reichenau den Urthonschiefer durch
brechende Syenit mitgewirkt haben mag.

Nur in dieser Hauptzone treten die Hornblendegesteine auf, welche sich 
hier im N. des Aufnahmsgebietes enger der Grenze der Urthonschieferzone 
anschliessen wie im S., wo durch den Granit von Lititz eine Verwerfung der 
Schiefer und Depression des Terrains in der Umgegend von Senftenberg 
erfolgte, und die Hornblendegesteine dem rothen Gneisse näher liegen.

Diese Verhältnisse finden sich in der Partie e der Schieferzone zwischen 
Klösterle und OberNekoi' ausgedrückt, wo die Depression in derselben durch 
die Kreideablagerungen ansgefüllt ist.

Der Durchschnitt Fig. 6 drei Meilen südöstlich von jenem der in Fig. 5 
gegeben ist, soll dieselben erläutern.

Fig. 6.

G e y e rsb e rg  S c h r e ib e r i-
A d am sberg  S tadeney P astw ia  LisniLz H ajek  L u k a w itz  S t . Johann 2  ^ o r f  Hnatnitz

1, R oth er  G n eiss . 2 . G rau er G neiss. 3 . U orn b len d esch ie fcr . 4 .  G lim m ersch ie fer . 5 .  G n eiss  G ra n it, ß .  L it itz e r  
G ranit, f .  U rthnnach ierer. 8 . R o th lie g e n d e s . 9 . Q uaderaandatein . iO . Q u a d erra erg o l. i f .  N e o g e n e r  S c h o tte r .

x x ‘  V erw erfu n g ssjia tte .

Man beobachtet in der Richtung: Adamsberg, Geyersberg, Hnattnitz, auf den 
rothen Gneiss folgend, bis Studeny und Pastwin, Hornblendeschiefer und Gneissein
fallend gegen SW . Mit enlgegengesetztem Einfallen folgen dann Glimmerschiefer 
und Hornblendeschiefer, welchen dann Gneiss-Granit ( 5 ) ,  und grauer Gneiss 
folgt. W eitere Schichtenfolgen in krystallinischen Gesteinen werden nun durch 
Quadersandsteine und Mergel verdeckt, die in ungestörter Lagerung über Lisnitz 
und Hajek, dann über Lukawitz bis Geyersberg zu beobachten sind. In dieser 
Strecke wird die vom Lititzer Granit ( 6)  erzeugte Mulde geschnitten, und aus 
der Tiefe treten durch Verwerfung die krystallinischen Schiefer und Urthon
schiefer ( 7 )  wieder empor, und begrenzen so gegen 0 . das Rothliegende ( 8)  
welchem dann bei Hnatnitz in normaler Lagerung Quadersandstein und Quader
mergel (9 , 1 0 ) folgen.

Ganz analoge Verhältnisse in der Lagerung zeigen sich in dem 1 i/a Meile 
südlicher geführtem Durchschnitt Nr. 2, in der Strecke Kopaninyberg-Jamney, 
und dem noch eine Meile weiter im S. vom Buchberg bei Hof-Lenz über Johns-



dorf gegen die Hochkoppe zwischen Landskron und Böhmisch-Trübau geführ
ten Durchschnitt:

Fig. 7.
N O . S W .
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B a ch b e rg  W # ip e rß d o r f P lan ioa  NepormicU J o b o s d o r r  K este lfcerg  M ich e lß d o r f U och k op .

1 ,  R o th e r  G n e is t . 2 .  G ra n cr G n eiss . 3 -  G lim m e rsch ie fe r . 4 . r iorn b len ilea eh ie fer . 4  S y en it . 5 ,  R o th lie g e n d e s , 
G . Q uadersandatein . 7 . Q n a d erm erg e l. 8 . N e o g e n e r  T e g e l .  9 »  N co g e n e r  S c h o tte r . < 0 . D iln rin m . scx* V erw erfn n g ssp a lte .

In dem Gebiete dieser Durchschnitte zeigt sich längs der W estgrenze des 
Rothliegenden die Verwerfungszone der krystallinischen Schiefer, bis an den 
Betlachberg bei Rothwasser, von wo angefangen weiter gegen S. neogene und 
diluviale Ablagerungen der Umgebung von Landskron, sie überdecken. Erst 
bei Mährisch-Trübau treten in derselben Verwerfungslinie, wieder die älteren 
Gesteine unter dem Rothliegenden hervor.

An L a g e r s t ä t t e n  n u t z b a r e r  M i n e r a l i e n  ist diese Schieferzone 
reicher als jene des rothen Gneisses. Ausser den früher schon erwähnten Kalk-, 
Graphit- und Quarzlagern, sind durch die Schürfungen des Herrn v. N o v i c k i  
innerhalb derselben noch nachgewiesen:

E i s e n e r z e ,  und zwar Rotheisenstein im grauen Gneisse von Tallawalde, 
Forstrevier Scheitliau; in der Waldstrecke Gross-Boden, Forstrevier Kronstadt; 
dann der E i s e n g l i m m e r s c h i e f e r  bei Ricka, welchen R e u s s  auf Seite 30, 
Zeile 9 von unten, in seiner Uebersicht der geologischen Verhältnisse Böhmens 
erwähnt; in der Waldstrecke „ A l m e “ und an dem Gehänge, welches sich 
von da, gegen Ricka hinzieht, wurden zahlreiche Fundstuffen schuppigen 
Eisenglanzes gefunden; darunter angeblich auch eine, von 10— 12 Centner im 
Gewicht. Die Versuchsarbeiten wiesen nach, dass Uebergänge von dem reinen 
Eisenglimmerschiefer bis zum Quarzschiefer mit wenigen Eisenglimmer einer
seits, und zum Granaten-Glimmerschiefer andererseits bestehen. Diese letztere 
Varietät des Glimmerschiefers, welche in der Alme auftritt, und nördlich in das 
Tieffenbachthal zieht, ist das eigentliche Muttergestein für den Eisenglimmer, 
welcher darin in mehr oder minder grossen Nestern, mehr oder minder mit 
Quarz verunreinigt, erscheint.

III. Die Zone der Urthonschiefer nnd grüner Schiefer,

scheidet sich von der, der älteren Schiefer nicht so scharf, als die Karte es 
angibt. Es bleibt immer der subjectiven Auffassung überlassen, zwischen zwei 
versteinerungslosen Formationen, welche durch zahlreiche Uebergänge ver
bunden, keine petrographische Grenze erkennen lassen, die richtigste zu finden. 
Sie ist daher eine mehr oder minder willkürliche. Zwei von einander unabhän
gige Beobachter, werden in solchen Fällen bei ihren Unterscheidungen, meist 
differiren. Ein Blick auf die von mir aufgenommene Section Rcichenau, und 
auf die von den Herren Prof. B e y r i c h  und Ro t h  aufgenommene Section
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Reinerz, welche die hier zu besprechende Urthonschieferzone ebenfalls umfasst, 
gibt vergleichend, hievon Zeugniss. Während ich den älteren krystallinischen 
Schiefern gegen W . mehr Terrain gewährte, legten die Herren Prof. B e y r i c h  
und R o t h  die Grenze der Urthonschieferzone viel östlicher, viel näher an den 
rothen Gneiss heran.

Die Möglichkeit solch' verschiedener Auffassungsweisen in der Sonderung 
halbkrystalliniseher, von als vollkommen krystallinisch anerkannten Gesteinen vor
ausgeschickt, will ich nun in die Detaillirung der petrographischen Zustände der 
Gesteine dieser Zone übergehen.

Die Urthonschieferzone umfasst zwei Haupt Varietäten von Gesteinen, die 
ich mit den Namen g r ü n e  S c h i e f e r  und P h y l l i t e  näher bezeichne, von 
welcher die erstere Varietät durch Uebergänge mit Hornblendeschiefer, letztere 
aber durch Uebergänge mit Glimmerschiefer verbunden ist Beide Varietäten, 
stehen aber eben so in Wechsellagerung mit einander, wie dies zwischen Horn
blende- und Glimmerschiefern der Fall ist. Letztere stellen nur eine vorge
schrittenere Metamorphose der ersteren vor.

Dieser Umstand macht es eben schwierig, scharfe Grenzen zwischen den 
Gesteinen festzustellen.

Im Allgemeinen ist aber zu bemerken. dass die grünen Schiefer näher an 
die älteren krystallinischen Schiefer sich anschliessen.

Herrn Dr. L a u b e  danke ich die Durchführung zweier Analysen: a grü
ner Schiefer aus dem Wcelnywald östlich von Reichenau, und b Phyllit von 
Neustadt an der M e t t a u ,  welche die nähere chemische Verwandtschaft mit den 
Hornblendeschiefern einerseits, und den Glimmerschiefern andererseits nach- 
weisen:

Gröaer S ch iefer P h jl li l  .

a b
K ieselsäure................................  53 -7  Kieselsäure . . . . . . . .  64*0
Thonerde....................................  14 - 8  Thonerde und Eisenoxydul .  28 -5
Eisenoxydnl................................ 13 a2 K a lk ...................................................  1*1
K alk .............................................  9 -6  Magnesia............................................. 2 - 8
Magnesia....................................  6 -5  A lk a l i .................................................. 1*5
Glühverlust. . . ' * ‘ ‘ ' 2  6  1 0 0 - 0

100-4 Specifisches Gewicht => 2 '6 7
Specifisches Gewicht =  2*79

D ie  V e r b r e i t u n g  d e r  U r t h o n s c h i e f e r z o n e  ist auf ein w eniger 
ausgedehntes Terrain beschränkt, wie jene der älteren Schiefer.

Von Nachod im N. beginnend, begleitet sie das Mensegebirge an der 
Westseite bis an jene grosse Einsenkung des Terrains, südlich der Linie 
zwischen Rokitnitz und Reichenau, welche im Durchschnitt 6 bei Pastwin, in der 
Umgegend von Senftenberg und jener von Lukawitz bei Reichenau mit Kreide
gesteinen erfüllt ist.

W eiter im S. sind diese Schiefer innerhalb der Grenzen meines Aufnahms
gebietes nicht mehr beobachtet. Sie sind entweder vollständig von der Kreide
formation verdeckt oder vollständig abgetragen. Innerhalb der kurzen Strecke 
zwischen Nachod und Reichenau ist die Grenze ihrer westlichen Verbreitung 
durch die hochansteigenden Ablagerungen der Kreide gegeben, deren Basis sie 
grösstentheils bilden; da die Kreide das Rothliegende, welches von Nachod bis 
Pribislaw sichtbar ist weiter gegen S. über Neustadt an der Mettau hinaus, 
übergreifend bedeckt.

K. k. geologische ReicbiaoitaU . 14. Bind. 1864. IV. Heft. 0 $
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Denn so weit man auch in den tiefen Einrissen des Mettauflusses und 
dessen Zuflüssen bei Neustadt, des Goldbaches bei Dobruska, des Albabaches 
bei Solnitz abwärts geht, so trifft man zwischen Urthonschiefer und Kreide keine 
anderen Gesteine. Erst im Gebiete des Reichenauerbaches östlich von Reichenau 
treten wieder in sehr untergeordnetem Verhältnisse, Gesteine des Rothliegen
den zwischen diesen Formationen auf.

Die W estgrenze der Urthonschiefer, bis diese auch vollständig in den 
Thalsohlen der genannten W assergebiete, unter der Kreidedecke verschwindet, 
ist bestimmt durch die Orte: Schloss Riesenburg am Eipelfluss nördlich von 
Scalitz, Pribislaw südlich von Nachod, Kr ein, Zakrawy, Domasin, Podbieczi, 
Roudney, Beranetz, Hrastitz, Habrowa, Reichenau und Prim.

Die Linie aber, bis an welche die Kreideablagerungen gegen 0 . auf die 
Urthonschiefer innerhalb deren Verbreitungsgebiet eingreifen, oder als verein
zelte, von späterer Abtragung geschützte Schollen erscheinen, ist durch die 
Punkte: Pribislaw, Lipchin, W ohnisow, Spahlist, Hline, Skuhrow, Pohrub, 
Bilay und Prim gegeben.

Ausser den Kreidegesteinen sind innerhalb des Verbreitungsgebietes der 
Urthonschiefer noch vereinzelte unzusammenhängende Partien des Rothliegenden 
und verschiedene Durchbruchgesteine zu finden, die später besprochen werden 
sollen.

D ie  p e t r o g r a p h i s c h e  V e r s c h i e d e n h e i t  d e r  G e s t e i n e  d i e s e r  
Z o n e  an einzelnen Localitäten ist folgende:

a) Grüne Schiefer von der Art, wie sie J. J o k e l y  in dem Gebiete von 
Mirotitz und Chlumetz in Böhmen gefunden (Jahrbuch der k. k. geolog. Reichs
anstalt 1855, pag. 6 9 3 ), und wie sie ») in der geologischen Karte von Schlesien, 
Sectionen Waldenburg und Glatz, als solche bezeichnet und mit dem Urthon
schiefer vereinigt, oder wie in der Section Beinerz vereinzelt, unzusammenhän
gend, theils als grüne Schiefer und Gabbroschiefcr ausgeschieden sind, trifft man 
zunächst östlich und südöstlich von Nachod bei Borowa am W ege gegen Böhmisch- 
Cerma. Sie sind von schmutzig lauchgrüner Farbe, erdiger Beschaffenheit, 
von theils splittrigem Bruchc und theilweisen Ablösungsflächen, welche deut
lich als Begrenzungsflächen einzelner Sedimentlagen sich zu erkennen geben. 
Einzelne Mineralgemengtheile der Gesteinsmasse sind selbst unter der Loupe 
ausser sporadisch auflretendem Quarze nicht zu unterscheiden.

Eine ähnliche Varietät des grünen Schiefers findet sich zwischen W o c  h os  
und L u k a w i t z  n ö r d l i c h  b e i  R e i c h e n a u ,  nur sind hier die Ablösungs
flächen mehr cbenflächig, der Quarz vollständig zurücktretend, ist eben so 
sporadisch durch braunen Glimmer ersetzt, in der ganzen Gesteinsmasse glaubt 
man die deutlichere Herausbildung einzelner sehr feiner Hornblendenadeln an 
frischeren Bruchstellen erkennen zu können.

Eine andere Varietät des grünen Schiefers von mehr abweichender Be
schaffenheit findet sich im W c e l n y w a l d  ö s t l i c h  b e i  R e i c h e n a u  (Analyse 
von hier mitgetheilt).

Mechanisch beigemengter Glimmer in grösserer Menge an den Ablösungs
flächen verbreitet, zeigt den deutlich sedimentären Ursprung dieses Gesteines. 
Wenn man auch bei den oben angeführten Varietäten noch im Zweifel bleiben 
könnte, ob bei denselben der einstige sedimentäre Charakter noch nachzuweisen

J)  Man vergleiche die Gesteinsanalysen in Tabellen von J. Ro t h ,  in der Partie Urthon
schiefer die Nr. 18, 24, 25, 26.
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sei, so wird an dieser Stelle durch eine blos untergeordnete Beimengung von 
Conglomeraten dieser Zweifel vollständig gelöst.

An dem Jawornitzerbacheim W c e l l  n y w a l d  in d e r  N ä h e  d e r  H ä u s e r  
D r b a l o w ,  fanden sich am rechtseitigen Gehänge des Thaies Trümmer eines 
solchen Conglomerates, bestehend aus grüner körniger Grundmasse, in welcher 
einzelne deutlich abgerollte Quarzkörner bis zur Erbsengrösse eingeschlossen 
sind.

b) Die eigentlichen Thonsehiefer oder Phylllte, feinblätterig, röthlich, grün
lich, bis grau, sind meist fein gefältelt und treten häufig in gewundenen 
Schichten auf. Ausgezeichnete Beispiele hievon finden sich bei Neustadt an der 
Mettau am W ege nach Blaskow. (Analyse vorhin mitgetheilt.)

Eine andere Varietät von mehr flaseriger Structur, findet sich bei Biatrey 
nördlich gegen Neu-Hradek. Die Thonschieferhäutchen umschliess«n einzelne 
langgestreckte Quarzlinsen, ähnlich wie der Glimmer den Quarz im rothen 
Gneiss. (F ig. 3 .)

Durch Hinzutreten einzelnerFeldspathkörner wird eine gneissartige Structur 
bedingt, und ein Uebergang in das als Phyllitgneiss bezeichnete Gestein ein
geleitet.

Gesteine dieser dritten Varietät finden sich an dem Eipel (Aupa)fluss, 
nördlich von Skalitz unter der Riesenburg.

Diese sind hier von feinkörniger Beschaffenheit und nur einzelne grössere 
Quarzanhäufungen, in der Form von Linsen oder Schnürchen, geben dem 
Gesteine mehr wulstige unebene Bruchflächen.

Eine vierte Varietät bilden endlich die eingelagerten Altunschiefer mit 
Pyritausscheidungen, welche an einzelnen Punkten, wenn gleich nur in unter
geordneter Mächtigkeit bekannt geworden sind, durch die Schürfungsarbeiten 
des Herrn v. N o v i c k i ,  und durch frühere Untersuchungen des Herrn Prof. 
R e u s s  (Literatur 10).

U e b e r  d i e  L a g e r u n g s v e r h ä l t n i s s e  dieser Gesteinsabtheilung geben 
die früher mitgetheilten Durchschnitte 1, 2 und 5 hinreichend Aufschluss.

Die Hauptstreichungsrichtung fällt mit jener der Hebungsaxe von NW . 
gegen SO. nach Stunde 21— 9 zusammen. Die Schichten dieser Zone fallen von 
dieser Hebungsaxe normal, gegen SW . nach Stunde IS , aber mit sehr wech
selnden Winkeln ab. Als mittlerer Fallwinkel können SS— 60 Grade ange
nommen werden. Ausnahmen von diesen Regeln finden häufig nur in der Nähe 
von den Durchbruchgesteinen Granit, Syenit, Gabbro statt, welche locale Stö
rungen in dem angedeuteten Lagerungsverhältnisse hervorbrachten und dess- 
halb jüngeren Alters sind.

D ie  A l t e r s p e r i o d e ,  w e l c h e  d i e s e r  S c h i e f e r z o n e  zukömmt, kann, 
da der ursprünglich sedimentäre Charakter derselben noch hinreichend zu er
kennen ist, und welcher durch ununterbrochenen regionalen Metamorphismus sein 
gegenwärtiges petrographisches Gepräge erhielt, dann wegen der vollständigen 
Leere an Versteinerungen, nur mit jener der Etage B der azoischen Gruppe 
B a r r  anders verglichen werden.

An n u t z b a r e n  M i n e r a l l a g e r s t ä t t e n  ist diese Zone arm. Es erwähnt 
schon R e u s s ,  di e  L a g e r  von d i c h t e m  R o t h e i s e n s t e i n e  im Thonsehiefer 
bei Dobrey, Roudney und Hlinai. Alte verlassene Schmelzhütten bei Neu-Hradek, 
bei Dobrey und bei Skurow geben noch Zeugniss von der einstigenVerwerthung 
dieser Erze.

Herr v. N o v i c k y ,  der auch diese Gegend wegen Auffindung nutzbarer 
Mineralien bereiste, theilt mit, dass im Jahre 18SS noch, Schürfungen hier vor

62*
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genommen wurden, deren Pingen man gegenwärtig (1 8 6 2 ) an mehreren Orten 
findet.

In Dobrey sah Herr v. N o v i c k y  in einem 4 1/* Klafter tiefen Schacht eine 
ein Fuss mächtige Lagerstätte von ßotheisenstein, die sich jedoch gegen SW . 
bald auskeilte, gegen NO. zog sie in die Teufe und schien dessbalb eine lenticulare 
Form zu besitzen. In demselben Schachte war früher schon in 3 1/* Klafter Tiefe, 
eine 14zöllige Lagerstätte angefahren. Das Streichen und Fallen schien conform 
mit dem Nebengesteine zu sein.

In einem ändern 9 ‘/ a Klafter tiefem Schachte war das Erzlager mit 4 Fuss 
Mächtigkeit angefahren worden. Es war fast reiner Rotheisenstein, welcher im 
Hangenden von einem schwärzlichen im Liegenden aber von einem grünlichem 
Schiefer begrenzt wurde.

N o v i c k y  glaubt sich zu der Annahme berechtigt, dass sich die Erze nicht 
allein in conformer Lagerung mit dem Schiefer befinden, sondern auch Klüfte 
desselben erfüllen.

Solch combinirtes Vorkommen findet sich bei Hl u k y  östlich von Do- 
bruska.

Das Erz erscheint da als Ausfüllung von Thonschieferklüften, theils auch 
als eine Umwandlungsform desselben, gleichsam in ihm eingelagert. Das Strei
chen und Fallen der Erzlagerstätte ist daher bald conform mit der des Thon
schiefers bald zweigen sich Seitentrümraer von demselben aus.

Die Rotheisensteinlager bei Hlinai, Woschetitz zeigen denselben Charakter; 
eben so jene bei Benatek, Snieznay und Dobrzan.

B r a u n e i s e n s t e i n  findet sich bei Roudney nördlich von Solnitz, in einem 
graulich, röthlichgeflecktem, auch röthlich grünem Schiefer, welcher sich im 
hohen Verwitterungszustande befindet.

Es sind in diesen Schiefern, von welchen Herr P a u l  Lit. IS , Seite 489 
sagt, dass sie ihrem petrographischen Charakter nach, zwischen Thonschiefer und 
Chloritschiefer stehen, und in Hornblendegesteine übergehen, mehrere Eisenerz
stöcke bekannt, die in conformer Richtung des Hauptstreichens des Schiefers zu 
liegen scheinen.

Im Jahre 1855 war nur mehr ein einziger Bau fahrbar. Es betrug die Mäch
tigkeit des Stockes im offenen Bruche, im Maximum 4 Klafter, dem Streichen 
nach 30 Klafter zeigend, ist derselbe in der Teufe noch über 12 Klafter bekannt.

Das Erz ist der Hauptmasse nach fasriger Gelbeisenstein, worin derbe Massen 
von Brauneisenstein sich befinden.

Eben so finden sich bei Lukawitz, nördlich von Reichenau häufig Pingen, 
von alten Gruben. Ueberhaupt wären im Thonschiefergebiete, noch viele solche 
Erzlagerstätten zu finden, wenn die allgemeinen ökonomischen Bedingungen, 
gestatten würden, eine Aufsuchung derselben lohnend zu finden.

IV. Die Nassengesteinc in der Thonschleferztne.

Gesteine dieser Abtheilung treten in einzelnen unzusammenhängenden 
Partien innerhalb der krystallinischen und metamorphischen Schieferzone auf, 
und theilen sich ihrem petrographischen Habitus nach in zwei Hauptvarietäten, 
und zwar in Granit und Syenit und eine Zwischenvarietät, die am besten mit 
Gneissgranit bezeichnet wird, und welche die meiste Verbreitung besitzt.

Gr a n i t ,  Gesteine dieser Varietät sind mir bekannt geworden,
1. in den Steinbrüchen bei Biluwes, östlich von Nachod; 2. östlich bei Cerma,
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gegen Lewin hin, südöstlich von Nachod; 3. zwischen Polom und Giesshüb), 
südlich von Levin ; 4. beim Neuhof nächst Rokitnitz.

In der ersteren Localität am linken Ufer des Mettauflusses hei Bilowes, 
durchbricht ein sehr feinkörniger Granit mit chloritischem Glimmer, vorherr
schend rothem Feldspath (Orthoklas) und einer sehr geringen Menge an Quarz 
den Thonschiefer. Seine Ausdehnung ist sichtbar nur eine sehr geringe, und so 
weit der zur Gewinnung von Strassenschotter angelegte Steinbruch Aufschluss 
gibt, eine von W est gegen Ost gestreckte. Denn die Thonschiefer zeigen eine 
an den Begrenzungsstellen, südlich und nördlich von ihm regelmässig abfallende

Stellung. Im Steinbruche selbst 
sieht man einzelne Thonschiefer
partien (Schollen) von der Haupt
masse abgelöst im Granit einge
schlossen; und die Schichtenflächen 
dieser Schollen zeigen gegen
über den oben erwähnten normal 
abfallenden Schiefern eine andere 
Richtlage, welche von der Drehung 
dieser Schollen, in der einst wei
chen Masse des Granites Zeugniss 
gibt. Das folgende, auf eine inner
halb des Steinbruches gelegene 
verticale Ebene projicirteBild, gibt 
über diese VerhältnisseAufschlüsse.

2. Die zweite Partie östlichv
bei Cerma, ragt deutlicher aus dem 
Thonschiefer, fast rilfartig hervor. 
Sie ist ausgedehnter als die erste 
Partie und erstreckt sich circa 
400 Klafter von SW . gegen NO. 
parallel dem Hauptstreichen der 
Hcbungsaxe des Mensegebirges. Die 
Mächtigkeit beträgt bei 4 0 — SO 
Klafter.

Die Mineralbestandtheile sind 
dieselben, wie bei der ersten 
Varietät, nur in anderem Mengnngs- 
verhältnisse.

Der chloritische Glimmer in 
einzelnen grösseren Flasern tritt 
gegenüber den beiden anderen Be
standteilen bedeutend zurück. Ein 
rauchgrauer Quarz in groben Kör
nern, in fast gleicher Menge wie 
der röthliche Orthoklas, durchdringt 
denselben gleichförmig, und gibt 
dem Gesteine einen dem Schrift
granit ähnlichen Habitus. Dieses 
Gestein findet keine Verwendung.

3. Die drifte Partie von grösserer Ausdehnung liegt bei Ober-Giesshübl voll
kommen in der krystallinischen Schieferzone (Hornblende und Glimmerschiefer).

tob 1
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Die mineralische Zusammensetzung ist eine ähnliche wie die der beiden 
vorhergehenden Partien, nur tritt hier noch der gewöhnliche braune Glimmer 
hinzu, und die Grosse der ausgeschiedenen Mineraltheile Quarz und Feldspath, 
liegt zwischen jener der beiden erwähnten Varietäten in der Mitte. Ist erstere 
eine sehr feinkörnige, die zweite eine sehr grobkörnige Varietät, so kann man 
die letztere als eine normal granitische bezeichnen.

Verwendung fand dieses Gestein bei dem Wiederaufbau des im Jahre 
1861 gänzlich abgebrannten Dorfes Giesshübel.

4. Die vierte Partie in der Umgebung des N e u h o f e s  b e i  R o k i t n i t z ,  
liegt ebenfalls in der krystallinischen Schieferzone.

Der petrographische Restand ist von j'enem der drei ersteren Partien in sofern 
abweichend, indem er ein gleichmässiges Gemenge von weissem und röthlichem 
Feldspath, Albit und Orthoklas darstellt. Die einzelnen Feldspath Individuen sind 
stets von braunem Glimmer umhüllt, so dass dadurch in dem Gesteine der Feld
spath in gleich grossen Körnern deutlich ersichtlich ist.

Die Verbreitung dieses Granites an diesem Orte ist eine geringe. Doch 
tritt er nach den Mittheilungen von Prof. R e u s s  (Lit. 7 )  im Klausbache unter 
Ribney ebenfalls auf. Von seiner Verwendung ist nichts bekannt. Solche ver
einzelte Partien von geringer Ausdehnung mag es noch an mehreren Orten 
geben, die mir unbekannt blieben.

G n e i s s g r a n i t .  Jene Zwischenvarietät zwischen Granit und Syenit, 
tritt in ausgebreiteteren Massen anf, und zwar 1. zwischen Neu-Hradek und D o- 
brosow im Dubskywald. 2. Bei Unter-Giesshübel gegen Vorder-Polom. 3. Rei 
Slatina, zwischen Reichenau und Senftenberg, im Thale des Zdobritzbaches.
4. Bei Niederhof südlich von Rokitnitz. S. Bei Kunwald nördlich von Senftenberg.
6. Bei Herrmanilz nordöstlich von Landskron.

Nur die erste Partie tritt innerhalb der Urthonschiefer auf, die übrigen 
Punkte des Vorkommens dieses Granites liegen sämmtlich in der krystallinischen 
Schieferzone:

D er  p e t r o g r a p h i s c h e  B e s t a n d  d i e s e r  G e s t e i n e  ist theils schon 
durch den gewählten Namen bezeichnet. Vorherrschend weisser Feldspath 
(Orthoklas), geringe Mengen von Quarz umsäumt von unregelmässig verlau
fenden Lamellen braunen Glimmers, geben dem Gesteine an allen Punkten seines 
Vorkommens einen gleichmässigen Typus, so dass es nicht nöthig erscheint 
jede Localität besonders zu betrachten. Häufig tritt zu diesen Gemengtheilen 
noch Hornblende hinzu, welche mit der zunehmenden Menge derselben eine 
gleichmässige Verdrängung des Glimmers bedingt, so dass man eine vollstän
dige Reihe von Zwischengesteinen aufstellen könnte, die den Uebergang von 
hornblendeleerem Gneissgranit zum glimrnerleeren Syenit vermitteln. Die 
eigene subjective Auffassung muss auch liier die Grenzen bestimmen.

Andererseits besteht in Bezug auf die Structursverhältnisse ein vollstän
diger Uebergang in die Varietäten des grauen Gneisses. Auch hier muss die 
subjective Auffassung die Gesteinsscheide bestimmen *).

S y e n i t  erscheint in weniger ausgedehnten Massen als der Gneiss
granit, und zwar: 1. bei Bistrey westlich, 2. nächst dem Jägerhause von 
Rowney östlich von Dobruschka, 3. bei Chmelist südlich von Rowney, 4. ober

1)  Herr Professor R e u s s  setzt diese Verhältnisse schon in v. L e o n h a r d  u n d B r o n n ’s, 
Jahrbuch 1844 pag. 21— 27 ausführlich auseinander, wesshalb ich auf näheres Detail 
hier nicht eingehe.
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der Kirche von Lukawitz im Thale. 5. im Cihadlo südlich von Jawornitz, östlich 
von Reichenau, 6 . an der Mündung des Pecinbaches nördlich von Slatina,
7. am Nordende von Klösterle westlich von Jedlina, 8 . nördlich bei Pastwin,
9. dann in den Gräben von Bredow, Mistrowitz und Labnik, in der Umge
bung von Gaabl.

D e r  p e t r o g r a p h i s c h e  B e s t a n d  d i e s e r  M a s s e n g e s t e i n e i s t  nicht 
sehr constant.

Die Varietät: 1. bei Bistrey zeigt weissen Feldspath, spargelgrüne Horn
blende , keine Quarzbeimengung und Gneissstructur. Im Ganzen ist sie 
zersetzt und tritt in der Urthonschieferzone auf, dies ist auch mit dem Vor
kommen an den Localitäten 2, 3, 4, S und 6 der Fall.

Nr. 2 nächst dem Jägerhaus von Rowney enthält röthlichen Feldspath 
in kleinen Körnern, neben der Hornblende noch sehr vielen grünlichen chlo- 
ritischen Glimmer.

Dieses Gestein hat die normal syenitische Structur. Aehnlich ist das 
Gestein aus der Localität Nr. 3 bei Chmelist.

Das Gestein der Localität Nr. 4  bei Lukawitz ist sehr zersetzt, und hier
durch so w eich, dass die Einwohner von Lukawitz ihre Keller wie in Löss
hügel hineingraben.

So viel noch an dem herausgeschlagenem frischestem Stücke zu beob
achten ist, hat dieses Gestein mehr Gneissstructur, und neben den anderen 
Bestandtheilen, so wie die vorigen Varietäten sehr vielen chloritischen Glimmer 
beigemengt. Das Gestein der nächsten Localität Nr. S bei Cihadlo nächst 
Jawornitz, befindet sich im ähnlichen zersetzten Zustande. Ein grösserer 
Eisengehalt der Hornblende bedingt bei der Zersetzung dieses Minerals eine 
sehr intensiv rothbraune Färbung des Gesteines. Es hat ebenfalls Schiefer- 
structur.

Das Gestein an der Mündung des Pecinbaches, nördlich von Slatina 
(Localität 6) ,  hat die dem Gneissgranit am meisten entsprechende Structur, 
auch tritt häufig in demselben der schwarzbraune Glimmer hervor, der aber 
bei Bestimmung des Gesteines wegen der doch herrschenderen Hornblende 
nicht berücksichtigt werden konnte.

Localität Nr. 7 und 8 bei Jedlina und Pastwin nördlich und südlich von 
Klösterle, enthalten ein sehr feinkörniges Gestein, welches in Hornblende
schiefer übergeht. Geringe Beimengungen von Quarz und schwarzbraunem 
Glimmer sind allenthalben zu treffen. Die feinkörnige, fast dichte Mengung 
der einzelnen Mineralien, verleiht dem Gesteine ein gleichmässiges schwarz
graues Aeussere.

Die verbreitetste Partie von Syenit ist jene der Localität Nr. 9 bei 
Bredow , Mistrowitz und Labnick nächst Gaabl. Fleischrother und graulich- 
weisser Orthoklas neben dunkelgrüner Hornblende, geben dem Gesteine ein 
hübsches Aeussere. Quarz und Glimmer ist im Gesteine in dem Graben bei 
Bredow nicht zu beobachten. Es ist also diese Varietät als ein Normalgestein zu 
betrachten.

Bevor ich zur Besprechung der übrigen Verhältnisse der Massengesteinc 
übergehe, will ich noch des G a b b r o  erwähnen, welcher als ganz ver
einzeltes Vorkommen an dem Spitzberge bei Deschnay erscheint. Schon Prof. 
R e u s s  gibt hiervon Mittheilung in seiner kurzen Uebersicht der geogno- 
stiscben Verhältnisse Röhmens (Seite 3 0 ). Auch Herr Dr. R o t h  verzeichnete 
denselben in der Section R e i n e r z ,  R e u s s  beschränkt ihn auf die höchsten 
Punkte des Spitzberges; R o t h  gibt ihm aber eine bei weitem grössere Aus
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dehnung. Ich muss gestehen, mir war dieses Vorkommen bei dem Besuche dieser 
Gegend noch Dicht bekannt, und ich übersah dasselbe. Nach den geologischen 
Verhältnissen, tritt dasselbe innerhalb eines Syenites in dem dort sehr mächtig 
entwickelten Hornblendeschiefer auf.

A l t e r s b e s t i m m u n g .  Ueber die Altersfolge der verschiedenen Massen
gesteine lässt sich nur kurz bemerken, dass die eigentlichen Granite von Prof. 
B e y r i c h ,  Lititzer Granit genannt, die so genannten Gneissgranite (Potten- 
steiner Granit nach B e y r i c h )  durchsetzen. Der Gabbro des Spitzberges ver
hält sich zum Syenit in derselben Weise wie der Granit zum Gneissgranit.

W ir haben also die Lititzer Granite und den Gabbro als jüngere Massen
gesteine zu betrachten, wie die Gneissgranite und Syenite. In derselben W eise 
sind die Letzteren, da sie sich in ihrer Verbreitung auch bis auf die Urthon- 
schieferzone ausdehnen, jünger als d iese, also jünger als die Etage B 
B a r r a n d e s .

W ie weit aber die Bildungsperiode dieser älteren Massengesteine über 
die Bildungsperiode der Etage B heraufreiche, kann innerhalb des hier be
sprochenen Aufnahmsgebietes nicht bestimmt werden. Tritt man aber über die 
Grenze Böhmens nach Mähren herein, so beobachtet man, dass die einzelnen 
Syenitdurchbrüche innerhalb einer gewissen Linie erscheinen, welche mit der 
Hauptaxe des grossen mährischen Syenitstockes zwischen Brünn und Boskowitz 
zusammenfällt; so dass man sagen kann: sämmtliche Syenite liegen auf ein und 
derselben Spalte, und dass sie desshalb alle wesentlich gleichzeitig sein müssen.

So wie man in Böhmen zahlreiche Uebergänge des Syenites in Gneissgranit 
findet, ist dasselbe auch im grossen mährischen Stocke der Fall, dessen Haupt
masse allerdings Syenit ist. Da der ganze Stock doch nur ein und derselben 
Durchbruchsperiode angehört, so muss man den Gneissgranit und Syenit in 
gleichzeitige Bildungsepochen stellen. In Mähren beobachtet man aber an der 
Ostseite dieser Gesteine, dass sie im Contact mit devonischen Schichten stehen, 
und diese auch theilweise durchbrochen haben, wie dieses in einem Seitengraben 
des oberen Punkwathales zu beobachten ist. Andererseits beobachtet man, dass 
das Rothliegende Mährens und die vereinzelten Vorkommen desselben in Böhmen 
nur an der Westseite der Aufbruchspalte des Syenites verbreitet sind ; so dass 
man schliessen muss: mit dem Durchbruch des Syenites, fanden solche Verän
derungen des Terrains statt, dass die Ablagerung des Rothliegenden nur an 
der Westseite des Syenites erfolgen konnte.

In solcher W eise lässt sich der Schluss ziehen, dass die Durchbruchsperiode 
der Syenite und Gneissgranite jünger sei als die tieferen Devonschichten Mährens, 
und älter als das Rothliegende derselben Gegend. Der Zusammenhang der gleich
artigen Erscheinungen bei dem Vorkommen dieser Gesteine in Böhmen und 
Mähren bedingt auch dass im ersteren Gebiete die Bildungsperiode derselben, eben 
so hoch in die paläozoische Reihe heraufzurücken sei.

Was nun die jüngeren Granite (Lititz) betrifft, so hat schon Herr P a u l  in 
seinem Berichte (Literatur i S ) erwähnt, dass er das Rothliegende empor- 
geboben, also entschieden jünger ist als dieses. R e u s s  glaubt sogar (Literatur 1, 
pag. 2 7 ) wegen der Störungen der Kreideschichten und der Niveauverschieden
heiten innerhalb derselben, in der Nähe dieser Granite, dass diese noch jünger 
sein müssten.

Ich begnüge mich damit, die in den letzten Blättern beschriebenen Massen
gesteine so weit geschieden zu haben, dass die Bildungszeiten des Rothliegenden 
als Grenze zwischen den jüngeren und älteren Gesteinen dieser Kategorie zu 
betrachten sind.
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V on  e i n e r  i n d u s t r i e l l e n  V e r w e n d u n g  dieser Gesteine oder von einer 

Erzfiihrung derselben ist mir nichts bekannt geworden.

V. Das Rothliegende.

Bevor ich in die Beschreibung dieser Formation eingehe, drängt es mich; 
Einiges über den orographischen Zustand des zu besprechenden Landestheiles 
vorauszusenden, wie es sich aus den geologischen Erscheinungen am Schlüsse 
der paläozoischen Periode fiir diese Gegend ableiten lässt.

Schon im Beginne dieser Schrift wurde bei Erläuterung der orographischen 
Verhältnisse erwähnt, dass das Mensegebiige oder der böhmische Kamm in der 
Hebungslinie der Sudeten und des Riesengebirges liege, in der Leviner Bucht 
aber scheinbar eine Unterbrechung erleide, da die weitere Fortsetzung dieser 
krystallinischen und metamorphischen Gesteine in derselben Linie bis in die Nähe 
von Schatzlar nicht mehr zu Tage tritt.

Wohl sehen wir ein Gebirge von RothliegeYid- und Steinkohlenschichten 
zusammengesetzt, in derselben Hebungslinie diese Lücke ausfüllen. Es ist dies 
das Schwadowitzer Gebirge mit seinem stehenden und HangendflÖtzzug, welche 
gleichsam durch ihr gegenseitiges Abfallen einen noch in grösserer Tiefe 
dazwischen liegenden älteren Gebirgskern anzeigen. Die mittlere Kammhöhe 
dieses Zuges sehen wir gegenwärtig um mehr als 200 Klafter gegen jene des 
Mensegebirges und mehr als 400 Klafter gegen jene des Riesengebirges zurück
stehen. Nur um weniges mehr mag die Erhebung dieser Gebirgsglieder über 
das, den Nordfuss oder die nördlichen Ausläufer derselben umspülende Meer 
betragen haben, in welchem sich der Zechstein Sachsens, der Lausitz und Schle
siens ablagerte. W ir sehen so eine ungefähr 5 Meilen breite Niederung vor uns, 
in welche sich die Wässer des Rothliegenden aus N W ., W ., SW . und S. 
drängten, und dem weiter im N. liegendem Meere zuströmten.

Auf dieser Strecke wurde aber das Land zum Theil in sumpfige oder 
lymnische Gebiete zerlegt, als welche wir gegenwärtig die Umgebung von Trau- 
tenau und Hohenelbe, die Umgebung von Braunau und des Glätzischen, aus den 
dortigen Ablagerungen erkennen. Diese Ablagerungen erweisen sich durch ihre 
Einschlüsse Yon:

1. Palaeoniscus Vratislavie/isis,
2. Acanthodes gracilis,
3. Xenacaidhus Decheni,
4. Cyatheites arborescens sp. Schloth.,
5. Cyatheites confertus sp. Sternb.,
6. ’ Walchia piniformis sp. Schloth.,

als identisch, im paläontologischen Sinne gleichzeitig, wenn gleich ihr petrographi- 
scher Charakter durch die Einschwemmung des Materials von verschiedenen Seiten 
her ein verschiedener ist. Die Species 2 und 3 als rein marine bezeugen deren 
Aufsteigen im Thalbette dieser Gewässer über die erwähnten Fundorte hinweg 
aus dem nord- und nordostwärts gelegenem Meere. W ir sehen vorzüglich die Mate
rialien von zwei grossen Flussgebieten in dem lymnischen Becken von Trautenau, 
Hronow und Braunau vereinigt.

Das eine Fluss- oder Stromgebiet lag im Westen und Nordwesten. Das 
andere im Südosten und Süden. Dies letztere ist es vorzüglich, welches das von 
mir zu behandelnde Gebiet durchzog.

K. k. geologische Reiclipanstalt. 13. Baad. 1S64. IV. Heft. 6 3
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Bei Besprechung der Syenite wurde hervorgehoben, dass die Durchbrüche 
derselben eine solche Niveauänderung des Terrains herrorbracbten, dass die Abla
gerungen des Rothliegenden in diesem Theile in Böhmen, und südlicher auch in 
Mähren nur an der Westseite des Syenites erfolgen konnten.

Im südlichem Mähren auf ein Terrain von nur wenigen hundert Klaftern 
Breite beschränkt, verbreitet sich diese Ablagerung gegen Norden allmälig auf 
600, 800, .1000 und 1200 Klaftern, und in der Gegend von Geyersberg und 
Wildenschwert, so weit die Einrisse der Flüsse durch die Quaderablagerungen 
bis auf dessen Grundgebirge gediehen sind und Einblick gewähren, verbreiten 
sich die Ablagerungen des Rothliegenden bis auf 2</„ Meilen, wie es der natürliche 
Verlauf der Flussgebiete mit sich bringt.

Nördlicher sind diese Ablagerungen durch die Kreide entweder vollkommen 
verdeckt, und dort, wo diese später selbst vollkommen abgetragen, besonders an 
deren Ostgrenze, zeigen sich nur mehr übrig gebliebene, einzelne Lappen 
von den unteren Schichten des Rothliegenden, welche die ehemalige Flusslinie 
gegen die Mündung hin andeuten. Von Mähren herein über Reichenau und Lands- 
kron, Dittersbach und Hnattnitz bis in die Nähe von Lititz über Tage ununter
brochen sichtbar, sieht man erst l 1/* Meilen nördlicher in einer Schlucht nördlich 
beim Jahodower Jägerhause eine kleine Partie sandigthoniger Gesteine des 
Rothliegenden, unter den Kreidemergeln hervortreten.

Von dieser Stelle weiter nördlich eine Meile, bei Lukawitz, finden sich an 
mehreren Punkten theils am Urthonschiefer, theils auch noch unter der Kreide
decke die nächsten Partien. Von hier wieder 1 */a Meilen nördlicher bei Rowney, 
Roskosch, Kounow, liegt eine grössere Partie grober Conglomerate. Endlich noch 
3/4 Meilen nördlicher bei Sattel beginnt dann die ununterbrochene Verbindung 
mit dem lymnischen Becken von Braunau über Giesshübel und Leviu.

Wenngleich die Süsswasserablagerungen einer Formation an verschiedenen 
Loeulitäten durch die paläontologischen Einschlüsse gegliedert und einzelne 
Glieder an den verschiedenen Punkten mit einander identificirt werden können, 
so ist dies sicher nicht mit den petrographischen Gliederungen möglich; denn 
jede Thalbett- oder Beckenausfüllung hat ihre eigene Individualität, welche von 
dem geologischen Untergründe des Flusssystems, und von, in demselben herr- 
sehenden meteorologischen Verhältnissen abhängig ist.

Selbstverständlich sind die Ablagerungen jener erwähnten Flussgebiete, 
welche sich im Becken Braunau, Hronow, Trautenau vereinigen, petrographisch 
mit einander nicht zu parallelisiren, eben su wenig, wie die aus diesen Fluss
gebieten vereinigten Zuschwemmungen im Becken selbst mit jenen in jedem 
einzelnen Flussgebiete. Dasselbe gilt von anderen Rothliegend-Localitäten Böh
mens , welche mit den erwähnten Gebieten nicht in Verbindung stehen.

Herr Johann J o k e l y  stellte im Jiciner Kreise, in dem oberen Theile jenes 
westlichen Zuflusses des lymnischen Beckens, drei Etagen des Rothliegenden auf, 
die ausser den demselben angehörigen Melaphyrdurchbrüchen noch durch a c h t  
verschiedene Farben auf den von J. J o k e l y  aufgenommenen Karten dargestellt 
wuiden. Diese acht Farben stellen vor:

1. Conglomerate und Sandsteine.
2. Schieferthone und Sandsteine mit Kupfererzen.
3. Kalkmergel und Brandschiefer.
4. Arkosensandsteine.
5. Schieferthon und Sandstein.
6 . Kalkmergel und Brandschiefer mit Fisch- und Pflanzenresten.

Untere
Etage

Mittlere
Etage
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Obere
Etage

7. Grauer Schieferthon und Mergelschiefer mit Hornstein und 
Brandschiefer,

8. Braunrother Schieferthon.

Diese Gliederung für die Gegend von Hohenelbe im Jidinerkreise, voll
kommen richtig (wofür eine Bestätigung M u r c h i s o n s  vorliegt, Verhandlungen 
pag. 270 im 12. Bande des Jahrbuches der geologischen Reichsanstalt), so liegt 
aus dem vorhin dargelegten Gründen dieser Eintheilung dennoch keine all
gemeine Giltigkeit inne; denn sie wird unrichtiger mit der Entfernung von dem 
Orte, wo sie zuerst angewendet wurde.

Herr J o k ö l y  hatte diese einmal angenommene Eintheilung bis in die 
Umgebung «von Braunau und Nachod im nördlichen Theile des Königgrätzer 
Kreises festgehalten. Ich hatte unmittelbar an seine Aufnahme anzuschliessen, 
und desshalb die moralische Verpflichtung und auch den besten Willen in sei
nem Sinne diese Eintheilung in meinem Aufnahmsgebiete weiter gegen S. fort
zuführen. Ich suchte zunächst die verschiedenen Glieder der Etagen in den von 
J o k e l y  schon bearbeiteten Gebiete zwischen Nachod und Kosteletz, dann Koste- 
letz-Hronow-Braunau und Braunau-Nachod zu studiren, und fand namentlich, 
dass die Arkosensandsteine in diesem Gebiete nicht denselben fixen Horizont wie 
im W . einnehmen, um die verschiedenen Brand schiefer, Schieferthon und Kalk
mergelschichten in drei Etagen abzutheilen.

Eine weitere Bestätigung meiner Auffassung fand ich an den Aufnahmen 
der preussischen Geologen in den Sectionen Waldenburg und Reinerz.

Die Eintheilung des Rothliegenden a\if diesen Blättern wurde im 0 . auf
gestellt, wo die westlichen und südlichen Zuflüsse schon vereinigt waren.

Man unterschied zwei Etagen, und zwar mit der Bezeichnung:

(1. lt Untere Conglomerate.
Untere |2. ^ Untere thonigsandige Gesteine des Rothliegenden mit
Etage J3. ly Brandschiefern, und dem

(4. £j3Ruppersdorferkalk, welche beide Fische und Pflanzen führen.
/5. lt Oberes Conglomerat. 

bere lg Kalk und Dolomit im oberen Rothliegend.
k ge (7. I. Obere thonigsandige Gesteine des Rothliegenden.

Hiebei muss ich erwähnen, dass das obere Conglomerat dieser Eintheilung 
wesentlich dieselben Gesteine umfassen soll, wie J o k e l y ' s  Arkosensandsteine, 
und dass desshalb dasselbe eben so ungeeignet zur Abtheilung von Horizonten 
ist wie diese. Aus denselben Gründen, wie die Genauigkeit der Eintheilung 
J o k e l y ' s ,  mit der Entfernung von W . gegen 0 . abnimmt, nimmt die Genauig
keit, jener in den preussischen Sectionen festgehaltenen Eintheilung, welche sich 
über dieselben Gebiete verbreitet, von 0 . gegen W . ab. Diese Anschauung 
findet ihre weitere Bestätigung, wenn mau, von einem den subjectiven Auf
fassungen entrückten paläontologischen Horizonte ausgeht, wie ihn die Kalkmergel 
und Brandschiefer, mit den Fisch- und Pflanzenresten darstellen, und nach diesen 
die übrigen Glieder in ihrer relativen Stellung nach der Auffassung J o k e l y ’s 
und jener der preussischen Geologen für dieselben Punkte anreiht.

Von der österreichischen Section Braunau und der preussischen Section 
Waldenburg, heben wir so weit sie den Königgrätzer-Kreis Böhmens nochvent- 
halten, drei Localitäten heraus. Saugwitz, westlich von Schwadowitz; Jibka 
östlich von Schwadowitz, und Braunau (Ruppersdorf, Ottendorf).

6 3 *
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S a u g w i t z J 1 b k a B r a u n a u

Österreichische
Eintheilang

preuasieche
Eintheilung

Österreichische
Eintheilung

preussisch*
Eintheilung

österreichische
Eintheilang

preu ß isch e
Eintheilong

Quadersand
stein

Quadersand
stein

Quadersand
stein

Quadersand
stein

Quadersand
stein

Quadersand
stein

S. Mittlerer 
Sandstein und 

Schiefer

7. Obere tho- 
nigsandige Ge

steine des 
Rothliegenden

7. Obere tho- 
nigsandige 

Gesteine des 
Rothliegenden

4. Arkoseo- 
sandstein

— 4. Arkosen- 
sandstein

5. Oberes Con
glomerat

— S. Oberes Con
glomerat

3. Kalkmergel 
und Brand - 
schiefer mit 
Fisch- und 

Pflanzenresten 
und Kupfer

erzen

6 . Kalk mit 
Fisch- und 

Pflanzenresten 
und Kupfer

erzen

3. Kalkmergel 
und Brand
schiefer mit 
Kupfererzen

4. Kalk ü. Kalkmergel 
und Brand

schiefer mit 
Fisch- und 

Pflanzenresten

4. Kalk und

3. Brandschie
fer mit Fiseh- 

und Pflanzen
resten

e i n g e l  a g e r t  
im

ei n g e l a g e r t  
in den

e i n g e l a g e r t
im

e i n g e l a g e r t  
in den

e i n g e l a g e r t  
in den

e in ge l  a g e r  tj 
in den

2. Unteren 
Sandstein und 

Schiefer

7. Oberen tho- 
nigsandigen 

Gesteinen des 
Rothliegenden

Unterem Sand
stein und 
Schicfer

2. Unteren 
thonig sandi
gen G e ste iD cn  

des Rothlie
genden

i .  UnteresCon- 
glomerat mit 
Kupfererzen

S. mittleren 
Sandstein und 
Schiefern des 
Rothliegenden

4. Arkosen- 
sandstein

2. Unteren 
thonig sandi
gen Gesteinen 
des Rothlie

genden

Liegend
unbekannt

Liegend
unbekannt

Liegend
unbekannt.

Liegend
unbekannt

Liegend
unbekannt

Liegend
unbekannt

Hier übersieht man es mit einem Blick, dass die Eintheilung J o k £ l y ’ s im
0 . am wenigsten genau, eben so wie jene der preussischen Geologen im W ., 
und dass die Arkosensandsteine oder oberen Conglomerate keinen feststehenden 
Horizont zur Vergleichung und Abtheilung in Etagen im Königgrätzer Kreise 
bieten; dass ferner die in der vorstehenden Tabelle aufgezählten Glieder, 
eigentlich nur einer Gruppe ven Sandsteinen und Schiefern angehören, in wel
chen Kalkmergel und Brandschiefer mit den Fisch- und Pflanzenresten einge
lagert sind.

Diese Gruppe von Sandsteinen und Schiefern ruht bei Nachod und in der 
Levinerbucht auf groben Conglomeraten aus krystallinischen Gesteinen, die 
ihrerseits wieder Urthonschiefern oder Glimmerschiefern aufliegen.

Die petrographische Abtheilung in zwei Gruppen in diesem nördlichen 
Theile des Königgrätzer Kreises hielt ich für durchführbar, und wendete sie 
auch in dem südlichem Flussstrange des Rothliegenden an, nämlich: a) Die 
unteren Conglomerate; b) die Sandsteine und Schiefer mit ihren Einlagerungen 
von Brandschiefern und Kalkmergeln.
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Innerhalb dieses südlichen Flussstranges wurden bisher zwar keine Fische 
gefunden, aber die Funde in Mähren von

Cyatheites arborescens sp. Schloth.,
Cyatheites confertus sp. Sternberg,
Walchia piniformis sp. Schloth.
Odontopteris obtiisiloba N-, 

geben Zeugniss von dem gleichen paläontologischen Niveau des Rothliegenden 
hier, wie im Jidinerkreise.

So viel der allgemeinen Betrachtungen musste ich als Nachfolger J o k ä l y ' s  
in den Aufnahmen Böhmens voraussenden, um einer allfälligen Beschuldigung 
von Unaufmerksamkeit mich zu erwehren, wenn ich die Aufnahmen nicht im glei
chem Sinne wie er gegen 0 ., nun auch gegen Süden fortführte.

Nun erst will ich in kurzen Zügen die Specialverhältnisse des Rothliegenden 
in meinem Aufnahmsgebiete näher erörtern.

Nur in ein kleines Gebiet meines Aufnahmsterrains fällt ein Theil des west
lichen Rothliegendflügels, welches von J o k ö l v  noch nicht aufgenommen war, 
nämlich die Schiefer und Sandsteine im Eipelthale von der Riesenburg nördlich 
bei Skalitz angefangen, bis an die Mündung des Liebentbalgrabens.

In dieser ganze Strecke bewegt sich der Eipelfluss in einer fast unzugäng
lichen Schlucht, in welche man nur an einzelnen Stellen von dem bei 300 Fuss 
höher liegenden Kreideplateaux niedersteigen kann.

Nur eine einzige Querschlucht nördlich bei Mstelin ist geeignet, die Roth- 
liegendschichten in ihrer Folge gut zu beobachten. Es zeigt sich hier ein sehr 
häufiger Wechsel von Arkosensandsteinen und rothem Thonschiefer mit dünnen 
Kalkmergelflötzen, welche letztere häufig auch nur unzusammenhängende 
Schrullen in diesen Flötzen bilden. Der ganze Aufschluss mag 160 Fuss von der 
Gesammtmächtigkeit des Rothliegenden zeigen.

Von der Riesenburg, südlich dem Thale abwärts, sieht man unter den 
Kreideschichten nur mehr Phyllite oder Phyllitgneisse hervortreten, wodurch 
somit die Verbreitungsgronze des westlichen Rothliegendflügels gegen S. hin 
gegeben ist.

Diese Grenze zieht sich von der Riesenburg über Studnitz gegen Nachod, 
wo nun der südliche Rothliegendflügel hinzutritt.

Im Wolesnitzerbache, im Thalbette bei Studnitz kommt das Rothliegende in 
einem schmalen Streifen nochmals zu Tage.

Bei Nachod reichen die Conglomeratschichten bis hoch hinauf zum Schloss
berge und erfüllen das Thal der Mettau bis in die Nähe von Schlanei. Südlich 
bei Nachod aber beginnt gleich die Mettau sich in die Phyllite einzugraben, 
während die Rothliegendpartien zu beiden Seiten des Thaies scheinbar immer 
höher ansteigen, bis sie dann südlich bei P f i b i s l a w  von den Kreideschichten 
übergreifend bedeckt werden.

Die Conglomerate bestehen hier fast ausschliesslich aus Bruchstücken und 
Trümmern des Phyllites nebst einzelnen Quarzgeschieben; nur hie und da liegen 
einzelne thonige oder sandige Schichten, die sich alsbald auskeilen, dazwischen.

Am linken Ufer des Mettaubac.hes gegenüber von Nachod, am W ege zu dem 
Bauerngute U Widu, liegen den Conglomeraten auch einzelne gelb bis rothbraune 
Kalkknollen inne, und die Conglomerate selbst sind durch Kalkcement gebunden.

Das Terrain des Rothliegenden ist hier leicht zu erkennen, denn es 
hebt sich von den Abhängen des Phyllites am Uskaliberge terrassenartig ab; 
es besäumt vom Mettaufliisse südlich bei Lippy gegen N. die Bauerngüter 
R o s k o s  U Widu und U Kaccrucli bis es in die Levinerbucht einmündet, dann
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über Brzesowice, Krzischnei, Tassau die flache Thalböschung bei Giesshübl 
übersteigt, und ist so weiter im südlichem Strange bis Sattel zu verfolgen. 
Freilich ist diese Terrassenform nur dann zu erkennen, wenn man sich zu den 
noch vorhandenen Resten das Material hinzudenkt, welches durch die zahlreichen 
Quergräben, und durch die spätere Abschwemmung und erfolgte Abrundung der 
zerschnittenen Partien hinweggeführt wurde.

Von Sattel angefangen, gegen S. ist die Abschwemmung eine vollständige, 
und erst in 1 Meilen trifft man bei Kounow, Roskosch und Rowney wieder 
eine grössere Partie Conglomerate in mächtigen Bänken anstehen, welche von 
den Quergräben des hei Dobruschka mündenden Goldbaches, bis auf den grünen 
Schiefer ur,d Phyllit durchschnilten werden.

Das Conglomerat besteht fast durchgehends aus Urthonschieferstücken im 
thonig kiesligen Bindemittel.

Die nächste Rothliegendpartie im S. ist dann jene von Lukawitz im Thale 
aufwärts gegen S k u r o w .

Hier ist es eine thonigsandige Ablagerung, die sich in den Ackerfeldern 
durch deren rotlie Färbung zu erkennen gibt, aber auch ausserdem am rechten 
Thalgehänge in Lukawitz eine kurze Strecke sichtbar ist.

Ausserdem findet sich aber auch an der unteren Kreidegrenze» am rechten 
Thalgehänge in der Mitte von Lukawitz bis hinter das Slavienker Wirthshaus, 
ein sehr zersetzter Melaphyrmandelstein, aussen rothbraun, im Innern grünlich
grau, vollständig auch in Varietäten übergehend, die rothem Thoneisenstein 
gleichen. Das Eisenoxydhydrat ist dann so herrschend, dass man diese Mandel
steine bisher vollkommen als Eisensteine betrachtete.

Die Zersetzung ist so weit vorgeschritten, dass die Hohlräume der Mandeln, 
welche früher was immer für Zeolithe erfüllt haben mögen, nun mit Brauneisen
stein erfüllt sind. Die Behandlung mit Säuren weist keine Spur eines kohlen
sauren Kalkes mehr nach. Der vorherrschende Thongeruch und der matte erdige 
Bruch, bezeugen das höchste Stadium der Zersetzung, in welchem dieses Gestein 
sich befindet, auf dessen ursprünglichen Typus ausser der Form der Hohlräume 
kaum irgend ein Merkmal mehr hinweist.

Die nächste Partie des Rothliegenden befindet sich wie schon früher 
erwähnt wurde, im Jahodower Walde, ungefähr in der Mitte der Strasse, die 
Slatina mit Reichenau verbindet; an der Stelle, wo in der Nähe der Häuser 
Cihadlo, die Strasse nach Jahodow sich abzweigt, und der Jahodowergraben 
gegen SW . sich in die Kreide südlich von der Strasse einzureissen beginnt. Es 
findet sich hier ausgeschwemmt ein mehr grobkörniger Sandstein, der sich dem 
Conglomerate nähert.

Nördlich der Strasse, bei Cihadlo selber, liegt auf Syenit eine kleiuere 
thonige Partie des Bothliegenden. Von diesen Vorkommnissen gibt uns schon 
Prof. R e u s s  auf Seite 61 seiner kurzen Uebersicht der geologischen Verhält
nisse Böhmens Nachricht.

Dies ist das letzte der vereinzelten Vorkommen, und in geringer Entfer
nung etwa 1000 Klafter südlich, treffen wir mit dem Pekelec und weiter oben im 
Zdebnitzbach, unsere die im Eingänge dieser Schrift aufgezählten Gesteinszonen 
querschneidende Verwerfungsspalte, welche die Urthnnschiefer vollständig, 
und die Glimmerschieferzone zum grossen Theil abschneidet; der südlich abge
trennte Theil wurde gegen W . verschoben, und in Bergreihen wieder aufge
richtet, welche nach zweien mit der krystallinischen Hauptaxe parallel vertäu
enden Längsspalten geordnet sind.
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Die Tabellen im orographischen Theil dieser Arbeit geben hierüber Auf
schluss.

Innerhalb dieser beiden Längsspalten können wir gleich südlich des die 
Spalten querschneidenden wilden Adlers bei Lititz, unser Rothliegend hoch 
aufgerichtet, in mächtiger Verbreitung, in ununterbrochenem Verlaufe gegen 
SO. und S. nur stellenweise von jüngeren Gebilden bedeckt, bis nach Mähren 
hinein verfolgen.

Der Hauptmasse nach sind es thonig sandige Gesteine, die an dem Ostrande, 
bei Dlauhonowitz, Schreibersdorf, Geyersberg, Rothwasser, Landskron, Lukau, 
sehr steil gehoben sind, oft senkrecht stehen, gegen W . aber flacher liegen, und 
meist westlich oder südwestlich einfallen. Nur im Durchriss des stillen Adlers 
zwischen Geyersberg und Liebenthal finden sich gröbere Conglomerate, die dem 
Zuge parallel auf ungefähr 1 Meile zu treffen sind. Sie müssen auch, als unmit
telbar auf Krystallinischem ruhend, als der untern Abtheilung des Rothliegenden 
angehörend, gelten.

Ausserdem von Schambach bekannten Kalkvorkommen im Rothliegenden, 
ist nocli eines durch einen Kohlenschurf bekannt geworden, welchen der 
Bauer H r d i n a  von Rothwasser in seinem Waldgrunde am Betlachberge machte. 
Hart an dem hier vorkommenden krystallinischem Schiefer sind in schwarzen 
Schiefern, mit, mehreren Linien bis zu 1 Zoll dicken Kohlenschnürchen, 
graue kieselreiche Kalklinsen ausgescliieden, deren Kluft und Aussenflächen, 
von Kohlenletten erfüllt und umhüllt sind. Die Schichten fallen hier unter 
80 Grad gegen NW .

Im Allgemeinen ist das Rothliegende von der oben angegebenen Ostgrenze 
bis an die Höhen der zweiten Quaderzone, welche in der Tabelle 7, des orogra- 
pbischen Theils angeführt sind, von jeder Decke frei; nur südlich von Landskron 
und Rudelsdorf gegen Reichenau in Mähren ist es meist von Löss oder miocenem 
Tegel verdeckt, und seine Anwesenheit gibt sich nur durch zerstreute und iso- 
lirte Punkte, von denen die Decke wieder abgeschwemrnt wurde zu erkennen.

Die Grenze gegen den Quader im Westen ist sehr scharf und deutlich zu 
beobachten, denn ausser dem bewaldeten Steilrande, der diese kennzeichnet, 
wird das Rothliegende sogleich als Ackerfeld benützt, und gibt sich durch seine 
Färbung sofort zu erkennen, dann treten an diesem Steilrande, an der Grenze 
der beiden Formationen noch zahlreiche Quellen aus , die als Leitfaden dienen 
können.

W eiter im Westen keilt sich aber das Rothliegende endlich unter der Krei
dedecke aus, denn in der zweiten Aufbruchspalteoder im Rayon der dritten Qua
derzone , wo sich der stille Adler bis auf die krystallinischen Gesteine ein
schneidet, wie längs der Eisenbahn zwischen Wildenschwert und Brandeis, 
wird dasselbe nur mehr in sehr geringer Mächtigkeit bei Kerhartitz unter dem 
Quader sichtbar.

Eine weitere Gliederung des gegen Mähren immer mehr sich verschmä- 
lernden, südlichen Stranges des Rothliegenden, ist wie schon früher angeführt 
wurde nicht durchführbar.

Seine paläontologische Gleichzeitigkeit mit jenem am Westfuss des Riesen
gebirges, ist wenn gleich Funde in diesem Theile Böhmens nichts hierzu 
beigetragen haben, durch jene in Mähren schon erwiesen worden.
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II. Skizze der Jurainsel am Vlärapasse bei Trenesin. 

Von Joseph Cermak.

Mitgetheilt in der Sitzung der k. k. geologischen Reichsanstalt am 19. April 1664.

Die nordöstliche Grenze des vorjährigen Gebietes der dritten Aufnahms- 
section der k. k. geologischen Reichsanstalt bildete das Vlära-Thal, ein ausge
sprochenes, von NW . nach SO. streichendes Querthal, das eine Meile oberhalb 
Trenesin in das Hauptthal der W aag mündet.

An jedem Ufer der Vlära erhebt sich eine Partie von Juragebilden, angehörig 
dem grossen Zuge von Klippenkalken, der von Branc über Suca, Pruske, Puchov 
und Brodno in die Arva und weiter östlich fortsetzt, also demjenigen Zuge, 
welcher, wie Herr D. S t u r  in seiner Abhandlung über das W a9sergebiet der 
W aag und Neutra auseinander gesetzt hat, der damaligen KQstenlinie des ungari
schen Insellandes entspricht und von den mährischen Inselbergen, so wie denen 
südlich von der Waag, am Manin und Rohatin, durch den Mangel der Ausbildung 
von Stramberger Schichten verschieden ist.

Verfolgt man das Thal der VJära aufwärts, so gelangt man beim Dorfe Srnje, 
am halben W ege zur Landesgrenze, zu der ersten sich am linken Ufer nach Osten 
ausdehnenden Partie von Klippenkalken, die im Süden von Löss begrenzt wird. 
Von da bewegt man sich schonim Gebiete des Karpathen-Sandsteins, bis man etwa 
S00 Klafter vor der Grenze den breiten Alluvialstreifen überschreitend, den die 
bei Regenzeit stark anschwellende Vlära zurückgelassen hat, einen Felsen von 
grauem Crinoidenkalk erreicht, dessen Fuss die Vlära bespült. Von dieser tiefsten 
Stelle zieht sich der Complex jurassischer Gebilde nach N W ., biegt, sich immer 
höher erhebend, nach S. und kehrt in isolirten Riffen, sich allmälig wieder sen
kend, gegen den Ausgangspunkt zurück. Es entsteht auf diese Art ein Kranz um 
die innere Mulde, welche oberhalb des oberwähnten Felsens mit dem äussern 
Gehänge in Verbindung steht.

Herr Bergrath v. Hauer  hat bereits in der letzten Sitzung am S. April d. J. 
bemerkt, dass es bei genauem Nachsuchen wohl stets gelingen werde, in der 
Nähe der so regellos aus dem W iener Sandsteine auftauuhenden Kalkklippen 
ältere Gebilde nachzuweisen, und dies hat sich auch hier bestätigt:

W o  die innere Mulde mit dem äusseren Gehänge in Verbindung erscheint, 
schneidet eine Schlucht in der Verlängerung der Richtung des Klippenkalkzuges 
ein, in welcher Fleckenmergel anstehen; verfolgt man den W eg, der sich durch 
die Mulde bis zur Höhe des Aufbruches hinaufzieht, so durschneidet man eine 
Folge von älteren Gebilden, die bis zum höchsten Punkte des Ueberganges fortsetzen. 
Dieselben haben sich durch Versteinerungen als liassische erwiesen und da sie 
abgesondert von den jurassischen Bildungen, welche die Höhen zusammensetzen,

K. k. geolog ische Heioh.ln.tBlL 14. B ind. 1861. IV. Heft. 6 4
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nur längs des W eges aufgeschlossen sind, so ergibt sich von selbst die gesonderte 
Betrachtung beider Formationen.

1. Lias.

Als ältestes Gebilde des Lias muss ein Q u a r z s a n d s t e i n  von lichter Farbe 
betrachtet werden, welcher westlich vom Uebergange des Gebirges in das Hoch
plateau fortsetzt, das sich hier ausdehnt. Am Uebergangspunkte selbst folgt 
diesem Quarzsandstein ein d u n k e l b r a u n e r ,  fast schwarzer, sehr fester K a l k  
mit steil aufgerichteten Schichten in einer Mächtigkeit von nur 3 Fuss. Diesem 
folgt mit anfangs eben so steil fallenden Schichten ein r o t h e s  schieferiges 
M e r g e l g e s t e i n ,  das im N. bis unmittelbar unter den Grat des Zuges von 
grauem Crinoidenkalk reicht, der sich hier anschliesst. Im W ege abwärts, 
freilich grösstentheils nur durch intensiv rothe Färbung des Bodens kenntlich, 
lagern diese rotben Mergel concordant auf F l e c k e n m e r g e l n ,  die hier mit 
SO Grad nach Stunde 18 fallen, und durch Ammonites Jamesoni Sow., Ammo
nite» Partschi Stur und Ammonites radians Rein, charakterisirt sind. Die 
Fleckenmergel sind ein graugelbes, sehr festes, muschelig brechendes Gestein, 
das sich in dickeren Bänken oder unregelmässigen Stücken absondert und die 
bezeichnenden Fucusflecken in Menge aufzuweisen hat.

W eiter nach unten folgen wieder die rothen Mergel, die abermals von 
Fleckenmergeln unterteuft werden, welche mit derselben Richtung Stunde 18 
unter 36 Grad einfallen. An der untern Grenze dieser Partie schiebt sich ein 
kaum 2 Zoll dicker Streifen der rothen Mergel ein, worauf sich dieselbeu noch 
einmal in einer breiteren Partie wiederholen und als Schluss der Liasbildungen 
erscheinen dieselben oben anstehenden dunkelbraunen Kalke, die hier Lima 
gigantea Desh. und Pecten liasinus Nyst, erstere  in einer Grösse, wie sie nach 
Herrn D. S t u r s  gütiger Bestimmung den Kössener Schichten nicht mehr eigen 
ist, geliefert haben. Dieselben fallen hier jedoch vollkommen discordant mit 
35 Grad nach Stunde 3 ein.

W eiterhin folgt, Alles verdeckend, der Karpathensandstein bis zum untersten 
Felsen von grauem Crinoidenkalk, dessen Schichten nach Stunde 21 mit
35 Grad unter die sich nördlich anschliessenden Juragebilde einfallen.

Frg. 1.*

Sftr___ _______ ..- " - r :
J j u p a & c n  ; 'Q \v a r 'i  
SancL-tt.

Obiger Durschschnitt längs des W eges macht die Aufeinanderfolge in der 
obbesehriebenen Art so wie die Mächtigkeit der einzelnen Schichten ersichtlich.
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Die beschriebenen Gebilde zerfallen nach dem Obigen in zwei durch ihre 
Fauna bestimmte Abtheilungen:

Zur u n t e r e n  L i a s - E t a g e  gehören die Quarzsandsteine —  manchen 
Grestener Schichten petrographisch ganz gleich —  und die dunklen Kalke mit 
Lima gigantea.

Zur o b e r e n  L i a s e t a g e  die Fleckenmergel und die rothen Mergel, welch 
letztere keine Versteinerungen geliefert haben und bei ihrer innigen Verbindung 
und W echsellagerung mit den ersteren wohl kaum als eine besondere Abthei
lung zu betrachten sind.

Für sich selbstständig treten  nun in dem, die Mulde einschliessenden 
Gebirge, die nächst jüngeren Gebilde auf.

U. Jura.

Gewährt schon diese ganze Partie einen von dem gewöhnlichen der Klip- 
penkalkinseln verschiedenen Anblick, da die Höhenzüge nicht kahl sind sondern 
nur einzelne isolirte Riffe über die Baumwipfel hervorragen, so wird dieselbe 
noch interessanter durch eine Abweichung in der Zusammensetzung der Gebirge 
selbst. Die hervorragendste Stelle in der Reihe der hieher gehörigen Gebilde 
nehmen g r a u e  C r i n o i d e n k a l k e  ein, die in ihrem petrographischen Habitus 
sehr stark wechseln; von einer Encrinitenbreccie, aus der einzelne Bänke beste
hen, gehen sie mit den mannigfachsten Nuancen bis in ein feinkörniges sandiges 
Gestein mit Glimmerblättchen über. Hornsteineinschlüsse in bis zu 3— 4 Zoll 
dicken Bänken sind häufig. Die grünen chloritischen Körner, die besonders in 
den crinoidenreichen Varietäten überhand nehmen, scheinen hier nur eine zufäl
lige locale Beimengung zu sein, die als kein Merkmal für die Alterbestimmung 
angesehen werden kann, da sie sich auch in den r o t h e n  C r i n o i d e n k a l k e n  
wiederfindet, mit denen die grauen so innig verbunden sind, dass man an 
manchem Gesteinsstücke noch beide Farben wahruehmen kann.

Auch die rothen Crinoidenkalke gehen von einer fast reinen Encriniten
breccie in einen dichten rothen Kalk über. Sowohl die grauen, als auch die rothen 
Crinoidenkalke ergaben ausser unbestimmbaren Crinoidenstielgliedern und 
Belemniten keine Petrefacten.

Den rothen Crinoidenkalken folgen:
E c h t e  K l i p p e n k a l k e ,  und zwar zu unterst der typische K n o l l e n k a l k ,  

bei dem einzelne Banke aus lauter Ammoniten zusammengesetzt zu sein 
scheinen; doch sind auch die wirklichen Ammoniten, wie gewöhnlich, so 
schlecht erhalten, dass sogar Herr Bergrath v. H a u e r ,  dem ich die Bestimmung 
der gesammelten Cephalopoden verdanke nur bei einigen dieser Exemplare im 
Stande war, die Gattung als Heterophyllen festzustellen. Dafür lieferten diese 
Knollenkalke mehrere gut erhaltene Exemplare von Aptychus lamellosus. In den 
darüber folgenden dünnbankigen, dichten r o t h e n  K l i p p e n k a l k e n  fand sich 
die Terebratula diphya nebst einzelnen Encriniten-Stielgliedern, welch letztere 
überhaupt in keinem der hierher gehörigen Gebilde fehlen; sogar im Lias, und 
zwar in den dunklen Kalken erscheinen einzelne davon. Die rothen Kalke gehen 
nach oben sehr allmälig in l i c h t g r a u e  K a l k e  über, die von Kalkspathadern 
durchzogen sind und sehr leicht zerbröckeln. Auch hier findet man an vielen Stücken 
noch beide Farben vertreten und meist sind die unteren Partien noch rosaroth 
gefärbt. Nebst einigen unbestimmbaren Ammoniten-Bruchstücken fand sich auch 
hier die Terebratula diphya, und in dem Uebergangsgestein Apt. lamellosut

6 4 *
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W as nun die Z u s a m m e n s e t z u n g  d e s  G e b i r g e s  und die V e r b r e i 
t u n g  der einzelnen Gesteine anbelangt, so zeichnet sich der g r a u e  C r i n o i -  
d e n k a l k  durch die Bildung langer, gerader, schmaler Züge und scharfer 
Rücken aus, in denen die Schichten, unter einem steilen Winkel oder ganz saiger, 
in der Richtung des Zuges selbst streichen. Besonders in dem, mit seinem südli
chen Ende mit dem rothen Mergel in unmittelbarer Verbindung stehenden Zuge 
erscheinen schmale Platten desselben längs dem ganzen Rücken senkrecht auf
gerichtet.

Der r o t h e  C r i n o i d  e n k a l k  kommt nur an zwei Punkten unmittelbar zum 
Vorschein, einmal unten an der Vlara und das andere Mal im südlichsten Theile 
der Insel, wo er in Verbindung mit grauem Crinoidenkalk einen kleinen Zug 
bildet. Die K n o l l e n k a l k e  erreichen keine bedeutende Mächtigkeit und ihre 
Grenze gegen die dichten r o t h e n  K a l k e  ist bei den an jedem Punkte wech
selnden Verhältnissen nicht zu bestimmen. Beide zusammen erreichen eine bedeu
tende Verbreitung, doch bilden sie keine langen Züge, sondern erheben sich in 
einzelnen Kuppen um den grauen Crinoidenkalk. Nur in dem am weitesten nach 
Süden vorgeschobenen Ausläufer des grauen Crinoidenkalkes begleiten sie den
selben in einem langen Streifen.

Der l i c h t g r a u e  Ka l k  bildet die Gipfel mancher Kuppen des rothen 
Klippenkalkes, nur an einer Stelle, am Uebergangspunkte des Gebirges, ist seine 
Unterlagerung nicht ersichtlich. Seine Verbreitung ist in Folge dieses Verhält
nisses auf einzelne isolirte Punkte beschränkt. Ausserhalb des betrachteten 
Gebietes des Klippenkalkes tritt derselbe mitten aus dem Karpathensandstein noch 
einmal in einer ganz kleinen Partie hervor und wird daselbst zum Kalkbrennen 
benützt.

Alle die beschriebenen Bildungen werden, bis auf einen kleinen, vom Allu
vium der Vlara begrenzten Streifen, vom K a r p a t h e n s a n d s t e i n  eingeschlossen 
und nur in der tiefen Schlucht am NW.-Rande des Jurazuges w erden, auf der 
Südseite dieser Schlucht, noch Bänke von grauem Crinoidenkalke und weiter 
hinauf von rothem Kalke sichtbar, die jedoch bald unter dem Karpathensandstein, 
der auf der ändern Seite der Schlucht schon ansteht, verschwinden. Derselbe 
bildet auch eine Zunge, die im SO. tief in die Mulde der älteren Gebilde eingreift, 
und überlagert hier, wie erwähnt, unmittelbar die Liasgebilde.

Man sieht schon bei einem oberflächlichen Ueberblicke der ganzen 
Kette, dass sich hier in einer, fast einem Atoll zu vergleichenden Form im 
Kleinen der allgemeine Charakter aller Klippenkalkinseln mit ihrer ganzen 
Unregelmässigkeit, dem geringen Zusammenhange der einzelnen Partien und der 
wechselnden Mächtigkeit der Schichten wiederholt, welcher, wie Herr D. S t u r  
in der schon einmal citirten Abhandlung hervorhebt, seine natürlichste Erklärung 
in der Annahme findet, dass der Klippenkalk Korallenriffen seinen Ursprung ver
danke. Für die in dieser Beziehung sowohl, als auch für den Karpathen-Sandstein 
selbst so wichtige Bestimmung des Verhaltens des letzteren zu den Juragebilden 
konnte trotz der fast totalen Umschliessung kein Anhaltspunkt gewonnen w erden, 
da die Grenzen in Folge der leichten Verwitterbarkeit des Sandsteines verwischt 
sind. Nicht einmal die Schichtung desselben konnte in einiger Nähe abgenommen 
werden, die sanft gerundeten bewachsenen Höhen des Karpathensandsteines 
breiten sich in ihrer ganzen Einförmigkeit um die Jurainsel ohne irgend eine Ent- 
blössung nach allen Seiten aus.



[1] 4 9 9

III. Die Quarzite von Drietoma bei Trencsin. 

Von Franz PoSepny.

M itgetheilt in der S itzung der k. k. geo l. R eichsanatalt ara 19. April 1864.

Im vorigen Sommer der dritten Aufnahmssection zugetheilt, erhielt ich voq  

dem Chefgeologen Herrn Bergrathe Franz v. H a u e r  die Aufgabe der speciellen 
Untersuchung der Quarzite der Umgegend von Drietoma. Dieser Untersuchung 
widmete ich die Zeit vom 25. September bis 3. October, uud stellte die Resul
tate auf einer Karte zusammen, die eine zweifache Vergrösserung der Original
blätter der Generalstabskarte ist, mithin 1 Zoll =  200 Klafter.

Es ist mir zwar gelungen viele einzelne Quarzitkörper, gegen 30, auszu
scheiden und die Stellung der sie begleitenden Gesteine einigermassen fest
zustellen, doch ein sicherer Anhaltspunkt zur Altersbestimmung liess sich 
nicht gewinnen.

Diese Quarzitmassen gruppiren sich in einzelne Züge, deren oft bis 
vier hinter einander liegen, und bilden also eben so viele Aufbruchzonen, und 
lassen sich auf eine Länge von 5600 Klafter von Sereni vrch nördlich von 
Drietoma bis zum Staryhaj nördlich von Velsice in einer den Karpathen parallel 
laufenden Richtung verfolgen.

Der längste zusammenhängende Zug erstreckt sich vom Skalicky- bis zum 
Straziskoberge auf eine Länge von 2000 Klaftern.

Die Gesteine dieser Massen sind folgende:
1. Q u a r z i t e ,  mit Sandsteinen und rothen Schiefern wechsellagernd, und 

zwar sind es grösstentheils die Quarzite, welche vermöge ihrer härteren 
Beschaffenheit über die Lössflächen hervorragen; wogegen sich die beiden 
letzteren Gesteine blos auf steilen Gehängen und in ausgewaschenen tiefen 
Röschen finden. Oft kann man hier, aber in nicht so auffallender Weise wie in 
den unmittelbar auf die krystallinischen Schiefer auflagernden Quarziten von 
Kryvosud, die e igen tüm liche Erscheinung beobachten, dass zwischen steil
fallenden Bänken von Quarziten und Sandsteinen in derselben Richtung flach- 
fallende Partien von rothen Schiefern liegen, da aber die rothen Schiefer diese 
ihre Lage selbst bei wiedersinnisch fallenden Quarziten beibehalten, so scheint 
man nicht eine falsche Schieferung, wie sie bei Dachschiefern gewöhnlich ist, 
vor sich zu haben, sondern es scheint dieser Zustand mehr Folge der 
erhebenden Bewegungen zu sein , wobei sich beide Gesteinsgruppen von ver
schiedener Festigkeit auch verschieden verhielten.

Die Quarzite zeigen sich aus groben weissen Quarzfragmenten mit grössten
theils weissem, mitunter auch rothgefärbtem quarzigem, porösem Cement gebunden
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bestehend. Die S a n d s t e i n e  zeigen feinere Quarzkörner, die auch wie der 
mehr thonige Cement dunkelroth gefärbt sind, sind noch poröser wie die Quar
zite und haben einen geringem  Grad von Zusammenhang und Festigkeit. Die 
r o t h e n  S c h i e f e r  sind weich bröcklig, oft sehr dünnblättrig und haben oft 
viel Aehnlichkeit mit den rothen Schieferthonen des Rothliegenden Böhmens.

2. K ö s s e n e r  S c h i c h t e n .  Zu diesen werden zweierlei Gesteine gezählt. 
Schwarze, bituminöse, versteinerungsreiche Mergel und Kalke und schwarze 
unebenflächige Schiefer mit Spuren von Versteinerungen. Durchschnitte sind 
hier sehr häufig, bestimmbare Muscheln aber sehr selten. Mit einiger W ahr
scheinlichkeit Hessen sich Pecten Valoniensis Defr., Gervillia inflata Schafh., 
Mytilu,8 minutus Goldf. bestimmen. Gewöhnlich findet man die Kössener Schichten 
blos als herumliegende zahlreiche Bruchstücke vor, blos auf zwei Orten an der 
Osträ horka- und am Skalickyberge stehen sie an und wechsellagern mit gelben 
und grauen weichen Mergeln.

3. L i a s g e s t e i n e ,  hauptsächlich als Fleckenmergel mit den bezeichnenden 
Ammoniten, Inoceramus Falgeri Meriatt u. s. w. Mit ihnen sind oft schwarze 
Schiefer in Verbindung, die stark den zu den Kössener Schichten gezählten 
schwarzen Schiefern ähnlich sehen, doch dünnschiefrig sind und keine Ver
steinerungen halten. Ueberdies sind in ihnen öfters graue und schwarze 
Schieferthone eingelagert, in welchen auch Kohlenspuren aufgeftinden wurden, 
so an der vom Straziskoberge gegen die Adamockä dolina führenden Schlucht.

Diese Kohlenspuren finden sich auch ausserhalb dieses Gebietes in einer 
vom Gogolaberge gegen Zemanske podhradi führenden Schlucht und am Lagin- 
berge, wo sie auch eine Schürfung verursacht haben.

Die Gesteine, die zwar nicht so enge an die Quarzite gebunden sind, doch 
aber auch in den Complex mannigfach eingreifen, sind:

4. J u r a b i l  d ü n g e n ,  von welchen die südlichste Spitze des eine Meile 
langen Jurazuges vom Kucharsky vrch bis zum Krasinecberge in das Karten
gebiet re ich t, ferner sind hier nach den Aufnahmen Herrn Bergrathes Franz 
v. H a u e r  noch zwei Juramassen eingezeichnet, eine am Sokoli kamen, die 
zweite an der Gabelung des Thaies der Chocholnica.

5. N e o c o m b i l d  u n g e n ,  vor waltend weisse und graue Aptychenkalke, die 
hauptsächlich nördlich von dem Quarzitzuge in einer breiten Zone entwickelt 
sind, doch auch auf der Südseite desselben in vereinzelten Partien erscheinen. 
Hierher werden auch einrge Sandsteine gehören, vorläufig aind alle Sandsteine 
auf der Karte noch mit Einer Farbe bezeichnet.

6 . K a r p a t h  e n - S a n  d s t e  i n ist hier in der Ausbreitung gegeben, wie es 
die gemeinschaftlichen Aufnahmen ergaben.

7. L ö s s  bedeckt nicht nur die ganze Niederung des Waagthaies, sondern 
steigt auch auf den Bergen ziemlich hoch hinauf, so dass die aus älteren 
Gesteinen bestehenden Bergkuppen nur wie Inseln aus dem Löss hervorragen.

Je mehr wir in dem der dritten Autnahmsscction zufallenden Theile der 
Karpathen gegen NO. fortschritten, desto grösser und desto tiefer eingreifend 
zeigte sich die Lössbedeckung.

Aus dem Löss kommen auch zwei Säuerlinge hervor, welche aber, wie 
beinahe alle Quellen dieser Gegend, in diesem trockenen Sommer ausgetrocknet 
vorgefunden wurden. Einer bei Mala chocholna inmitten einer Gartenanlage, 
der zweite bei Zablati, w'elcher irn W inter vor fünf Jahren, also 1858, plötz
lich entstanden sein soll. Früher soll das W asser süss wie das der umlie
genden Quellen gewesen sein.
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Es wäre dann diese Erscheinung leicht mit dem Erdbeben ron Sillein am 
15. Jänner 1858 in Verbindung zu bringen.

Von den grösseren Quarzitkörpern sammt den sie begleitenden Gesteinen 
verdienen folgende genauer betrachtet zu werden, und zwar von NO. gegen SW . 
fortschreitend.v

S e r e n i  v r c h .  Der Quarzit hat hier eine verhältnissmässig grosse Breite von 
400 bis 500 Klaftern und zeigt ein südliches Einfallen. Am W est- und Südrande 
ist er von dunklen Liaskalken und Liasfleckenmergeln umgeben, welche also am 
Sfidraade denselben conform überlagern. Am Ostrande kömmt an der Quarzit
grenze eine Partie Kössener Schichten zum Vorscheine, noch weiter im 0 . 
taucht an einer kleinen Quarzitpartie aber wieder Liasfleckenmergel auf.

Blos durch einen kleinen Bach ist der Complex der O s t r a h o r k a  getrennt; 
die südliche Hälfte des Berges besteht aus Quarziten mit Südfallen und einer 
Breite von 250 Klaftern, dieser wird aber in seinem Hangenden an der Mühle 
unterhalb der letzten Häuser von Drietoma von einem schwarzen Schiefer über
lagert, der wahrscheinlich zu den Kössener Schichten gehört. Eben so finden sich 
in seinem Liegenden Kössener Schichten, ihn unterteufend, und endlich auch 
auf der Kuppe solche, die ihn überlagern. Den nördlichsten Theil des Berges 
bilden Liasfleckenmergel, welche ihn eben so wie die Kössener Schichten 
im Liegenden unterteufen.

An dem SO.-Abhange des Berges findet sich eine eingeschlossene, ganz 
fremde Gesteinspartie mit nordöstlichem Einfallen vor. Sie besteht aus gelben 
thonigen Spbärosideriten und Kalksteinen, die petrographisch sehr jenen der 
Liasfleckenmergel gleichen. W eiter im SW . findet man eine isolirte Partie von 
Aptycheukalk, dessen Schichten fast saiger stehen und die von vielen kleinen 
Quarzitkörpern umgeben ist. Sodann folgt der lange Zug von S k a l i c k y  b i s  
z u m  V e l c i c k y  h a j. Bei Skalicky zwischen den Thälern der Chocholnica und 
Drietomica finden sich zwei Züge vor, von welchen der nördlichere, 150 Klafter 
breit, mit dem Velcicky haj Zusam m enhänge der südliche 250 Klafter breit ist. Beide 
haben ein Einfallen nach S. und sind auf 200 Klafter durch Kössener Schichten, 
Liasfieckenmergel und Sandstein getrennt, wobei an den, den südlichen Quarzit 
begränzenden Kössener Schichten ausnahmsweise ein nördliches Fallen zu beob
achten ist. Wenn man tiefer gegen das Thal der Chocholnica hinuntersteigt, 
findet man am Südrande schwarze Schiefer, wahrscheinlich dem Lias angehörig, 
diese zeigen aber wieder ein Südfallen.

Am V e l c i c k y  ha j  ist der Quarzit 300 Klaflter breit, verflacht südlich; in 
seinem Liegenden finden sich Kössener Schichten, in seinem Hangenden Sand
steine und Fleckenmergel, und etwas weiter südlich in einer tiefen Schlucht 
schwarze Schiefer, wahrscheinlich liassisch, sämmtlich nach S. fallend. Gegen 
den S t r u z i s k o b e r g  heilt sich dieser Quarzitzug allmälig aus, sein Liegendes 
bildet Neocomkalk, sein Hangendes Kössener Schichten, schwarzer Schiefer 
und Fleckenmergel.

Beim S z o n t a g h - M e i e r h o f e  bemerkt mau einen Quarzit, an seinem SW .- 
Rande von Sandsteinen umgeben, welche weiter von der bis hierher reichenden 
zusammenhängenden Zone von Liasgesteinen überlagert werden.

Am S t a r y  h a j  zeigt sich der Nord- und Ostrand von schwarzen Schiefern 
umgeben, welche den Quarzit wenigstens an der N. Seite zu unterteufen schei
nen. An dem Quarzite selbst konnte nicht das Einfallen erhoben werden, weil 
nur einzelne herumliegende Blöcke seine Anwesenheit verratheil.

Es ergeben sich nun im Ganzen folgende Regeln. Die Quarzitauf- 
brüche wiederholen sich in d<T Richtung ihres Verflächens, welches stets,
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wo es zu beobachten w ar, ein südliches ist. Dasselbe gilt von den sie 
begleitenden Kössener- und Liasschichten, mit einer einzigen Ausnahme am 
Skalickiberge. Zunächst an diesen einzelnen grösseren Quarzitkörpem erscheinen 
im Hangenden und Liegenden Kössener Schichten, sodann folgen eben so auf 
beiden Seiten Liasgesteiiie.

Diese Lagerungsverbältni.^se lassen sich blos durch die Annahme von Fal
tungen erklären, so dass stets ein Aufbruch eine Faltung repräsentirt, deren 
Achse von der Karpathenachse abfällt.

Diese Annahme gewinnt an W ahrscheinlichkeit, denn man kann an dein 
Profile, welches den Strasseneinschnitt und die darüber liegenden Schotter
brüche am Fusse der Ostrd horka entblösst ist, wirkliche Faltungen der Quarzit
bänke beobachten, ferner sind an dieser Stelle die Kössener Schichten nicht 
nur im Hangenden und Liegenden vorhanden, sondern eine Partie davon findet 
sich auf der nördlichen Kuppe des Berges, die Quarzitbänke anscheinend flach 
überlagernd.

Fig. 1.

Profil durch das Westgehänge des Drietomaer Thaies.

K n c h a rs k j  r r c h  S e re n i v rc h  O a tr ä h o rk a  D r ie to m a  H r o J is le  Z a re e i

/  % ;) '+ 5  6  1

i .  Q u a rz it  2 .  K ö s s rn e r  Sch« 9 .  L ias . 4 .  J n ra .  5 . N eocom . 6 ,  S a o d s te iu . 7 . L ö ss .

Das Profil durch die W est-Gehänge des Thaies der Drietomica zeigt diese 
Verhältnisse am deutlichsten. Quarzitaufbrüche sind hier drei: bei der K i r c h e  
v o n  D r i e t o m a ,  hier ist das unmittelbare Hangendgestein mit Löss verdeckt, 
im Thale kommt aber ein Kegel von weissen Kalken zum Vorschein, der mit 
einer kleinen Kapelle geziert ist, nnd der wahrscheinlich dem Neocom angehört. 
Im Liegenden finden sich längs de^ Hohlweges Kössener Schichten und weiter 
auch Liasfleckenmergel. —  An ('er O s f r a  h o r k a  mitKössener Schichten im Han
genden bei der Mühle von Drietoma, an der Kuppe des Berges selbst und im 
Liegenden, worauf weiter im Liegenden dunkle Liaskalke und Fleckenmergel folgen,
—  und am S e r e n i  v r c h ,  wo durch die Profilschnitte blos Liasgesteine getroffen 
werden. Im Liegenden folgen südlich fallende neocome Aptychenkalke mit einigen 
Sandsteinstraten wechselnd, bis an die scharfe Grenze mit dem hier ebenfalls 
flach nach S. fallenden Karpathensandstein, welcher mit Juraaufbrüchen be
zeichnet wird, und von welchen gerade die SiidspiUe des eine Meile langen 
Zuges vom Kucharsky vrch bis zum Krasinecberge durchschnitten wird. Es 
ist also jedenfalls gerechtfertigt an diese Stelle eine grössere Verwerfungsspalte 
zu setzen.



Uin das Alter dieser Quarzite festzustellen, mangelt jeder Anhaltspunkt; 
doch glaube ich in Hinblick auf die in den übrigen Aufnahmsterrains des vorigen 
Sommers aufgestellte Unterscheidung älterer und jüngerer Quarzite, diese als 
den jungem  näher stehend bezeichnen zu müssen.

Diese Quarzitaufbrüche mit ihren begleitenden Gesteinen sind eine östliche 
Fortsetzung der von Herrn Bergrath Franz v. H a u e r  in der letzten Sitzung 
am 5. April d. J. erwähnten zusammenhängenden Zone von Liasgesteinen, die 
sich vom Orte Moravskä Lieskove bis zum Lagiriberge bei Kochanovce, also bis 
zum Beginne der Quarzite ziehen, und repräsentiren eine der Karpathenkette 
parallel laufende Hebungsachse. Es müssten sich also auch in dieser zusammen
hängenden Zone die Faltungen finden, die wegen der Gleichförmigkeit des Ge
steins nicht so auffallen, doch glaube ich, zwischen dem Drietoma- und dem 
Mlacoverberge etwas Aehnliches beobachtet zu haben.

[  5 ]  Die Q au iite  von Drietom» bei Treucain. 5 0 3
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IV. Die Gangverhältnisse des Grünerganges in Sehemnitz 
und seine Erzfuhrung. 

Von Eduard W in d a k ie w ic z ,
k . k .  S c h ic h tm e is te r .

M ilgctheiJt in d e r S itzung der k. k. geo log ische»  R eiehsanstalt am 1. F eb ruar 1864.

Das reiche Erzvorkommen am Grünergange, welches in der letzten Zeit 
am sechsten Lauf im Muriahimmelfahrtschacht au ltra t, hat in einem grösseren 
bergmännischen Kreise einiges Interesse erregt.

Bei meinem letzten Aufenthalte in Windschaclit bei Scheinnitz im Monate 
Deucmber 1863 hatte ich Gelegenheit den Grünergang näher kennen zu lernen 
und ich erlaube mir darüber eine kurze Skizze zu entwerfen.

A. Nebengestein and Ausfüllongsmasse.

Der Grünergung ist in einem Grünsteintracliyt eingeschlossen und bildet 
im Schemnilzer Bergbaubezirk die östliche Grenze zwischen den Grünstein- 
T racliyttn und den grauen Trachylen, über welche Gebirgsarten B e u d a n t ,  
von P e t t k o ,  von Ri ch  th o f en  u. s ,w . ausgezeichnete geologische Arbeiten 
geliefert haben.

Fig. t.

duerprofll des Grünerganges.

a  U a a g e o d G rä n s te in  T ra c h y t ,  h e r d ig e r  G ra u e r  T ra c h y t  u ii l  K ie s , c  E r t p a r t h i e ,  d  a u f jje lö s le  F e ld s p a th m a a a e  
m it Q u a rx a d e ro , e G rü n sle iii  T r a c h y t ,  f  a u f g e lö s te r  G ra u e r  T r a c h y l  m it Q u a rz a d e rn  u n d  B ru c h s tü c k e n  d e s s e lb e n , 

<! e r d ig e r  G ra u e r  T ra c h y t  m it K ies , k  L ie g e u d e r  G r a u e r  T ra c h y t .

W ährend das Hangende des Griinerganges durch das Hervortreten deut
licher Hornblendekryslalle eine porphvrartige Structur annimmt und bei grösse
rer Festigkeit mehr einen splitterigen Brucli zeigt, erscheinen am liegenden
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Nebengestein grüngefärbte Parthien von aufgelöstem Fcldspath, die ihm ein 
fleckiges Ansehen geben.

In der Nähe des Ganges weicht gewöhnlich die Hornblende zurück und 
statt ihrer treten Schwefelkiese hervor, woboi noch die Grundmasse zuerst 
verw ittert, erdig wird und dann insbesondere in der Nähe der Erze in eine 
plastische dem Kaolin ähnliche Masse übergeht und von durch Mangan roth ge
färbten Quarzadern, dann Quarzdrusen, nach allen Richtungen durchzogen wird.

Bruchstücke von noch iinzersetzten Grünsteintrachyten, ja  ganze oft über 
eine Klafter mächtige Zwischenkeile durchziehen, vorzüglich bei grösserer 
Mächtigkeit des Ganges, die oft bis sechs Klafter steigt, die Gangmasse.

Ein interessantes Vorkommen darin sind die von Herrn Professor F a l l e r  in 
Schemnitz beschriebenen Quarzgeschiebe mit solchen Grzspuren wie z. B. Blende, 
die dem Grünergange fremd sind.

In der Erzparthie zeigt der Gaog keine Salbänder, sondern ist mit dem 
Nebengestein verwachsen, während in den erzlosen Parthien deutliche, ausge
dehnte Rutschflächen, die stellenweise sehr hervortretend gefurcht und gerippt 
sind, erscheinen, wie in 130 Klafter Tiefe am sechsten Lauf 116 Klafter nörd
lich vom Mariahimmelfahrtschachte zu sehen ist.

Die gefurchte und gerippte Stelle daselbst am Hangenden ist 1 */* Klafter 
breit und ihre Furchen fallen unter 32 Grad nördlich also in der Richtung des 
Erzeinschubes. — Auch findet man oft in der Gangmasse besonders am Hangen
den , wo keine Salbänder sichtbar s ind, deutliche kugelige Absonderungen, 
wie ich sie mit dem k. k. Bergingenieur Herrn Andreas F u r d z i k  in 136 Klafter 
Tiefe des Mariahimmelfahrts-Schachtes und davon 20 Klafter südlich aus dem 
unedlen Gange berausgeschlagen habe.

Diese Absonderung war in einem etwas aufge
lösten Grünsteintrachyt eingewachsen und hatte 
eine elliptische Form mit 9 Zoll längerer und 
S Zoll kürzerer Axe. Sie bestand aus dem nämli
chen Grünsteintrachyt, zeigte eingesprengten Schwe
felkies, der mit freiem Auge sichtbar war und fein 
eingesprengtes Silbererz, das erst bei Zuhilfenahme 
der Lupe hervortrat.

Auch TrachyttufFschichten mit ausgeschiedenen 
Feldspathparthien, die den Gang schicf durch die Trichy'
Mächtigkeit durchschneiden sind am fünften Lauf im CJ » u rf « i s » i „  G ra u e r  t m c i ^
_  i .  °  .  m it Q aarzadern .
Feldorte zu beobachten. (F ig . 2.)

Fig. 2.

B. Das Emorkommen am flrfliergange.

Wenn man die muthmasslichen alten Baue auf den G rubenkarten, so wie 
die je tz t noch offenen von dem obersten bis auf den gegenwärtigen tiefsten 
Horizont verfolgt, also durch einen Raum vpri über 100 Klaftern, wenn man die 
südliche Abtheilung von Mariahimmelfahrtschachte mit ihren Erzbauen und 
Strecken sammt den erzielten Erfolgen mit jenen der nördlichen vergleicht, so 
muss man unwillkürlich zu dem Schlüsse gelangen, dass die namhafteren Erz- 
parthien von Oben nach Unten sehr schief gegen N. in der Gangmasse sich am 
Hangenden herabsenken: (Fig. 3 ) es zeigen sich wohl auch sonst noch kleine 
sehr unbedeutende Erzparthien, so wie überhaupt sowohl die Gangmasse als der 
taube Grünsteintrachyt stellenweise fein eingesprengtes Erz enthält, aber diese 
Erscheinung hat keine grosse praktische Bedeutung.
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Figur 3.

MS, M ir ia h im m e lta h r t io b a c M , F . F ra n z s c b a e b t ,  a, b m u lb m a afilich e , c ,  rf a b g e b a n le  u nd  io A bbau  L tf lo d lie b e  
E rz p a r tb ie n ,  F, E  K e is e n F r a u t-E rb s tc - l le n *

Dieser Erzeinschub nach dem sich das System der einzelnen so zu sagen 
E r z o a s e n  senkt, dürfte zwischen IS  und 20 Grade zu liegen kommen.

W as nun das Erzvorkommen in den einzelnen Erzpartbien betrifft:, so con- 
centrirt sich dieses, abgesehen von den vielen auslaufendenNebenästen, zu einer 
im Querschnitt sehr plattgedrückten elliptischen Erzsäule, die sich oft bis 
30 Klafter dem Verflächen und bis IS  Klafter dem Streichen nacb bei etwa 
2— 3 Fuss grösster Mächtigkeit ausdehnt und sich in der aufgelösten mit 
Quarzadern durchzogenen Gangmasse immer nur knapp am Hangenden des 
Ganges hält.

Ihr Erscheinen charakterisirt eine unter den anderen sich regelmässig 
ausbildende Quarzschnur, Schwefelkies an den Rändern führend, zu dem nach 
und nach etwas Kupferkies, dann immer mehr fein eingesprengtes Silbererz mit 
etwas Bleiglanz sich gesellen, während der derbe Quarz zum Theil zurücktritt, 
worauf sich die Erzsäule oft durchzogen von Drusen und gefleckt von der 
Gangmasse öffnet um, nachdem sie einige Klafter angehalten hat, durch das Zu
rückweichen der Mineralien in umgekehrter Ordnung ihren Adel zu verlieren, 
bis die Quarzader wieder die Verbindung mit einer zweiten Erzsäule in der 
beschriebenen Art hergestellt hat.

Mit der Tiefe scheinen die Erzsäulen häufiger aufzutreten, wie der gegen
wärtig am sechsten Lauf aufgeschlossene Erzbau zeigt, wo bereits drei 
solche Säulen vorkamen.

Die nördlichste endigte als ich im Decembei* 1863 die Gruben mit Herrn 
F u r d z i k  und dem k. k. Schichtmeister Herrn L o l l o k  befahren hatte in ein 
lettiges Klüftchen, welches kleine ausgeschiedene Parthien von einer grünlichen 
fettartig glänzenden Masse wahrscheinlich Kollyrit führt, wiewohl zu beiden 
Seiten dieser Kluft die Nebenäste noch schön im Feldorte anstanden.

Je mächtiger die Erzsäulen werden desto mehr werfen sie Nebenäste ab, 
die sich manchmal auch in kleine Erzlinsen ausbilden sollen.

Ob die oberwähnte Erscheinung im Feldorte das Aufhören der Erzsäulen 
in diesem Horizonte andeutet oder darauf keinen Einfluss hat, wird der weitere 
Aufschluss zeigen.

Die Tiefe gegen N. bleibt immer erzreich.
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Als Erze treten auf: Silberglanz (Argentit) meist derb, aber auch h ie  und 
da krystallisirt. Würfeln in 0 0 O 00 und seltener in undeutlichen Granatoiden,
0 0 0  ferner Sprödglaserz (Stephani!) eingesprengt, drusenartig und zerfressen 
in Begleitung von Quarzkrystallen die aus einem hexagonalen Prisma mit einer 
hexagonalen Pyramide combinirt sind; auch kommen vor: Gediegen-Silber und 
Polybasit; beigemengt sind Bleiglanz und Kupferkies.

Die begleitenden sonstigen Mineralien sind n o ch : Quarz, dann Kalkspath 
in RhomboSdern und in sechsseitigen Prismen mit basischem Pinakoid. — Der 
Goldgehalt der Erze, der in den oberen Horizonten 1/10000 Münzpfund Silber 
betragen hat, soll am sechsten Horizont oder in 139 Klafter Tiefe 10/10000 
betragen.

Im Jahre 1863 lieferte der Grünergang 3885 Münzpfund göldisches 
Silber mit einer reinen Ausbeute von 160.000 Gulden. Der grösste Theil der 
Erzeugung fällt in das zweite Semester mit 3060 Münzpfund , in welcher 
Periode der reiche Anbruch aufgeschlossen worden ist. Auf Grundlage der 
bisherigen Erfahrungen schätzt man den Rohwerth dieser Erzparthie auf
1 Million Gulden.

C. Ausdehnung des aufgeschlossenen Grfinerganges.

In ungefähr 400 Klaftern vom Mariahimmelfahrtschachte gegen N. gabelt 
sich der Gang in zwei divergirende Trümmer aus, wie die Ausrichtung am 
Kaiser Franz-Erbstollen zeigt.

Diese Gangtrümmer wurden 90 Klafter weiter erfolglos verfolgt.
Gegen 800 Klafter von dem Gabelungspunkte weiter gegen N. liegt fast in 

der Mitte zwischen den Trümmern der Schemnitzer Calvarienberg, den einBasalt- 
kegel bildet, und hinter diesem scheinen wieder diese zwei Ganglrümmer zu 
convergiren und in dem Dillner Georg- und Buumgartneigange ihre Fortsetzung 
zu finden. (Fig. 4 .)

In 300 Klafter nördlich von der Kirche am Calvarienberge in der Ganges
richtung und vorzüglich in der Fortsetzung des Liegendtrummes sind sehr viele 
Pingen zu sehen und nach der Aussage des k. k. Bergingenieurs P. B a l a s  soll 
man nach vorliegenden Berichten vom vorigen Jahrhunderte in einem 20 Klafter 
tiefen Schachte wirklich Erze gefunden haben.

Diese Erscheinung und ihre weitere Verfolgung wäre in sofern interessant, 
als sie einen zweiten Einschub im Liegendtrumme andeutet.

Fig. 4.

J fS  M a r ia h im m e lfa h r ts c h f tc h t , gg G rünerganff, Ob B aum gsrtnorgang, e r  G e o rg g in g , d i  G r e n ie  zw ischen  G rün- 
s te in  T ra c h y l  u nd  g ra u e m  T ra c h y l ,  D B a s a l tk e g e l .
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Die Zerspaltung des Ganges führte wahrscheinlich der schon bei der 
Gangspaltenbildung bestehende oder damit gleichzeitig entstehende Basaltkegel 
herbei, weil eine spätere Basalteruption keine so vollständige Spaltung, sondern 
vielmehr nur eine gänzliche Zertrümmerung herbeil’ühren konnte. —  Es konnte 
das Ausgabeln , während der Gangspaltenbildung in Folge eines dazwischen 
liegenden Hindernisses oder gleichzeitig damit geschehen.

Gegen Süden wurde der Gang in verschiedenen Horizonten besonders aber 
in den tieferen bis 500 Klaftern verfolgt, doch wurde ausser den in dieErzparthie- 
Einschubrichtung fallenden Veredlungen der oberen Theile sonst gar kein 
Erfolg erzielt.

Zum Schlüsse dieser Mittheilung fühlte ich mich verpflichtet, für die freund
liche Unterstützung bei der Grubenbefahrung und bei der Orientirung nach den 
Grubenkarten den Herren L o l l o k ,  B a l a s  und insbesondere aber dem Herrn 
Andreas F u r d z i k  meinen herzlichsten Diink auszudrücken.
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V. Die fossilen Mollusken des Tertiärbeckens von Wien.

Band II, L ieferung Nr. IS  und 16.

Von Dr. Moriz H ö r n  e s .
V orgeleg t in d e r S itzung d e r k . k. geologischen R eichsansta lt am 8 . N ovem ber 1864.

Dieses Heft, welches die dritte Doppellieferung des zweiten Bandes, zugleich 
vierten Bandes der Abhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt bildet, 
enthält die Beschreibung und naturgetreue Abbildung von 85 Bivalvenarten, die 
8 Familien und 16 Gattungen angehören, und zwar aus der Familie der Lucinidae 
die Gattungen Diplodonta mit 2 und Lucina mit 19 Arten; aus der Familie der 
Erycinidae die Gattung Lepton mit 2, Erycina mit 5 A rten; aus der Famili« der 
Solenomyadae, die Gattung Solenomya mit Einer Art; aus der Familie der Cras- 
satellidae, Crassatella mit 3 Arten; aus der Familie der Carditae, Cardita mit 
14 und Astarte>mit Einer Art; aus der Familie der Najades die Gattung Unio 
mit 9 Arten; aus der Familie der Nuculidae die Gattungen Nucula mit 2 , Nuci- 
nella mit Einer und Leda mit 7 A rten; endlich aus der Familie der Arcacea die 
Gattungen Limopsis mit Einer, Pectunculus mit 3, und Area mit 15 Arten.

Die der Familie der Lucinidae angehörigen Thiere leben gegenwärtig meist 
hurt am Ufer im Sande in geringer T iefe, daher finden wir sie auch im W iener 
Hecken, mit Ausnahme einiger weniger Arten, nur in den Sandablagerungen, vor
züglich zu Pötzleinsdorf, Niederkreuzstätten, Gauderndorf, Grund u. s. w. Die 
beiden im W iener Becken aufgefundenen Arten von Diplodonta: D. rotundata 
Mont, und D. trigonula leben gegenwärtig noch im mittelländischen Meere und 
an den Küsten von Madeira und den kanarischen Inseln.

Die beiden Arten: Lucina leonina Bast, und L. Haidingeri Hörn, wurden 
früher wegen ihrer merkwürdigen Zahnbildung (sie haben nämlich einen Sublu
narzahn wie Cytherea), zur Gattung Codakia Scopoli gezählt; allein die neuesten 
anatomischen Untersuchungen der Thiere durch D e s h a y e s  haben gezeigt, dass 
keine Unterschiede zwischen denselben bestehen und dass daher die Gattung 
Codakia eingezugen werden müsse. Von den übrigen Lucinen-Arten sind insbe
sondere Lucina columbella Lam. und L. ornata Ag. wegen der ungemeinen 
Häufigkeit ihres Vorkommens bemerkenswert!).

Die Lucina columbella hat einen festen Horizont; sie kömmt in grösser 
Anzahl n u r  in den Miocen- oder unteren Neogenschichten Europas vor. Desto 
auffallender sind drei Exemplare aus den Subappeninenschichten von Mo d e n a ,  
welche die kaiserliche Sammlung Herrn Prof. D o d e r l e i n  verdankt, und die aus 
den tieferen Schichten bei Modena stammen und* im Vereine mit mehreren ande
ren Arten beweisen, dass die unteren Schichten der Subappeninen-Formation 
Italiens m i o c e n  sind und in so innigem Zusammenhange mit den oberenPliocen-
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schichten stehen, dass eine Trennung nur schwer durchzuführen wäre. Dies ist 
abermals ein neuer schlagender Beweis der Zusammengehörigkeit dieser Schich
ten, obgleich jede derselben eine besondere Etage für sich bildet. Es handelt sich 
hier nicht darum die Unterscheidung von Mio- und Pliocen ganz aufzugeben, son
dern es war bei Aufstellung des Neogens meine Absicht, lediglich die Zusam
mengehörigkeit der Faunen der einzelnen Etagen besser zu präcisiren.

W ir sehen nämlich im E o c e n e n  *or Allem tropische Formen auftreten» 
welche nach der Oligoccnperiode verschwinden. — Eben so treten in den unteren 
Schichten des N e o g e n e n  s u b t r o p i s c h e  (Senegal-) Formen auf, die nach 
und nach gegen oben hin sich mit Mediterranformen mengen, bis sie endlich in 
den obersten Schichten ganz den Charakter der Mediterranfauna annehmen. W ie 
das E o c e n e  die W iege der t r o p i s c h e n  Fauna ist, so ist das N e o g e n e  die 
W iege der s u b t r o p i s c h e n  Fauna, tiie stätig , ohne scharfe Grenzen, zur 
M e d i t e r r a n f a u n a  umgewandelt wurde.

Der Zweck bei Aufstellung der cumulativen Bezeichnung „ N e o g e n “ ging 
daher nur allein dahin, auf die scharfen Grenzen hinzuweisen, die zwischen 
Eocen und Miocen (wenigstens in der Osthälfte von Europa) bestehen, ohne die 
Möglichkeit der U nterab te ilung  dieser beiden Hauptetagen der Tertiärablage
rungen bestreiten zu wollen. Unstreitig haben zwischen der Eocen- und Neogen- 
zeit gewaltige Schichtenstörungen in Europa staltgefunden, denn wir sehen die 
Eocenschichten stets in discordanter Lage mit den Neogenen; erstere meist 
gehoben in schiefer Stellung, während die neogenen Ablageruugen stets horizon
tal auftreten. Zu demselben Resultate, nämlich dass die alte Dreitheilung der 
Tertiärformation aufgegeben werden müsse und dass man dieselbe naturgemässer 
in zwei Abtheilungen b ring t, ist auch in neuester Zeit Herr Dr. K e f e r s t e i n  bei 
Bearbeitung und Fortsetzung von: „ B r o n n ’s Classen und Ordnungen des Thier- 
reiches“ auf geologischem W ege gelangt, wie denn auch B r o n n  selbst einer der 
Ersten war,  die sich mit meiner Ansicht einveistanden erklärten.

Von den kleinen Schalen aus der Familie der Erycinidae kommen nur 
wenige Arten im W iener Becken vor, die sich meist in den Sandablagerungen 
hei Pötzleinsdorf finden. Ich verdanke eine Suite dieser ungemein kleinen, nur 
mit Miihe aus dein feinen gelben Sande abzulösemlen, bisher unbekannten Schalen 
dem Herrn A. L e t o c h a ,  welcher mit unermüdetem Eifer die Ausbeutung des 
Pötzleinsdorfer Fundortes verfolgte.

Die Gattung Solenomya ist in unserem Boden nur mit Einer Art vertreten, 
die eine grosse Aehnlichkeit mit der noch gegenwärtig im mittelländischen Meere 
lebenden S. mediterranen Lam. zeigt, allein durch die bedeutendere Stärke der 
Schale, das kräftige Auftreten der Radialstreifen und den Mangel derselben an 
der vorderen Seite hinlänglich getrennt erscheint. Diese, von Herrn Karl M a y e r
5. Doderleini benannte Art,  kömmt im W iener Becken höchst selten und nur in 
den Tegelablagerungen bei Vöslau vor. In den Schliergruben bei Ottmang in 
Oberösterreich ist sie jedoch nicht selten und es haben sich daselbst die hornigen 
und kalkigen Theile der Schale so gut erhalten, dass man seihst die fingerförmige 
Ausbreitung der Epidermis wahrnehmen kann.

Die bisher aus dem W iener Becken unbekannte Gattung Crassatella ist ein 
rein tropisches Geschlecht, denn sämmtliche bekannten Arten, 34 an der Zahl, 
leben gegenw ärtig nur in den Meeren der heissesten Zone. Dieselbe trift zuerst 
in der Kreideepoche mit wenigen Arten auf, kömmt dann mit der grössten Anzahl 
von Arten ( D e s h a y e s  beschreibt aus dem Pariser Becken allein 24 Arten), und 
als charakteristische Gattung wieder in den Eocenschichten vor und erlischt in
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der Miocenperiode fast gänzlich. —  Gegenwärtig lebt keine Crassatella mehr, 
weder in den europäischen noch in den übrigen gemässigten Meeren.

Im W iener Becken kommen 3 Arten vor: C. Hardeggeri Hörn., C. Moraviea 
Hörn, und C. concentricu Duj., die ich sämmtlich der Güte der Herren von 
H a r d e g g e r ,  Besitzer der Herrschaft Grussbacli in Mähren, verdanke, die auf 
meine Veranlassung nicht nur selbst eifrigst die dortigen Vorkommnisse sammel
ten , sondern auch in der unmittelbaren Nähe des Schlosses darnach graben 
Hessen. Die Localität Grussbach hat in Be’treff ihrer Vorkommnisse die grösste 
Aehnlichkeit mit den Sandablagerungen von Grund, sowohl in Betreff der Arten 
als auch in Hinsicht des Erhaltungszustandes. Hier wie dort ist ein grober, locke
rer Sand das Medium, in welchen sie gefunden werden.

Die Gattung Cardita ist eine im Aussterben begriffene Gruppe von Bivalven, 
denn man kennt gegenwärtig über 100 fossile Arten, während nur SO lebende 
bekannt sind. Die Gattung soll schon im Zechstein beginnen, sich in der Jura- 
und Kreideperiode immer mehr entwickeln und endlich in der Eucenperiode ihren 
Höhenpunkt erreichen. D e s h a y e s  beschreibt aus dem Pariser Becken 40 Arten.

Die lebenden Arten haben eine weite geographische Verbreitung und 
gehören meist den tropischen Meeren an, da nur Eine Art an der Küste von 
Norwegen vorkömmt. Alle sind Meeresbewohner und leben, wie sich aus ihren 
dicken Schalen schliessen lässt, in nicht sehr grösser Tiefe. Von den 14 im 
W iener Becken gefundenen Arten leben gegenwärtig noch 3, nämlich die C. tra- 
pezia, C. calyculaia und C. elongatn an den Küsten des adriatischen Meeres und 
im Mittelmeere; die übrigen sind entweder Analoga von S e n e g a l f o r m e n ,  
oder leben zum Theile noch gegenwärtig daselbst, wie C. crassicosta Lam. Die 
Mehrzahl der Arten wird im W iener Becken in den mergeligen Zwischenschichten 
des Leithakalkes gefunden.

Die Gattung Astarte ist im Wiener Becken nur durch eine einzige kleine 
Art A. tviangitlaris Mont, vertreten, welche blos in Steinabrunn, aber daselbst 
ziemlich häufig, vorkömmt. Astarte gehört zu den ältesten Bivalven-Gattungen. 
Unzweifelhafte Arten derselben sind aus dem Bergkalke, Zechsteine und dem 
Muschelkalke bekannt, jedoch immerhin Seltenheiten. Im Jura findet sich schon 
eine grosse Zahl von Arten und in den obersten A bteilungen desselben (Kimme- 
ridge-Gruppe) auch von Individuen; so dass die Benennung „ A s t a r t i e u “ für 
diese Schichten völlig gerechtfertigt erscheint. Auch in der Kreidegruppe kommen 
Astarten vor. Auffallender W eise fehlen sie aber im Eocenen, mit Ausnahme des 
nordamerikanischen, nahezu gänzlich. In den belgischen, mittel- und nord
deutschen Oligocenbildungen sind Astarte-Arten häufig; eben so in den nord
deutschen Neogenablagerungen zu Lüneburg, Sylt und in Nord-Schleswig u. s. w. 
Am häufigsten finden sie sich jedoch in den Cragbildungen von England und 
Belgien.

Das Vorkommen von Astarten im südlichen Neogen ist dagegen ganz unter
geordnet; auch kennt man gegenwärtig nur 15 bis 20 lebende A rten, von denen 
die bei weitem meisten und grössten im nördlichen atlantischen Ocean leben. 
Das massenhafte Vorkommen theils lebender, theils den lebenden analogen Arten 
dieser Gattung im C r a g  gehört mit zu den Thatsachen, welche eine Verbindung 
kälterer Gewässer mit dein Crag-Meere ausser Zweifel setzen.

Die nächste Gattung ist ünio. Die Unionen kommen bekanntlich in den süssen 
Gewässern fast aller Theile der Erde vor; sie leben in Flüssen und Teichen im 
Schlamme versteckt, bis auf das hintere Ende der Schale, welches oben nur aus 
dem Verstecke heraussieht. Man kennt gegenwärtig wenigstens 500 lebende Arten 
und etwa 60  fossile. Sie erscheinen zuerst in den grossen Süsswassersee-Absätzen
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zwischen Jura und Kreide, später durch das ganze Tertiäre verbreitet. Im W iener 
und dem angrenzenden grossen ungarischen Becken hüben sich in den sogenannten 
Congerien-Schichten 9 Arten gefunden. Unstreitig hat die Mehrzahl derselben 
einen n o r d a m e r i k a n i s c h e n  Habitus und es ist die Uebereinstimmung der 
Faunen der jüngsten Tertiärschichten Europas mit den in Nordamerika noch 
lebenden Arten immerhin höchst hemerkenswerth; umsomehr, als die älteren 
Tertiärschichten beider Länder so gänzlich von einander verschieden sind. Ich 
kann hier nicht unerwähnt lassen, da&s die meisten neuen Arten aus Westslavo- 
nien von dem Sectionsgeologen, Herrn S t u r ,  aufgefunden und mir freundlichst 
mitgetheilt wurden.

Von der Gattung Nucula haben sich im W iener Becken bisher nur 2 Arten: 
NuculaMayeriHörn, und N. nucleus Linn. meist im Sande bei Grund, Grussbach 
u. s. w. vorgefunden, deren erstere neu ist, die andere hingegen häufig in allen 
europäischen Meeren lebt. — Die Nuculae sind alle Meeresbewohner von geringer 
Grösse. Man kennt gegenwärtig 46 lebende Arten aus fast allen Meeren, selbst 
aus den Polargegenden. Fossile Arten sind über 300 verzeichnet, von denen aber 
nach D e s h a y e s  nicht alle haltbar sind; sic beginnen im unter Silurischen und 
setzen bis in die neuesten Gebilde in ununterbrochener Reihe fort.

Die Gattung Nucinella ist im W iener Becken durch die Al t N. ovalis Wood. 
vertreten , die, wie ich mich durch Autopsie überzeugen konnte, vollkommen mit 
der zuerst bekannt gewordenen Cragforin iibereinstimmt.

Aus der Gattung Leda wurden bis jetzt im W iener Becken sieben Arten auf
gefunden, die meist im Tegel oder den mergeligen Zwischenschichten des Leytha- 
kalkes Vorkommen. Die Arten der Gattung Leda sind sämmtlich M eeresbewohner; 
man kennt bis jetzt über SO lebende Arten, aus allen Meeren, besonders der 
kälteren Zone. Das Vorkommen der fossilen Arten ist ähnlich wie bei Nucula.

Die kleine Gattung Limopsis ist im W iener Becken nur mit Einer Art: 
L. anomala Eichwald vertreten, die aber nicht nur in den mergeligen Zwischen
schichten des Leythakalkes bei Steinabrunn, Niederleis u. s. f ., sondern auch in 
dem eigentlicheu sogenannten „ U n t e r e n  T e g e l “ bei Baden, Vöslau, Möllers
dorf u. s. f. häufig vorkömmt.

Zu den schwierigsten Bivalven-Gattungen in Betreff der Fixirung der Arten 
gehört Pectunculus; da fast sämmtliche Formen mehr oder weniger durch Ueber
gänge miteinander verbunden sind. Diese Verhältnisse veranlassten W o o d  im 
englischen Cray nur eine einzige Art anzunehmen, doch scheint derselbe hierin 
zu weit gegangen zu sein. Es ist mir gelungen, 3 auf gute Merkmale gegründete 
Arten im Wiener Becken zu unterscheiden. Eine davon ist bereits vom F i c h t e l  
in seinem W erke: „Ueber die Versteinerungen von Siebenbürgen“ beschrieben 
und von D e s h a y e s  „Pectunculus Fickteli“ genannt worden, und kömmt ebenso 
wie zn Korod in Siebenbürgen, auch zu Loibersdorf bei Horn in einem groben 
Sande in ungemeiner Häufigkeit vor. Die zweite Art stimmt mit den im adriati
schen. und mittelländischen Meere in grösser Menge lebenden Pectunculuspilosus 
Linni überein. Diese Art kömmt im Wiener Becken ungemein häufig vor, meist 
in den mergeligen Zwischenlager des Leythakalkes bei Steinabrunn, Nikolsburg
u. s. f . , während sie im eigentlichen Tegel bei Baden und Vöslau eine grosse 
Seltenheit ist; ein neuer Beweis der Ungleichzeitigkeit dieser Bildungen. —  Die 
dritte Art endlich, P. obtusaius Partsch, scheint eine dem W iener Becken eigen
tü m lich e , nur wenig verbreitete, Art zu sein.

Die Gattung Area ist im W iener Becken mit 15 Arten vertreten. Die Herren 
H e n r y  und A r t h u r  A d a m s  haben in ihren neuesten W erke: „The Genera of 
Recent Mollusca“ dieselbe in 11 weitere Gattungen abgetheilt, die sie mit ganz
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unhaltbaren Namen bezeichnet haben. Nach D e s h a y e s  siud diese Trennungen 
nicht gerechtfertiget, denn die Thiere zeigen in ihrem Bau keine wahrnehmbaren 
Gattungsunterschiede. Ganz verwerflich ist es aber, unter dem Vorwande der 
Priorität, Namen ganz veralteter Gattungen K l e i n s ,  wieder hervorzuziehen, 
nachdem sie von allen bedeutenden Zoologen n a c h L i n n ^ ’s trefflichen Lehren 
längst der Vergessenheit Preis gegeben worden; so z. B. mussten sich die Herren 
A d a m s ,  bevor sie sich entschieden, die K le in ’sche Gattung Anomalocardia 
aufzunehmeri, doch erinnern, dass K l e i n  sie nicht nach dem Schloss kennzeich- 
nete, sondern Arten von Area, viele Cardien, mehrere Venus- und Cythereaarten, 
ja  sogar eine Donax, eine Cardita und eine Galathea darin zusammengeworfen 
hatte.

Im Ganzen mögen gegenwärtig ungefähr 460 Arten bekannt sein, von denen 
300 fossil und 160 lebende gefunden wurden. Sie sind in allen Meeren verbreitet; 
von den lebenden Arten gehören 27 dem Borealocean au, 93 den Aequinoctial- 
meeren und 7 dem australischen Ocean. Die Verbreitung in der Tiefe ist eben
falls ausgedehnt; einige leben unter Steinen im Horizont der Ebbe; andere hat 
man in einer Tiefe von 80 Faden auf Felsen angeheftet gefunden.

Von den 15 im W iener Becken vorkommenden Arten finden wir 5 in den 
ältesten Sandablagerungen bei Loibersdorf, Gauderndorf, Grund u. s. w., nämlich: 
A. umbonata Lam., A. Breislaki Bast., A. Fichteli Desh., A. cardiiformis Bast. 
und A. Turonica Duj. Vier Arten: A. Noae Linn., A. barbata Linn., A. clathrata 
Defr. und A. lacteaLinn. leben noch gegenwärtig im adriatischen und mittel
ländischen Meere und vier andere: Area Hungarica, A. Rollei, A. dichotoma und
A. pisum sind neu.

Schliesslich kann ich nicht umhin, Herrn Carl Ma y e r ,  Conservator der 
paläontologischen Sammlungen in Zürich, für die freundliche Ueberlassung jenes 
Theiles der Züricher Sammlung, welche die in diesem Hefte beschriebenen 
Gattungen enthält, meinen wärmsten Dank abzustatten. Die Züricher Sammlung 
gehört unstreitig unter allen bekannten Sammlungen von Tertiärversteinerungen 
mit zu den reichsten und verdankt ihre Reichhaltigkeit lediglich der unermüdeten 
Thätigkeit ihres verdienstvollen Conservators. Herr Carl M a y e r  hat mir die 
ganze Sammlung mit genauen Bestimmungen mit grösster Liberalität zur Ver
fügung gestellt, so dass ich den wesentlichen Vortheil genoss, über so manche 
ungewisse Art durch unmittelbare Vergleichung ins Reine zu kommen, wodurch 
meine Arbeit sehr an Sicherheit gewann.

Durch das sorgfältige Studium der Bivalven haben sich auch neue Ansichten 
über die Altcrsfolge der einzelnen Schichten im W iener Becken herausgestellt. 
Man hat ursprünglich die tiefsten Schichten als die ältesten im W iener Becken 
betrachtet; dies ist jedoch,wie schon Herr Dr. R o l l e  nachgewiesen hat, unrichtig. 
Als die ältesten Ablagerungen im W iener Becken müssen unstreitig die Sand
ablagerungen der Umgebungen von Horn bei Loibersdorf, Möddersdorf, Molt, 
Eggenburg und Gauderndorf betrachtet werden, denn sie enthalten schon Conchy- 
lien, die sich von den Oligoceucn nicht trennen lassen, wie Cardium cinguta- 
tum Goldfms. An diese schliessen sich die Sandablagerungen bei Grund, Grussbach, 
Ebersdorf, Weinsteig, Niederkreuzstätten, Neudorf, Pötzleinsdorfu. s.w . an. Die 
Fauna dieser Sandablagerungen ist vollkommen identisch mit der der Schweizer 
Molasse, der Touraine, der Umgebungen von Bordeaux und Dax und des südöst
lichen Frankreichs bei Perpignan.

Gleichzeitig mit diesen Sandablagerungen sind die kalkigen Riffbildungen 
(Nulliporenkalk, Leithakalk), welche sich häufig an den Küsten des tertiären 
Meeres gebildet haben und deren mergelige Zwischenschichten reich an fossilen
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S14 Dr. Moriz Ilöracs. Die fossilen Mollusken des Tcrtiärbcckens in Wien. [ 6 ]

Conchylien sind, wie Lei Steinabrunn, Nikolsburg, Raussnitz, Gainfahren, Nuss
dorf, Grinzing u. s. w. In ihrer Fauna zeigen diese Mergel eine merkwürdige 
Uebereinstimmung mit den Ablagerungen bei Turin.

Als jüngstes Glied der marinen Ablagerungen muss in zoologischer Bezie
hung der sogenannte u n t e r e  o d e r  B a d n e r  T e g e l ,  der früher wegen seiner 
bedeutenden Tiefe als älteste Schichte betrachtet wurde, angesehen werden, 
indem dessen Fauna vollkommen mit der von Tortona und Saubrigues hei Dax 
iibereinstimmt, sich sonach bereits der Subapeninnenformatiori und mithin der 
Mediterranfauna annähert. Ich erlaube mir, hier nur vorläufig diese kurzen Andeu
tungen zu geben. Am Schlüsse meines W erkes sollen diese Verhältnisse ausführ
lich besprochen und thatsächlich nachgewiesen werden.



SIS

VI. Arbeiten, ausgefuhrt im chemischen Laboratorium der 
k. k. geologischen Reichsanstalt. 

Von Karl Ritter v. H a  u e r.

1) Sphärosiderite aus den unteren, Kohlenflötze führenden Liasschichten 
im Pechgraben in Oesterreich. Zur Untersuchung eingesendet von Herrn 
Wi kof f .

Gehalt in 100 Theilen:

i.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

U nlöslich

24*7
17-4
1 7 -2
14-1 
21-8 
4 1 -6  
1 3 1
15-9

Eiseooxyd ood koh- 
leo j. Eisenoxydol

7 0-8  
7 4 -3  
82-8  
6 7 .0  
65 -6  
4 9 -4  
83 -2  
6 4 -0

K a lk

Spur

10-1
5 1
2 -4

Spur
7 -8

Magnetit

4 8
8 -3

Spur
8-8
7 -5
6 1
3 -7

12-3

Das Ausbringen an Roheisen betrug nach directen Schmelzversuchen (bei 
der Sefström’schen P ro b e):

1.
32-6

2.

3 1 0
3.

3 7-9
4.

3 2 0
S.

2 7 0
6.

20-2
7.

3 4 -2
8.

22-3

Als Zuschlag bedürften diese Erze beim Verschmelzen, da sie kalkarm und 
thonig sind, lediglich nur Kalk.

2) Bausteine, zur Untersuchung übergeben von Herrn Anton S a r t o r y ,  
bezüglich ihrer Verwendbarkeit zu Bauzwecken.

Untersucht von Herrn Anton H ör in e  k.

1. vom Unter-A lvinzer Bruch
2. „ Ober- „ „
5 » # n »
4

9» n  »  99

In Säuren unlösliche Bestandtheile enthielten diese Gesteinsarten.

1. 74-6')
2. 87-S
3. 6 6 -1 /
4. 8 6 -B)

Percent.

Die Proben Nr. 1 und 2 bestehen vorwaltend aus Quarz und Kalkkörnern, 
die durch ein Kalkbindemittel conglomeratartig zusammengehalten werden.



Arbeiten im chemischen Laboratorium.

Nr. 4 ist ein mehr grobkörniger, vorwaltend aus Quarzkörnern bestehender mit 
kalkig-thonigem Bindemittel versehener leicht zerbröckelnder Sandstein.

Eine weitere Untersuchung der drei ersten Sorten ergab, dass sie neben 
kohlensaurem Kalk auch 3 — 6 Perc. Eisenoxyd enthalten. Bezüglich der V er
wendung als Baumaterial dürfte Nr. 2 wegen der viel innigeren Verbindung der 
Conglomeratkörner und des Bindemittels, den Vorzug verdienen.

3 ) Braunkohlen vom Bergbau am Homberg in Unter-Kärnten. Zur Untersu
chung eingesendet von Herrn A. P i c h l e r  Gewerken zu Hom.

1. Hornberger Flötz, 2. und 3. Miesenflötz.

i .  2. 3.
W asser in 100 T h e i l e n ........................................................ 1 9 ‘2 14*8 14• 5
Asche „ „ * ........................................................  10-5  3 -3  6  8
Reducirte Gewichtstheile B l e i .......................................... 15*20 19*30 19-20
W ärm e-E inheiten......................................................................  3434 4361 4339
Aequiv. einer 30" Klafter weichen Holzes sind Centner 15*2 12*0 12-1

4 ) Braunkohle von St. Philippen, Bezirk Eberndorf in Kärnten. Zur Unter
suchung eingesendet von Herrn Simon Sa mi t z ,  k, k. Bezirkswundarzt.

i. 2.
W asser in 100 T heilen ...........................................................................1 8 -0  7*7
Asche „ 100 ....................................................................................  5 -3  9 -2
Reducirte Gewichtstheile B le i ..........................................  . . .  1 6 '2 0  15*90
W ärm e-E inheiten ....................................................................................  3661 3593
Aequivalent einer 30" Klafter weichen Holzes in Centner . . 14-3  1 4 '6

5) Braunkohle von St. Martin bei Ried in Ober-Oesterreich. Zur Unter
suchung eingesendet von der gräflich A rc o ’schen Bergvcrwaltung.

1. Charlotten-Grube bei Hausrucke (Pfarre Ottnang).
2. Freischurf bei Engelfing.
3. Marien-Grube bei Gittmayern (Pfarre Eberschwang).
4. Max- und Anna-Stollen bei Windischhub (Pfarre Schildern).

1. 2. 3. 4.
W asser in 100 T h e i l e n ...............................................19*9 16*6 17*2 1 5 ‘3
Asche „ 100 „ ..............................................  8 - 6  4*0 4 -7  0 -8
R e d u c ir te  Gewichtstheile B le i.................................... 15*40 15*50 14 -05 15*65
W ärm e-E inheiten ............................................................. 3480 3503 3175 3536
Aequivalent einer 30" Klafter weichen Holzes sind

C e n tn e r ......................................................................15*0 14 -9  16*5 14-8
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VII. Verzeichniss der an die k. k. geologische Reichsanstalt 
gelangten Einsendungen von Mineralien, Gebirgsarten, Petre- 

facten u. s. w.

Vom 16. September bis 15. Dccember 1864.

1) IS . September. 1 Packet 8 Pfund yonFrau Fanni v. L a n n e r  in Klagen- 
furt. Kohlenmuster zur chemischen Untersuchung.

2) 15. September. 1 Kistchen, 13 Pfund. Von der k. k. Salinenverwal- 
tung zu Kaczyka in Galizien. Salzproben zur chemischen Untersuchung.

3) 26. September. 2 Kistchen, 25 Pfund. Von Herrn J. S a p e t z a  in 
Neutitschcin. Petrefacten, angekauft für die k. k. geologische Reichsanslalt.

4 )  26. November. 1 Kiste, 77 Pfund. Von der gräfl. A. N o s t i t z ’schen 
Bergbau-Direction zu Aussig in Böhmen. Kohlen zur chemischen Untersuchung,

5 ) 9. December. Geschenk von Herrn Benedikt Roha ,  Oberverwalter der 
k. k. priv. Staatseisenbahn-Gescllschaft in Steierdorf, Gebirgsarten und Petre
facten aus dem Banat.

6)  Malachit-Tropfstein. Geschenk von Herrn Ferdinand S c h l i w a ,  k. k. 
Oberverweser in Reichenau, Oesterreich unter der Enns.

7 ) Periklinstufe aus Tirol. 5 Pfund, und Faserkohle von Häring. Geschenk 
von Herrn k. k. Sectionsrath Franz Ritter v. S c h w i n d .

8)  Kalktropfstein, von Pola, 8 Pfund. Geschenk von Herrn Ernst L ü r z e r  
v. Z e c h e n t h a l ,  k. k. Exspectanten. Hallein. (Für Nr. 5— 8 siehe Verhand
lungen, Sitzung am 20. December.)

9) Einsendungen von den Aufnahmssectionen der k. k. geologischen 
Reichsanstalt, und zw ar:

36 Kisten und Packete, 1016 Pfund aus Section I.
39 584 * III.

5 „ „ 1600 von Herrn Heinrich W o 1 f.



5 1 8

VIII. Verzeichniss der an die k. k. geologische Reichsanstalt 
eingelangten Bücher, Karten u. s. w.

Vom 16, September bis 15. December 1864.

A lbany. N ew  Y o r k  S t a t e  L i b r a r y .  Catalogue General L ibrary 1855; first suppl. 1861; 
Law Library 1855; M aps, Manuscripts ete, 1856. —  Catalogue of the Cabinet of 
Natural History etc. 1853. —  Results of a Series of Meteorological observations etc. 
from 1826 to 1850 incl. by Franklin R. H o u g h .  Albauy 1855. — Forty fiftli annual 
Report o f th e  T rustees of Ule New York S ta te  Library. Albany 1863. — Annual R eport 
of the Regents of the University etc. 13— 16. 1860—1863.

B a c h e , A. D., Professor. S u p er-In tenden t U. S. C oast-Survey Report 1861. W ashington
1862.

B ellu n o . G i n n a s i o  L i c e a l e  v e s c o v i l e .  Program ms per l’anno scolastico 1864. 
B er lin . Kön. H a n d e l s - M i n i s t e r i u m .  Zeitschrift für das Berg-, Hut t en- und  Salinen

wesen XII, 2. 1864.
D e u t s c h e  g e o l o g i s c h e  G e s e l l s c h a f t .  Zeitschrift XVI, 2. 1864. 
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 .  Zeitschrift fiir allgemeine Erdkunde. 1864. XVI, 
6 . XVII. 1, 2.

B oston . A m e r i c a n  A c a d e m y  o f  a r t s  a n d  S c i e n c e s .  Proceedings. Jan. — Nov. 1863. 
„ M u s e u m  o f  c o m p a r a t i v e  Z o o l o g y .  Annual Report of the T rustees. 1 8 6 3 .— 

Bulletin. March 1863. — Address o f His Exc. John A. A n d r e w ,  to the Lcgislature of 
Massachusetts. 1864.
S o c i e t y  o f  n a t u r a l  H i s t o r y .  Journal of natural History vol. VII. N. 4. 1 8 6 3 .— 

^  Proceedings vol IX. April 1863 — March 1864.
Brunn. K. k. m. s c h l e s .  G e s e l l s c h a f t  f ü r  A c k e r b a u  u. s. w. Mittheilungen. 1864. 

Nr. 39— 50.
C am bridge. H a r v a r d  C o l l e g e .  Annual R eport 1862—1863. — Catalogue of the 

Officers and Studenls 1863— 1864. — Catalogus Senatus Academiei 1863. — A ddres- 
ses at the Inauguration of Th. H i l l  as President, 1863. — Address delivered before 
the  Alumni. 1863, by J. W a l k e r .  — O rders and Regulations. 1863. — Order o f Exer- 
cises, of Perform anees etc. 1863.

C lark, H. J ., Professor, Cambridge. A Claim for Scientific property . (1863). 
v. C otta, Beruh., Professor in Freiberg Erzlagerstätten im Banat und in Serbien. Wien

1863. —  Ueber die K icslagerstätte am Rammelsberg bei Goslar. (B erg- und Hüttenm. 
Zeitung von R. K e r l  u. F.  W i m m e r .  Nr. 45. de 1864). — Ueber den sog. Gangthon
schiefer von Clausthal (I. c. Nr. 48).

Dem idofF, Fürst Anatol. Observations m eteorologiques faites ä Nijne -  Taguilsk.
(Monts Ourals, Gouv. d. Perm ). Annce 1863, Paris 1864.

D resd en , Kais. L e o p o l d .  C a r o l i n .  A k a d e m i e  d e r  N a t u r f o r s c h  e r . Verhandlungen 
XXXI, 1864.

„ K. p o l y t e  c h n i s c h e  S c h u l e .  Jahresberich t. 1863— 1864.
E m den, 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 .  49. Jahresbericht 1863. — Kleine Schriften

XI. 1864.
E rdm ann, 0 . L., Professor in Leipzig. Journal für praktische Chemie. 1864. Nr. 1 5 ,1 6 . 

Bd. 92. Hft. 7, 8 .
S t. E tien n e. S o  e i e t e  d e  l ’i n d u s t r i e  m i n e r a l e .  Bulletin T . IX. L irr. 2, 3 .1863/64. 
•Vena. Ka i s .  L e o p o l d .  C a r o l .  A k a d e m i e ,  d e r  N a t u r f o r s c h e r .  Verhandlungen. 

Bd. XXIX, 1861.
F isch er , Dr. Leop. Heinrich, Professor in Freiburg. Clavis der Silicate. Dichotomische 

Tabellen zum Bestimmen a ller kieselsauren Verbindungen im M ineralreiche u. s. w. 
Leipzig 1864.

S a n . F ran cisco . C a l i f o r n i a  A c a d e m y  o f  n a t u r a l  S c i e n c e s .  Proceedings. Vol. II. 
1858— 1862.

G otha. J. P e r t h e s '  g e o g r a p h i s c h e  A n s t a l t .  Mittheilungen über wichtige neue 
Erforschungen u. s. w. von Dr. A. P e t e r m a n n .  1864, Nr. 8 —9.



G ratz. J o h a n n e u m .  Personalstand und Vorleseordnung im Studienjahre 1883.
n O b e r r e a l s c h u l e .  Personalstand u n i  Vorleseordnung. 1864—1863.
n N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r  V e r e i n .  M itte ilu n g en . I —II. 1863 — 1864.
„ K. k. s t e i e r m ä r k .  L a n d w i r t h  s e h a f t s  - G e s e l l s c h a f t .  W ochenblatt. XIII. 

1 8 6 3 -1 8 6 4 . Nr. 2 4 - 2 6 ;  XIV. 1 8 6 4 -1 8 6 5 . Nr. 1 - 3 .
Ctfimbel, C. W., k. Bergrath, in Münchcn. Ueber das Knochenbett (B onebed) und die 

Pllanzenschichten io der rhätischen Stufe Frankens (Sitzungsb. der kön. Akademie 
der W issenschaften, München, Mai 1861). — Die geognostischen Verhältnisse der 
fränkischen Alb (F ranken-Ju ra). München 1864. (Uavaria III. 9 ).

H a lle . N a t u r f o r s c h c n d e  G e s e l l s c h a f t .  Abhandlungen VIII. ü. 1864.
H annover. G e w e r  b e - V  e r  e i u M itte ilungen  1864, Hft. 4—5. — Monatsblatt 1864, 

Nr. 7 —10.
„ A r c h i t e c t e n  u n d  I n g e n i e u r - V e r e i n .  X. 2. 3. 1864. Alphabetisches Sachregister 

_ zu der Zeitschrift, n. f. Bd. I. Nr. VIII. ( 1 8 5 S - I 8 6 2 ) .
H eid e lb erg . U n i v e r s i t ä t .  Heidelberger Jahrbücher der L iteratur. September 1864.
H erm annstadt. K. k. K a t h .  S t a a t s - G y m n a s i u m .  Jahresbericht 1855.

„ V e r e i n  f ü r  B e f ö r d e r u n g  d e r  n a t i o n a l e n  L i t e r a t u r  u n d  C u l t u r  d e r  
r o m a n i s c h e n  V ö l k e r .  Actele privilore la Urdirea si infiintiarea asocia tiunc ie tc . 
1862

H itchcock , C. H. Staatsgeologe des M aine-Staates in Nordamerika. Second annual. 
R eport upon the natural History and Geology of the S tate  of Mayne. 1863.

K ie l. U n i v e r s i t ä t .  Schriften aus dem Jahre  1863, Bd. X.
K lagen fu rt. 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 e l i a f  t, Mittheilungen 1864. Nr. 9— 11.

„ N a t u r h i s t o r i s c h e s  L a n d e s m u s e u m .  „C arinthia*, Zeitschrift für V aterlands
kunde u. s. w. 1864. X— XI.

K öln . Redaction des „ B e r g g e i s t “ , Zeitung für B erg ', Hülteuwcsen und Industrie.. 1864.
_ Nr. 7 7 -1 0 0 .

K ö n i g s b e r g .  K. U n i v e r s i t ä t .  Amtliches Verzeichniss des Personals und der S tudiren- 
den für das W intersem ester 1864—1863. Nr. 71.

K op en h agen . Kön.  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 .  O rersigt. 1863, 1863.
L e a ,  Isaac, Präsident der Akademie für Naturwissenschaften in Philadelphia. Observations 

on the  genus Unio etc. Vol. X. Philadelphia.
L eip z ig . K. s ä c h s i s c h e  G e s e l l s c h a f t  d e r  VVi s s e ns c  h a f t e  n. Bericht über die 

Verhandlungen. M ath.-phys. Classe 1863. 1, II. — P. A. H a n s e n .  Darlegung der 
theoretischen Berechnung der in den Mondtafeln angewandten Störungen. II. Abtheil. 
1864. — W. W e b e r .  Electrodynamische Maassbestimmung insbesondere über 
electrische Schwingungen. 1864.

L e o n h a r d '  Dr. Gustav, Professor in Heidelberg. Neues Jahrbuch für Mineralogie u. s. w. 
1864. Hft. VI.

L eu tsch au . K. k. k a t h o l .  G y m n a s i u m .  Programm für 1864.
„ E v a n g .  G y m n a s i u m .  Programm für 1863— 1864.

L in z. M u s e u m  F r a n c i s c o  C a r o l i n u m .  XIV. Jahresbericht 1864.
L ipoid , M. V., K. k. Bergrath, Wi e n .  Die Ersteigung der Loffelspitze im Zillerthale 

(10652 W. F. □ )  (M itlh. des österr. Alp. Ver. Wien 1864). —■ Die Sulzbacher und 
S teiner Alpen an der Grenze Steierm arks, Krains und Kärntens (I. c. 1862).

L ondon. R. G e o g r a p h i c a l  S o c i e t y .  Proceedings. VIII. 4, 5. 1864.
M adrid. Kön.  A k a d  e mi e  d e r  W i s s e  ns ch  s f t en.  Memorias, T , II. 1. Ser. Cienc. 

exactas T. 1. P. 2. 1863.
M a i l a n d ,  Kö n .  I s t i t u t  d e r  W i s s e n s c h a f t e n .  Rendiconti, Classe di scienze matema- 

tiche c naturali. I, 6 . — Classe di lettere  e scienze morali c politiche I. 5. 1864.
M aus. 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  e t  a r t s  d e  la S a r t h e .  Bulletin IL 

Ser. T . IX., XVII. d. la coll. 1863; 1863—64. I. Trim. de 1864.
M auz, F riedrich , Buchhändler in Wien. Oesterr. Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen. 

1864. Nr. 39 — 51. — Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen Maschinen, Bau 
und Aufbereitungswesen zusammcngesicllt aus den Berichten u. s. w. von P. R. 
v. R i t t i n g e r .  Jahrgang, 1863.

M arenzi, Graf Franz, k. k. Fcldmarschall-Lieutenant, T riest. Der Karst. Ein geologisches 
Fragm ent im Geiste der Einsturztheorie. T riest 1864.

M ontreal. N a t u r a l  H i s t o r v  S o c i e t y .  The Canadian Naturalist Vol. I. Nr. 1—4. 
1864.

M oscau. K ais . N a t u r f o r s c h e r  G e s e l l s c h a f t .  Bulletin. Nr. 3. 1864.
M ü n c h e n ,  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 .  Sitzungsberichte. 1864 , I, 4 —S.

II. 1.

Veraeichniss der an die k. k. geolog. Reichsanstalt eingelangten Bücher, Karten u. s. w. 5 1 9

K. k . ffto logU ahe 14» Band. 1864« IV« H eft. 67



5 2 0  Verzeichniss der an die k. k. geolog. Reiehsanstalt e in geen gten  Bücher, Karten u .s .  w.

1%'euchatel. S o c i c t c  d e s  s c i e n c e s  n a t u r e l l e » .  Bulletin VI. 3. 1864.
P ecch io li, V., in Florenz. Descrizione di alcuni nuovi fossil! nelle argille tubappenine 

toscane (Alti. Soc. ital. di sc. nat.  Milano VL 1864).
P est. 0  b e r  - 11 ca  ls  ch  u Ie .  Programm für 1864.

„ K ön .  U ng .  N a l u  r w i s s e n s c h a f t l i c l i  e G e s e l l s c h a f t .  Közlönye 1861. II. 2 . — 
Evi jelentese tagjairol cs müködeserol. 1860/61.

P h ila d e lp h ia . A c a d c m y  o f  n a t u r a l  s c i c n c e s .  Journal N. Ser. Vol. V. Part. IV.
1863. — Proccedings Nr. 1— 7, 1863.

„ A m e r i c a n  P h i l o s o p h i c a l  S o c i e t y .  Proceedigs. Vol Xi. Nr. 70. 1863.
„ F r a n k l i n  I n s t i t u t e .  Journal.  Vol. XLVII. Nr. 4 —6. 186J.

P ra g . K. k. p a t r i o t . - Ö k o n o m .  G e s e l l s c h a f t .  Centralblatt  für die gesammte Lan- 
descultur und Wochenblatt  1864. Nr. 38— SO.
C e n t r a l - C o m i i c  f ü r  d i c l a n d -  u n d  f o r s t w i r t h a c h a f t l i c h e  S t a t i s t i k  
B ö h m e n s .  Tafeln zur Statistik der Land- und Forstwirthschaft des Königreiches 
Böhmen. I. 2 —4.

B iegensburg. Z o o l o g i s c h - m i n e r a l o g i s c h e r  V e r e i n .  Abhandlungen. IX. 1864. 
R ostock . M e k l e n b u r g i s c h e r p a t r i o t i s c h e r V e r c i n .  Landwirtschaftl iche Annalen

1864. Nr. 28— 41.
ä c a r p e llin i, E. F., in Rom. Bulletino nautico-geogralieo. Vol. III. Nr. 2. 1864. — Cor- 

m pondenza  scientifica 1864. Nr. 11.
S a l z b u r g ; .  G e s e l l s c h a f t  f ü r  S a l z b u r g e r  L a n d e s k u n d e .  Mittheilungen. 1—IV. 

_ 1 8 6 0 - 1 8 6 4 .
S illim a n n , B. Professor, New Haven. The amarican Journal of science and arts etc.

Nr. 112—113. July — September 1864.
S p itzer , Salomon. Gcsammt-Uebersicht über die Production, Consumtion und Circulation 

der Mincralkohle zur Erläuterung zur Kohlenrevierkarte des Kaiserstaates Oesterreich; 
nach authentischen Quellen. Wien 1864.
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